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Hydrologische Messungen im Bergbau.
Von Dipl.-Ing. Dr. Volker Fritsch, Briinn.

Elektrische Messungen kónnen in vielen Fallen Auf
schluB iiber die Beschaffenheit des Gebirges, iiber das Vor- 
handensein von Erzgangen und Verwerfern und manches 
andere geben. Wahrend heute chemische Untersuchungen 
im Bergbau sicher groBe Bedeutung erlangt haben, sind 
elektro-hydrologische Messungen nahezu unbekannt. Erst 
durch die stete Fortentwicklung der geoelektrischen Auf- 
schluBverfahren wurde der Ausbau der Elektrohydrologie 
gefórdert. Es ist bekannt, daB das feste Gebirge, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, ein sehr schlechter elek- 
trischer Leiter ist. Die Leitfahigkeit nahezu aller geo- 
logischer Leiter wird durch die in ihnen enthaltenen 
wassrigen Lósungen bestimmt. Aus diesem Grunde sind die 
geoelektrischen Verfahren fast immer auf elektrohydro- 
logische Untersuchungen zuriickzufiihren, und die Weiter- 
entwicklung der Geoelektrik erfordert daher auch den 
Ausbau der Elektrohydrologie. Im folgenden wird auBer 
den wichtigsten Grundlagen an einigen praktischen Bei- 
spielen gezeigt, unter welchen Voraussetzungen solche 
Messungen dem Bergmann Aufschliisse zu bieten ver- 
mógen.

Allgemeine Gesichtspunkte.

Elektrohydrologische Messungen kommen in Betracht, 
um entweder die Voraussetzungen fiir die Anwendung 
irgend eines geoelektrischen AufschlieBungsverfahrens zu 
schaffen, oder sie kónnen auch selbstandig angewandt 
werden. So bedient man sich ihrer in manchen Fallen, 
um Bestimmungsstiicke zu erhalten, die sonst nur durch 
chemische Untersuchungen zu erlangen sind. Das elektro
hydrologische Verfahren arbeitet in diesem Falle oft ein- 
facher und rascher, auch gestattet es vielfach die dauernde 
Beobachtung, die natiirlich bei einem analytischen Ver- 
fahren nicht móglich ist. Wie schon erwiihnt, ergibt sich 
die Bedeutung fiir geoelektrische Verfahren daraus, daB 
die elektrische Beschaffenheit der fliissigen Phase fast 
stets das wichtigste Bestimmungselement des geologischen 
Leiters ist. So kónnen Lósungen, dereń Leitfahigkeit etwa 
durch einen Erzgang erhóht wurde, in benachbartes Ge
stein eindringen und dadurch eine VergróBerung der leiten- 
den Zone herbeifiihren. Weiter iindert sich die Leitfahig
keit von Lósungen beim DurchfluB durch verschiedena 
Gesteine, sodaB aus der jeweils vorhandenen Leitfahigkeit 
oder durch Vergleich zweier an verschiedenen Stellen ent- 
nommener Proben, oft Riickschliisse auf das durchflossene 
Gestein móglich sind. Man kann auch noch die Leitfahig
keit des Wassers kiinstlich erhóhen und die Bewegung 
des leitend gemachten Wassers beobachten. Abb. 1 zeigt 
einen Erzgang G, der elektrisch gutleitende Lósungen 
erzeugen soli. Durch Diffusion und wegen vorhandener

Spalten, in denen eine standige Bewegung des Befgwassers 
stattfindet, entsteht eine leitende Zone L, in der der Erz
gang noch nachzuweisen ist. Entnimmt man z. B. an den 
Stellen E Proben, oder bestimmt man mit Hilfe von Elek- 
troden zwischen diesen den Gebirgswiderstand, so laBt sich 
in dieser Zone eine erhóhte Leitfahigkeit feststellen. Auf 
diese Weise kónnen z. B. Erzgange, die oberhalb der 
Strecke auskeilen* noch nachgewiesen werden. Ein weiteres 
Beispiel veranschaulicht Abb. 2.

Hier sieht man wieder einen Erzgang G, der zweimal 
entlang der Verwerfer V verworfen ist. Die Strecke St 
durchórtert nun die beiden Verwerfer, und es soli unter- 
sucht werden, entlang welcher Verwerfer man ausrichten 
muB, um den Erzgang anzufahren. In der Regel wird es 
móglich sein, die entlang der Verwerferkluft abflieBenden 
Bergwasser aufzufangen und zu vermessen, vorausgesetzt, 
daB der Erzgang eine gutleitende wassrige Lósung erzeugt. 
In diesem Falle wird die Lósung aus dem Verwerfer Vx 
einen geringeren Widerstand aufweisen ais die aus dem 
Verwerfer V2. Ein drittes Beispiel fiir die Anwendung 
dieser Verfahren gibt Abb. 3, die den sóhligen Schnitt 
durch einen nur teilweise erforschten Karsthorizont dar- 
stellt. Von den Miindungen der Karstfliisse kann man nur 
bis zu den beiden Hóhlenseen St und S? vordringen. Ein 
weiteres Vordringen sei durch Siphone Ś verhindert. Be
kannt ist noch der Teil des FIuBverlaufes zwischen I und II. 
Es bestehen dann die eingezeichneten Annahmen A, B, C 
und D. In diesem Fali ist es nun móglich, das Wasser 
etwa im Punkte I anzusalzen oder anzusauern und gleich
zeitig in Sx und S2 Leitfahigkeitsmessungen durchzufuhren. 
Beobachtet man etwa in Sx eine Zunahme der Leitfahigkeit, 
so weiB man, daB der Verlauf C besteht. Die elektrischen 
Verfahren arbeiten ahnlich wie die bekannten Farbe- 
verfahren. Sie gestatten aber eine viel genauere Messung, 
und zwar vor allem eine quantitative Bestimmung. Da sie 
fortlaufend durchgefuhrt werden kónnen, bieten sie auBer- 
dem noch die Móglichkeit, die Wassergeschwindigkeii 
genau zu ermitteln.

Die in Betracht kommende elektrische MeBtechnik ist 
heute schon sehr weit ausgebaut und ihre Verfahren sind 
so vereinfacht, daB sie bei den rauhen Betriebsbedingungen 
untertage anwendbar sind. Neuerdings haben auch die 
polarographischen und dielkometrischen Verfahren Be
deutung erlangt. Die erstgenannten gestatten oft eine 
rasche, sowohl qualitativ ais auch quantitativ befriedigende 
Analyse von Gruben- und Bergwassern und sind daher 
imstande, die MeBdauer auf wenige Minuten herabzusetzen. 
Damit erfullt die Elektrohydrologie im Bergbau folgende 
wrchtige Aufgaben:

Abb. 1. Leitende Lósungen 
in der Umgebung 
eines Erzganges.

Abb. 2. Nachweis eines 
verworfenen Ganges.

Abb. 3.
Nachweis eines Karstflusses.
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a) Elektrische Untersuchung der natiirlichen Berg- und 
Grubenwasser,

b) Untersuchung des mit wassrigen Lósungen durch- 
setzten Gesteins auf seine Leitfahigkeit und Dielek- 
trizitjitskonstante,

c) Herstellung und Vermessung wiissriger Lósungen zu 
Vergleichszwecken. Diese Aufgabe kann dann gelóst 
werden, wenn das Gestein, in dem die zu vergleichende 
natiirliche Lósung stattfindet, bekannt ist und noch 
andere Angaben, wie z. B. die der Lósungsdauer, vor- 
liegen.

Widerstand von Berg- und Grubenwassern.

Der Widerstand einer wassrigen Lósung wird durch 
das Produkt aus molekularem Leitvermógen und Konzen- 
tration bestimmt. Ist r\ die Zahl der Elektrolytgrammole- 
kulargewichte je cm3 Lósung und km das molekulare Leit- 
vermógen, so erhalt man fiir die Leitfahigkeit 

k = km • r\.
Ais wichtigstes Lósungsmittel kommt, wie schon er- 

wahnt, das Wasser in Betracht. Reines Wasser ist bekannt- 
lich ein sehr schlechter Leiter. Es erzielt Widerstande bis 
zu20M Q ■ cm. Die in der Natur auftretenden Wasser haben 
aber, selbst im reinen Zustande, wes*entlich geringere 
Widerstande. Dies ist darauf zuriickzufiihren, daB sie stets 
gewisse Lósungen enthalten. So wird z. B. das gut destil- 
lierte Wasser Widerstande zwischen 50000 und 
750000 Ohm ■ cm aufweisen, das Regenwasser dagegen, 
das von allen natiirlichen Wassern den gróBten Widerstand 
hat, kaum Werte iiber 50000 Ohm • cm erreichen, und zwar 
deshalb, weil im Regenwasser immer Kohlensaure, sehr 
haufig aber auch noch andere Stoffe gelóst sind. Schmelz- 
wasser aus Schnee hat einen etwas hóheren Widerstand, 
namlich bis zu 100000 Ohm • cm. Bei der Aufbewahrung 
von Wasserproben nimmt deren Widerstand ziemlich rasch 
ab. Es ist dies einmal auf die Veranderung des Kohlen- 
sauregehaltes, dann aber auf die Lósung des Glasgefafies 
zuriickzufiihren, in dem die Probe verwahrt wird. Frisch 
destilliertes Wasser, das zunachst einen Widerstand- von 
fast 500000 Ohm • cm aufwies, hatte nach einer Aufbewah- 
rungszeit von zwei Tagen in einem Glaskolben nur mehr 
einen Widerstand von 25000 Ohm • cm. Fiir die Aufbewah
rung der Proben sollen daher besondere Glassorten, z. B. 
Jenaglas, Verwendung finden. Die Proben sind ferner so 
zu verschlieBen, daB keine Veranderung des Kohlensaure- 
gehaltes eintreten kann. In einer Platinschale auf- 
bewahrtes Wasser hatte zunachst einen Widerstand von 
1200000 Ohm * cm. Es handelt sich hier also um ein ganz 
besonders schlecht leitendes Wasser, das den Widerstand 
normaler destillierter Wasserproben erheblich iibertrifft. 
Nach 20 h sank er bereits auf 270000 Ohm • cm, und nach 
44 Tagen betrug er 30000 Ohm • cm. Aus diesem Grunde 
ist es fast stets notwendig, die Vermessung an Ort und 
Stelle vorzunehmen oder aber die Probe unmittelbar nach 
der Entnahme in das Laboratorium zu bringen. Verwahrt 
man eine Lósung nicht sorgfaltig in einer geeigneten 
Proberóhre, so ist bereits innerhalb eines Tages das Mefi- 
ergebnis falsch. Dies zeigt folgender Yersuch:

Tag Widerstand

0 10 600 Q
2 7 600 „
7 5 400 „

14 4 000 „
26 3 200 „

Da mitunter schon Unterschiede von 10 % fiir das Er
gebnis der Messung von EinfluB sein kónnen, muB die 
Vermessung wenige Stunden nach der Entnahme stattfinden, 
denn innerhalb eines Tages geht der Widerstand um un
gefahr 15 o/o zuriick. Mit zunehmender Zeit werden die tag- 
lichen Unterschiede natiirlich kleiner. Da vielfach eine Ver- 
messung an Ort und Stelle nicht móglich und daher die 
Befórderung von Proben nicht zu umgehen ist, hilft man 
sich dadurch, daB man eine entsprechende Anzahl reiner 
Wasserproben mitvermifit. Aus dem Widerstandsriickgang 
dieser Proben kann man dann auf die durch Glas- und 
Kohlensaurelósung bedingte Widerstandsherabsetzung 
schlieBen und die Ergebnisse entsprechend berichtigen.

Das Wasser, das man im Gebirge antrifft, hat fast 
stets eine mehr oder weniger machtige Humusschicht 
durchsickert. In dieser Schicht Ióst es, besonders in der 
Tiefe des Nahrbodens, verschiedene Salze und nimmt da

durch sehr rasch an Leitfahigkeit zu. Wir miissen diese
Vorgange untersuchen, weil sie die sogenannte Anfangs- 
Ieitfahigkeit bedingen und diese auch bei der Vermessung 
tieferer Wasservorkommen stets eine Rolle spielt. Einige 
Versuche werden hier die entsprechenden Aufschliisse 
geben. Ein aus Wasser und Humus angeriihrter Brei hatte 
zunachst einen Widerstand von 2500 Ohm • cm. Nach vier- 
stiindiger weiterer Lósung sank der Widerstand auf 
2100 Ohm cm. Eine Humusprobe wurde vóllig aus- 
getrocknet und dann mit destilliertem Wasser durch- 
fcuchtet. Der Widerstand betrug jetzt 3100 Ohm • cm, sank 
aber bereits nach 15 min auf 2900 Ohm • cm. Das Mittel aus 
zahlreichen Lósungsproben, die dem Humus entnommen 
wurden, betrug 2000 Ohm ■ cm. Nehmen wir an, daB das in 
die Oberflache eindringende Regenwasser einen Widerstand 
von ungefahr 50000 Ohm cm hat, so beobachtet man ge- 
rade in der obersten Deckschicht in einer Tiefe von wenigen 
Zentiinetern einen ungeheuren Widerstandsabfall. Je tiefer 
nun das Wasser in den Humus eindringt, desto mehr ver- 
liert es an Widerstand, um im Niveau des Nahrbodens oder 
etwas unterhalb davon seinen geringsten Wert zu erlangen. 
Abb. 4 gibt den schematischen Schnitt durch einen Mefi- 
stollen wieder, entlang dem der Widerstand der Bergwasser 
vermessen wurde. Die Uberdeckung in der Nahe des Mund- 
loches M besteht aus einer geringmachtigen Humus- 
schicht H und einer Schotterschicht Sch. Unmittelbar beim 
Mundloch betrug der Widerstand des Wassers aus der 
Seige 2000 Ohm • cm. Dieser Widerstandswert bildet ge- 
wissermaBen ein Integral der zumindesten im vorderen 
Teil der Grube in Betracht kommenden Lósungswider- 
stande. Bei einer Entfernung von 25 bis 30 m wurde fiir 
das von der Oberflache eindringende Wasser ein Wert von 
ungefahr 1500 Ohm ■ cm ermittelt. Dieser liegt somit noch 
unter dem fiir die obere Humusschicht festgestellten. Da 
durch die Schotterschicht, wie wir noch sehen werden, 
schon eine gewisse Widerstandserhóhung verursacht wird, 
ist anzunehinen, daB das Widerstandsminimum bei 1250 
bis 1350 Ohm • cm liegt

Mit zunehmender Teufe tritt allerdings eine Absorp- 
tion ein. Bei Uberdeckung von mehreren hundert Metern 
schwer lóslichen Gesteins erhalt man Werte von 2100 bis 
2500 Ohm ■ cm, die dann im allgemeinen unabhangig von 
der Uberdeckung beibehalten werden. Sie liegen also 80 bis 
100 o/o hoher ais das Minimum in der Teufe des Nahrbodens 
und sind natiirlich durch die Eigenschaften des durch- 
flossenen Gesteins wesentlich mitbestimmt. Immerhin aber 
diirfte das Wasser seine Leitfahigkeit doch yornehmlich in 
den obersten Schichten gewinnen, wenn, was ja oft der 
Fali ist, das Deckgebirge schwer lóslich ist oder schlecht 
leitende Lósungen ergibt. Die Lósungsverhaltnisse zeigt 
wieder ein Versuch. Schwazer Dolomit wurde fein gepul- 
yert und drei Tage in destilliertem Wasser gelóst. Der 
Losungswiderstand betrug 5500 Ohm • cm. Das Spalten- 
wasser aus dem Dolomit wies dagegen einen Widerstand 
von nur 2100 bis 2500 Ohm • cm auf. Er ist also bedeutend 
geringer. Zum Teil ist dies natiirlich auf die langere 
Lósungsdauer, auB(erdem aber — besonders bei machtigen 
Spalten —t sicher auch auf die Anfangsleitfahigkeit zu- 
riickzufiihren, die das Wasser in den obersten Schichten 
erlangte. Sind die Spalten mit Lehm angefiillt, so liegen 
die Verhaltnisse natiirlich anders. Das solchen Spalten ent- 
nommene Wasser zeigte bei hoher Uberdeckung einen 
Widerstand von 1100 Ohm • cm, wahrend bei einer Uber
deckung von nur 15 m der Widerstand 1550 Ohm • cm be

trug. Bei hoher Uberdeckung ergibt sich ein Wert, der 
wesentlich unter dem des Widerstandes im Nahrboden 
liegt, wahrend bei geringer Uberdeckung interessanter 

Weise ein hóherer Wert erhalten wird.

Der Widerstand des bergfeuchten Lehmes, der zum 
Vergleich angegeben ist, betragt ungefahr 2100 Ohm • cm. 
Nimmt man den Widerstand des festen Anteils mit
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104 Ohm • cm und dessen Berechtigungsfaktor mit 20% 
an, so erhalt man nach der bekannten Mischungsgleichung 

*°g RLehm =  V o g  HFest+ (!-© ,) log RL6sung 

fur den Widerstand der wiissrigen Lósung ungefahr 
1000 Ohm • cm. Dies bedeutet praktisch, daB das aus einer 
lehmerfiillten Spalte ausflieBende Wasser annahernd den 
gleichen Widerstand aufweist wie das Porenwasser in der 
Lehmschicht. Tritt nun das Wasser aus dem Lehm in festes 
Oestein ein, so wird der Widerstand, wie dies Abb. 5 zeigt, 
wieder zunehmen. Die Lósungswiderstande werden also 
nicht nur durch die Beschaffenheit der Schicht bestimmt, 
der die Lósung entnommen ist, sondern durch alle 
Schichten, die sie vorher durchflossen hat. Im allgemeinen 
wird der Verlauf der Widerstandskurve wiissriger Lósungen 
mit der Teufe ein kontinuierlicher sein. Treten Diskontinui- 
tatsstellen auf, so deuten diese fast immer auf mineralo- 
gische oder geologische Diskontinuitaten hin, und zwar so- 
wohl bei Spaltenwasser ais auch bei anderen in Bewegung 
befindlichen Wassern.

R
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Abb. 5. Widerstandsanderung mit der Teufe.

Interessant ist mitunter der EinfluB von Olschichten. 
In vielen Fallen konnte festgestellt werden, daB die Lósung 
aus Ólsanden einen hohen Widerstand ergibt. Abb. 6 zeigt ein 
entsprechendes Diagramm. Bohrlochproben aus verschie- 
denen Teufen wurden vóllig ausgetrocknet und in destil
liertem Wasser gelóst. Ihr spezifischer Lósungswiderstand 
ist in der Abb. 6 eingezeichnet. Bei der Entnahme der 
Proben aus den Kernen hielt man gewisse VorsichtsmaB- 
nahmen ein, um richtige Ergebnisse zu erzielen. Es ist nun 
bemerkenswert, daB in der Teufe des Ólhorizontes €in 
plótzlicher Sprung auftritt. Diese Erscheinung ist bis jetzt 
noch nicht vóllig geklart. Móglicherweise ist sie darauf 
zuriickzufiihren, daB die Sandkórner mit diinnen Olschichten 
umkleidet sind und dadurch die Lósung verhindert wird. 
Weitere Versuche zur Klarung dieser Erscheinung stehen 
bevor.

P
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Abb. 6. Anderung des Lósungswiderstandes mit der Teufe.

Besonders wichtig fiir uns sind natiirlich die Erze. 
Einige Beispiele geben hier Anhaltspunkte. Nach Lósung

verschiedenerErzproben in Regenwasservon 22 OOOOhm • cm 
Widerstand wurden folgende Werte festgestellt:

Ohm. cm
Fahlerz vom alten Bau in Schwaz..........................  3 750
Roter eisenschiissiger Sandstein aus Schónbach . 4 750
Eisenschiissiger P hy llit ............................................. 12  010
Schwerspat mit etwas Beimengung*....................... 5 500
Spateisenstein aus Kotterbach..................................  4 500
H am a tit ........................................................................4 100
Die Lósungswiderstande fiir die entsprechenden Neben- 
gesteine liegen durchweg hóher, so daB ein rein elektrischer 
Unterschied zwischen Erz und Nebengestein besteht; aller
dings nur dann, wenn im Erz die Lósung entsprechend kon- 
zentriert ist.

Es bereitet oft Schwierigkeiten, im Laboratorium eine 
richtige Vergleichslósung anzusetzen. Die Auflósung erfolgt 
immer nur langsam, und die Vermessung der Probe dauert 
daher viele Tage. Durch Erwarmen kann man die Auflósung 
beschleunigen, wrobei aber andere Schwierigkeiten auftreten. 
Zur schnelleren Durchfiihrung der Messung hat nun 
Zocher die Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd vor- 
geschlagen. Das Verfahren veranschaulicht folgender Ver- 
such. In destilliertem Wasser von 30000 Ohm - cm wurde 
Fahlerzpulver aufgelóst. Nach kurzer Lósungszeit betrug 
der Widerstand 35u0 Ohm ■ cm, er lag a!so ganz bedeutend 
iiber dem, der in der Grube praktisch vermessen werden 
konnte. Dann wurde H20 2, im Verhaltnis 1 :2  verdiinnt, ver- 
wendet. Sein Widerstand betrug zunachst 18000 Ohm • cm. 
Nach Ansetzen einer Lósung aus H20 2 und dem gleichen 
Fahlerz war der Widerstand 1350 Ohm • cm, stimmte also 
gróBenordnungsmaBig weit besser mit jenem iiberein, den 
man in der Grube ermittelt hatte. Die praktisch gemessenen 
Werte lassen sich also durch die Ergebnisse erklaren, die 
bei der H20 2-Behandlung gefunden werden. Im Zusam- 
menhang damit diirften Werte interessieren, die in der 
Grube festgestellt wurden. Wenn Lósungen aus dem Erz in 
das Nebengestein gelangen, so haben sie dort einen gerin- 
geren Widerstand ais jene, die im Nebengestein selbst ge- 
bildet werden, insofern natiirlich die Lóslichkeit des 
Nebengesteins und die Leitfahigkeit seiner Lósungen dies 
voraussetzen. Da das Nebengestein in den meisten prak
tischen Fallen Lósungen von geringerer Leitfahigkeit er- 
zeugt, so werden diese Yoraussetzungen erfiilit sein. In der 
Grube Schwaz betrug der Widerstand des Wassers, das 
dem Schotter bei niedriger Uberdeckung entnommen wurde, 
ungefahr 1500 Ohm • cm. Das Wasser aus dem Buntsand- 
stein hatte einen Widerstand von ungefahr 2300 Ohm • cm, 
aus dem Dolomit einen solchen von ungefahr 2250 bis 
3000 Ohm ■ cm. An Orten abe.r, iiber denen Erz liegt, fiel 
der Lósungswiderstand auf 1Ó00 bis 1250 Ohm • cm, also 
auf jene Werte, die man nach dem Verfahren von Zocher 
im Laboratorium erhielt.

Abb. 7. Kotterbacher Eergwasser.

Zum Vergleich sei schlieBlich noch in Abb. 7 ein vor 
einigen Jahren veróffentlichtes Diagramm angefiihrt, das 
den Widerstand der Kotterbacher bergwasser zeigt. Man 
sieht hier sehr deutlich die verschiedene Widerstands- 
abnahme der Wasser aus dem Erz und dem tauben Neben
gestein. (SchluB folgt.)

Der EinfluB der Temperatur des Gassammelraum es auf die Beschaffenheit 

des erzeugten Benzols.
Von Dr.-Ing. Alexander van Ahlen,  Gelsenkirchen.

Es ist bekannt, daB es in den letzten Jahren nicht an zwar erklarlicherweise zunachst am Ofen selbst, um hier
emsten Bemiihungen gefehlt hat, die Ausbeute an Kohlen- Bedingungen zu schaffen, die fiir eine maximale Benzol-
wertstoffen bei der Verkokung, vor allem an Benzol, zu bildung am giinstigsten sind. Man will durch Schonung
steigern. Die Bestrebungen setzten an drei Punkten an, und oder thermische Zusatzbehandlung der Destillationsgase
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der optiinalen Benzolausbeute immer naher kommen. Die 
hierzu eingefiihrten Verfahren oder Arbeitsweisen sind ge- 
niigend aus dem Schrifttum bekannt1.

Die zweite Móglichkeit wurde in der besseren Aus- 
waschung des Benzols gesehen und vor allem mit der 
Druckwasche2 des benzolhaltigen Gases ein groBer Erfolg 
erzielt. Das Benzol wird mit wesentlich geringeren Kosten 
ais bei der normalen Wasche auf einen Restgehalt von 
weniger ais 0,4 g/m3 ausgewaschen. Auch in einer fort- 
laufenden Waschólregeneration wurde durch Konstant- 
haltung eines niedrigen Endgases ein Weg zu einer Steige
rung der Benzolausbeute gefunden3. Die dritte Móglichkeit 
zur Steigerung der Benzolausbeute liegt in der Senkung 
der WaschVerluste bei der Benzolreinigung und damit Er- 
haltung wertvoller Olefine4.

In der vorliegendpn Arbeit wird auf die oft vorgeschla- 
gene und durchgefiihrte Senkung der Gassammelraumtem- 
peratur eingegangen, die eine Steigerung des Benzolaus- 
bringens ermóglichen soli. Die Untersuchung erstreckt sich 
jedoch nicht auf die erzielbare Mehrausbeute, sondern auf 
die Art der gebildeten Benzole. Es erscheint namlich nicht 
ausgeschlossen, daB sich durch Beeinflussung der Tempe
raturen und Strómungsverhaltnisse im Ofen Veriinderungen 
in der Art und Zusammensetzung der Benzole bemerkbar 
machen, worauf Grób  ner und van Ahlen kiirzlich hin- 
gewiesen haben5. In Fortsetzung dieser Untersuchungen 
erschien es aufschluBreich, festzustellen, wie sich derartige 
Anderungeri des normalen Ofenbetriebes auf das Benzol 
selbst und das Ausbringen an Reinprodukten auswirken. Das 
Benzolausbringen wurde dabei nicht in Erwagung gezogen. 
Inwieweit dieses beeinfluBbar ist, haben Gróbner und van 
Ahlen in dem genannten Aufsatz bereits dargelegt.

Die Untersuchungen wurden an einer Ofenbatterie 
durchgefiihrt, bei der durch eine bestimmte Einrichtung, 
auf die hier nicht naher eingegangen werden soli, eine 
Senkung der Gassammelraumtemperatur erfolgen kann. Je 
nachdem ob nun die Batterie mit oder ohne diese Ein
richtung betrieben wird, muB sich bei sonst gle^cher Kohle 
und gleichen Betriebsbedingungen der EinfluB der Fahr- 
weise der Ofen auf die Art des Benzols auswirken. Fiir 
die vorliegenden Untersuchungen ist die Ofenbatterie 
10 Tage mit der angedeuteten Einrichtung und nach einer 
geniigend langen Ubergangszeit zur Einstellung der neuen 
Verhaltnisse 10 Tage ohne die Einrichtung betrieben 
worden.

Bei den Versuchen konnte allerdings nicht das in der 
Benzol-Abtreibeanlage anfallende Leichtól ais Ausgangs- 
punkt der Untersuchungen gewahlt werden, denn hier wird 
auch das angereicherte Waschól von 2 anderen Ofen- 
batterien mit verarbeitet. Diese Ofengruppe und die unter- 
suchte Ofenanlage werden jedoch in 2 getrennten Wascher- 
anlagen gewaschen. So wurde ais Ausgangsprodukt fiir 
die Untersuchungen das angereicherte Waschól der beiden 
Versuchsgruppen gewahlt und das Leichtól durch Labo- 
ratoriumsdestillation erhalten. Hierbei sei von vornherein 
bemerkt, daB die Laboratoriumsdestillątion zur Erzielung 
von hochprozentigem Leichtól meistens nicht die Werte 
der Betriebsdestillation ergibt. Das Produkt wird oft 
schwerer ais das Betriebsprodukt, was durch die Art der 
Destillation bedingt ist. Fiir die vorliegenden Unter
suchungen ist dies jedoch belanglos, da es sich um Ver- 
gleichsuntersuchungen handelt, die auf gleicher Grundlage 
durchgefiihrt worden sind. Die Versuchsergebnisse sind 
also vergleichbar.

Das Leichtól wurde auf folgende Weise gewonnen: 
Das wahrend 10 Tagen ais stiindlich gezogene Durch- 
schnittsprobe erhaltene gesattigte Ó1 wurde in einer 
Kupferblase von 2 Liter Inhalt mit dem T-Stiick bis 220° C 
destilliert, wobei man insgesamt 150 kg gesattigtes Wasch
ól fiir jeden Versuch verarbeitete. Das anfallende Destillat 
wurde in der Apparatur nach Kramer-Spilker bis 200° C 
redestilliert. In beiden Fallen ergab sich ein bis 200° C

1 Damm , Gluckauf 67 (1931) S. 1345; Peter, Dissertation Braun
schweig: 1937; N e tt le n b u sch  u. Jenkner. Gluckauf 70 (1934) S. 1165; 
K ruger, H o fm e is te r , Krebs, Gluckauf 71 (1935) S. 221; L itter-
sche id t u. R e e r in k , Gluckauf 71 (1935) S. 461; Schm id t, Ol u. Kohle 9 
(1933) S. 93; N iggem ann , Gluckauf 73 (1937) S. 705; G o ld s c h m id t . 
Gluckauf 71 (1935) S. 138; F oxw e ll, Colliery Engng. 11 (1934) S. 272; 
Dem ann u. Brósse. Techn. M itt. Krupp 5 (1937) S. 176; Broche, Gliick- 
auf 70 (1934) S. 1107. DRP. 671042; DRP. C 54 474, C 54878.

- Demanni, Gluckauf 73 (1937) S. 593; G ras, Gluckauf 78 (1942) S .57.
B riiggem ann , Gluckauf 76 (1940) S. 369; K a ttw in k c l, Brcnn- 

stoff-Chem. 22 (1941) S. 37.

4 Ter N edden, Brennstoff-Chem. 19 (1938) S. 101; Gas World 102 
<1935) S. 15; N iggem ann , Gluckauf 76 (1940) S. 295.

5 G ró b n e r  u van Ahlen , Gluckauf 78 (1942) S 201.

9 lo/oiges Leichtól (Zahlentafel 6). Von diesem Produkt 
ausgehend wurden die Untersuchungen nach folgendem 
System durchgefiihrt.

Leichtól

Destillation bis 180'

Rohbenzol

milde Wasche

Motorenbenzol

Riickstand

Feinfraktionierung

enttoluoltes
Motorenbenzol

angereinigtes
Toluol

scharfe Wasche

A.

Reinbenzol Reintoluol ReinxyloI

Das Leichtól wurde in einem Kupferkolben mit Perl- 
kolonne (200 mm Lange, 35 mm Dmr.) bei einer Tropfen- 
geschwindigkeit von 30/min bis 180° C destilliert. Von 
dem so gewonnenen Rohbenzol wurden das Ausbringen, 
der Siedeverlauf, das spez. Gewicht und die Bromzahl be- 
stimmt. Weiterhin untersuchte man das Rohbenzol auf Ge- 
samtschwefel, Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff 
und a-Schwefel, auf Naphthalin, Phenol und Pyridin. 
Gleichzeitig wurde derGehalt an Paraffinen undNaphthenen 
und Olefinen und daraus der Gehalt an Aromaten er- 
mittelt. Im Riickstand der Destillation wurde durch Fein- 
fraktionierung das Benzol bei 200° C siedend erhalten, 
dieses nach Kramer-Spilker destilliert und darin das Roh- 
phenol bestimmt.

Das erhaltene Rohbenzol wrurde mit 2mal 5 Ge w.-“u 
Schwefelsaure 61° Be, Wasser und Natronlauge 1,1 bis zur 
Neutralisation gewaschen. Das Produkt wurde dann bis 
130° mit der Perlkolonne (200 mm Lange und 35 mm Dmr.) 
in der Kupferblase und danach in einem Glaskolben im 
Ólbad mit Wasserdampf bis zum Auftreten von Spalt- 
produkten auf Motorenbenzol destilliert. Vom erhaltenen 
Motorenbenzol stellte man den Siedeverlauf und das Aus
bringen fest. Gleichzeitig wurden Bromzahl, Aromate, Ge- 
samtschwefel, a-Schwefel, Schwefelkohlenstoff und Naph
thalin bestimmt. Aus dem Motorenbenzol wurde mittels 
Feinfraktionierung nach der B. V.-Methode angereinigtes 
Toluol 100—120° C herausgeschnitten und das enttoluolte 
Motorenbenzol auf Nichtaromate, Bromzahl und Test 
untersucht.

Das Motorenbenzol wurde zur Bestimmung der Rein- 
produkte mit 2mal 5 Gew.-o/o Schwefelsaure 65° Be, 
Wasser und Natronlauge gewaschen und das Produkt nach 
der B. V.-Methode feinfraktioniert, die erhaltenen Pro- 
dukte untersuchte man auf Siedekennpunkt, spez. Gewicht, 
Bromzahl und Schwefelsaurereaktion.

Durch diese Art der Untersuchung ist die Móglichkeit 
gegeben, die bei den beiden verschiedenen Betriebs
bedingungen gewonnenen Produkte und ihr Ausbringen 
eindeutig zu kennzeichnen.

In folgendem ist die Versuchsperiode mit Beeinflussung 
der Gassammelraumtemperatur ais Vtftsuch A, diejenige 
ohne Beeinflussung des Gassammelraumes ais Versuch B 
bezeichnet.

Die wahrend den beiden Versuchsperioden eingesetzte 
Kohle ist erfahrungsgemaB und nach anderweitigen Unter
suchungen praktisch vollkommen gleichartig.

Z a h l e n t a f e l  1. Immediatanalyse der Kohle.

W a s s e r ................
Asche ....................

FI. Bestandteile . . 
Kornung <  2 mm

A B

% 10,59 9,98

% 8,49 8,53

% 23,10 23,27

°/o 71,48 72,53
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Der eigentliche Ofenbetrieb wurde bei beiden Versuchs- 
gruppen gleichartig gefahren.

Z a h l e n t a f e l  2.

A B

Garungszeit.................................. . . h 1710. 16*
Temperatur, W an d ....................... . . »C 1309 1301
Temperatur, K a m m e r ............... . . "C 1141 1134
Durchgesetzte Kohle feucht . . . • kg 809640 800363

„ ,, trocken ■ • kg 723 899 720487

Bei der Benzolwaschung waren die Betriebsbedingungen 
ebenfalls gleich.

Z a h le n ta fe l 3.

A B

Oastemperatur Wascbereintritt . . »C 22.8 21,3
„ Wascberaustritt . . ° c 24,5 23,3

Ó lm enge /h .......................... r . 18,7 19.1
Temperatur O le in tr itt ............... .  .  ° c 25 8 25,6
Visco«itat des Oles 20 . . . . 3.10 4 36
Benzolgehalt R o h g a s ............... g/Nm 27,50 27,46
Benzolgebalt E n d g a s ............... 1,70 1.52

Durch die angegebenen Werte ist die GleichmaBigkeit 
der Betriebsbedingungen gekennzeichnet. Die Unterschiede, 
die sich bei den Versuchsergebnissen herausstellen, sind so- 
mit allein auf den wahlweisen Betrieb mit und ohne Ba- 
einflussung der Gassammelraumtemperatur zuriickzufiihren.

Die Temperaturen des Gassammelraumes wurden nicht 
gemessen, weil die Hohe der Temperatur an sich fur die 
Auswertung der Untersuchungsergebnisse selbst keine aus- 
schlaggebende Rolle spielt. Da der Betrieb der Batterien 
bei den beiden Versuchsreihen vóllig gleichmaBig war, ist 
die .Temperatur des Gassammelraumes ohne weiteres ge- 
geben und von keinen anderen Faktoren beeinflufit ais 
durch die vorgenommene Mafinahme am Gassammelraum 
selbst, die in ihrer Wirkung auf die Hóhe der Temperatur 
nicht variabel ist. DaB die Batterie mit der Steuereinrichtung 
kiihler geht, ist ganz natiirlich, weil es ja im Sinne der Ein- 
richtung liegt. Das wurde auch am Ofen selbst festgestellt. 
Die Ofendecke ging ohne die Einrichtung zur Senkung der 
Gassammelraumtemperatur fiihlbar heifier.

Zunachst sei grundsatzlich das Ausbringen an ge- 
reinigter Ware der beiden Versuchsreihen betrachtet. 
Zahlentafel 4 gibt das jeweilige Ausbringen fiir die ein
zelnen Produkte an.

Z a h l e n t a f e l  4.

A B

Rohbenzo l................... 8\18 83.26
Motorenbenzol . . . . 88,63 88,85
Reinware....................... 93,S0 95,58

Das Ausbringen an Reinware bezogen auf ein bis 200° 
siedendes Leichtól, betragt bei Versuch A 71,64»/o und bei 
Versuch B 74,95o/o. Das Ausbringen ohne Betrieb der Ein
richtung zur Senkung der Gassammelraumtemperatur liegt 
somit um 4,62o/o hóher ais bei niedriger Temperatur des 
Gassammelraumes. Es sei hier noch einmal ausdriicklich 
festgestellt, daB Destillation und Waschen unter absolut 
gleichen Bedingungen durchgefiihrt worden sind.

Die Riickstande der beiden Destillationen des gesattigten 
Ols bei 200° C und der der Destillation des Vorproduktes 
auf Rohbenzol sind hierbei noch auBer Betracht geblieben. 
Diese Riickstande wurden feinfraktioniert und die bis 200° C 
anfallenden Benzole nach Kramer-Spilker destilliert. In der 
Zahlentafel 5 sind die Ergebnisse der beiden Destillationen 
zusammengestellt.

Z a h le n ta fe l  3 Leichtólfraktion

Ruckstand
°/n

Benzole — 300* C
%

Benzol — 180°C
°/o

A 8.8 11,99 44
B 9,7 13,21 40

Rohbenzolfraktion

A 2,8 29,7 24
B 3.0 31,14 40

Daraus ergeben sich fiir Versuch A ohne Steuerungdes 
Gassammelraumes 0,67°/o Benzol und fur Versuch B 1 o/o 
Benzol. Unter Zugrundelegung eines gleichen Reinwaren- 
ausbringens nach der Zahlentafel 4 mit 71,64 o/o fiir Ver- 
such A und 74,95 o/o fiir Versuch B erhóht sich das Aus
bringen an Reinware bei Versuch A auf 72,12 o/o und bei 
Versuch B auf 75,70 o/o. Das anteilmafiige Mehrausbringen 
fiir Benzol B betragt nunmehr 4,96 o'0. Dieses Ergebnis ist

an sich liberraschend, findet aber seine Erklarung in der 
ganz eindeutig verschiedenen Art des gebildeten Benzols 
mit oder ohne Einrichtung zur Steuerung der Temperatur 
des Gassammelraumes.

Schon das Leichtól zeigt eine andersartige Zusammen
setzung und Beschaffenheit. Der Siedeanteil bis 200° C ist in 
beiden Fallen annahernd gleich. Er betragt im Falle A nach 
der Zahlentafel 6 91,2o/0) im Fali B 90,3o/0.

Z a h le n ta fe l 6.

A B

B e g in n .....................................  <>c 78 81,5
-  80“ C ..................................... Vol.-»0 0 4 _
-  100° C ..................................... 49,2 60,0
— 120° C ................... 68,4 74,0

145° C ..................................... 77.8 80,2
160° C .............................. 826 83,6

— 180° C ...................... 37,7 86,4
— 200° C .................................. 91,2 90,3
Spez. Oew. 15°....................... 0,8912 0.8S7
Bromzahl g 100 cm .............................. 40,0 28,0

Die Benzole sind destillationsmafiig bis 200° annahernd 
gleich schwer, jedoch enthalt das Leichtól A wesentlich 
mehr Homologen ais das Leichtól B. Die spez. Gewichte 
sind praktisch gleich, es besteht nur ein geringer Unter
schied. An sich hatte - das Leichtól B die hóhere Dichte 
haben miissen, es scheint aber vor allem Lósungsbenzol II 
den Unterschied in der Dkhte zu bedingen. Auffallig und 
sehr wesentlich sind die Bromzahlen. Das Leichtól B hat 
eine erheblich geringere Bromzahl ais das Leichtól A. Hier- 
durch sind die beiden Leichtóle klar gekennzeichnet. Da das 
Leichtól B infolge des heifieren Gassammelraumes einer 
hóheren thermischen Nachbehandlung ausgesetzt gewesen 
ist, enthalt dieses Benzol eine geringere Menge an ungesat- 
tigten Verbindungen ais das Leichtól A, was auch aus der 
Untersuchung des Rohbenzols hen orgeht. Zu der niedrigen 
Bromzahl tragt noch der hóhere Gehalt an Benzol — 60o/0 
gegen 48,8 o/o —  im Leichtól B bei. Es hat also in gleicher 
Weise bei Leichtól B ein nachdriicklicher Abbau der Homo
logen zu Benzol stattgefunden, was jedoch keine Mehraus- 
beute an Benzolen bedeutet.

Diese Tatsache des verschieden hohen Gehaltes an un- 
gesattigten Verbindungen und des verschiedenen Gehalts 
an Aromaten, an Benzol und Homologen zieht sich durch 
die gesamte Untersuchung der beiden Benzole, wobei das 
Benzol B in jedem Falle typgemaB besser ist ais das Ben
zol A.

Rohbenzol.

In der Zahlentafel 7 sind die Untersuchungsergebnisse 
des Rohbenzols zusammengestellt, das durch Destillieren 
des Leichtóls mit der Perlkolonne bis 180°C erhalten wurde.

Z a h le n ta fe l 7.

A B

. . °C 79 78
80 * C .............................. Vo!.-% 0,2 1,2

1 0 0 » c ....................... 64,0 74,0
120° C .............................. 80,8 86,4
145° C .............................. 90 8 93,3
160° C .............................. 94,6 96,4
165° C .............................. — 97,0
1753 C .............................. 97,2 —

Ausbringen.............................. Gew -% 86,18 SS.26
Ruckstand (Benzol—Waschól) 13,10 10,65
De«tillaiionsverlust............... 0,72 1,09
Spez Gew. 1 5 ° ................... 0.877 0,878

100 cmJ 25,6 14.8
Schwefel wasserstoff . . . 0,0052 0,1972
Schwefel kohlenstotf . . . 0,7235 0,6150
a-Schwefel, Disulfid urd 

Thiosulfat-Schwefel . 0,0700 0.0758
Ges.-Schwefel................... 0,8000 0.8S80
N aphthalin .......................... 0,4374 0,5637

Spuren»» i» Spuren
Pyridin .............................. ,, ,, — —
Paraffine und Naphthene . . . Vol -% 4,000 —
O le fine ...................................... 22,0 18,0
A ro m a te .................................. 74,0 82,0

Der Unterschied der beiden Produkte beziiglich einer 
besseren Beschaffenheit des Benzols B tritt hjer klar in Er- 
scheinung. Zunachst ist ein um 2,41 o/o hóheres Ausbringen 
an Rohbenzol des Benzols B im Vergleich zu Benzol A fest- 
zustellen. Benzol B weist einen hóheren Gehalt an Benzol 
und geringeren an Homologen auf, 15,6 o/o mehr Benzol, 
dafiir jedoch 26,2o/0 weniger Toluol. Der hóhere Toluol- 
gehalt des A-Benzols tritt im Verlauf der Untersuchung 
immer wieder auf. So erstrebenswert diese Tatsache an sich 
ist, kann sie im vorliegenden Falle nicht ais Erfolg oder ais 
entscheidend fiir den Betrieb der Ófen mit Senkung der
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Gassammelraumtemperatur hingestellt werden. Hierauf 
wird bei der Besprechung der Reinware eingegangen. Die 
Dichte des B-Benzols ist naturgemaB hóher ais die des 
Benzols A. Das B-Benzol ist siedetechnisch leichter und 
weist keine Aliphaten mehr auf.

Entscheidend und kennzeichnend ist der Gehalt an 
Aromaten. Er liegt beim B-Benzol um 6,5% hóher. Naph- 
thene und Paraffine weist das Benzol B nicht auf. Der Ge
halt an Olefinen ist im B-Benzol geringer ais im A-Benzol. 
Infolgedessen liegt die Bromzahl des B-Benzols wesentlich 
niedriger ais die des A-Benzols. Dagegen weist das 
B-Benzol mehr Naphthalin auf ais das A-Benzol, was durch 
Umwandlung von Olefinen zu Naphthalin bedingt ist. 
Phenole waren bei beiden Benzolen nur in Spuren festzu- 
stellen, wahrend Pyridin nicht nachgewiesen werden 
konnte. Der Gehalt an a-Schwefel ist in beiden Benzolen 
annahernd gleich, wahrend der Gehalt an Schwefelkohlen- 
stoff beim B-Benzol geringer ist. Die Werte fiir Gesamt- 
schwefel sind nicht vergleichbar, weil das A-Benzol fiir die 
Bestimmung des H2S-Gehalts verhaltnismaBig lange ge- 
standen hat und deshalb die Bestimmung des H2S des A- 
Benzols ungenau ist.

In den angefiihrten Unterschieden zeigt sich einwand
frei die Folgę der niedrigen Temperatur im Gassammel- 
raum beim Benzol A. Fiir die sich hier noch einstellenden 
destruktiven Reaktionen war die Temperatur des Gas
sammelraumes bei der vorhandenen schnellen Strómungs- 
geschwindigkeit der Destillationsprodukte nicht ausreichendl. 
Beim normalen Betrieb wurde jedoch die notwendige Tem
peratur und Strómungsgeschwindigkeit der Destillationsgase 
erreicht, denn die Gehalte an Aromaten und sonstigen 
Eigenschaften des B-Benzols sind fiir ein normales Roh- 
benzol kennzeichnend. Im Zusammenhang damit steht auch 
der geringere Phenolgehalt in dem Destillationsriickstand 
der Leichtól- und der Rohbenzolfraktionierung des Ben
zols B.

Z a h le n ta fe l 8. Leichtolfraktion.

Benzol Riicksiand
°/n

Benzole — 200°C
%

Phenole
%

A 8.8 11,99 0.2
B V 13,21 0,05

Rohbenzolfraktion

A 2,8 29,7 0,4
B 3,0 31,14 0,2

Daraus ergibt sich eine Menge an Rohphenolen von 
insgesamt 0,0558 o/o fiir Benzol A und 0,0251 o/0 fiir 
Benzol B, bezogen auf Leichtól. Dieser um die Halfte ge
ringere Gehalt an Phenolen des Benzols B ist naturgemaB 
eine unerwiinschte Erscheinung, aber eben nicht zu ver- 
meiden.

Motorenbenzol.

Das erhaltene Rohbenzol wurde in der eingangs an- 
gegebenen Weise gewaschen und untersucht. Die Ergeb
nisse sind in der Zahlentafel 9 zusammengestellt.

Zahlenta fel 9.

Beg inn ...............................................«C
-  100»C................................. Vol.-%
— 120° C ........................................................................ ,,
-  145"C.................................
— 150° C .................................
- 1 6 0 °C .................................
Ausbringen..........................Gew.-%
Waschverlust......................  ,,
DeMilIationsverlust . . . .  „
R iick s tand ..........................
Cumaronharz..........................Typ Nr.
Spez. Gew. 1 5 ° .................................
N ichtarom ate ..................  Vol -°/ń
O le f in e .................................
Aromate.................................. •
B ro m zah l.......................... g/100 cm3
H R. T.............................mg/100cm3
H. T................................. ing/100cm8
N a p h 'h a l in ...................................... o/0
a-Schwefel.......................... g/100 cm
Scliwefe kohlenstoff . . .g/100 cm3 
Schwefelwasserstoff . . . g/100 rm3 
Ge«amt-Schwefel . . . .  g/100 cm3
Farbę....................................................
G e r lich .................................................

Lichtbestandigkeit..............................

84
68,2
84.2
03.6 
94,8
97.0 
88,63 
2,70 
0,45 
8,26 
33
0 874 
2.5
10.2 
*7,3
8.0
15.6 
0,6
8,0747
0,0017
0,6263

0,6280 
Wasserhell 

frei von 
Merkap'an 
typgemaB

82
79,2
89.8 
95,6 
96,4

88,85 
4,35 
0,40 
6,40 
33 
0,881 
0,00 
8,00 
92 0
4.8 
7,0 
3,7 
0,06 
0,0019 
0,6061

0,6080
dgl.

dgl.
dgl.

Typ. B. V.

80—87°

95

Zunachst seien die Motorenbenzole auf 
genauigkeit des B V verglichen

0,870-0,885
3

10
5
0,1

0,002

Wasserhell 
frei von 

Merkaptan

die Typ-

1. Siedegrenzen: Die Siedegrenzen des Benzols B sind 
typgemaB. Benzol A erreicht den Typ nur teilweise. Bei 
145° werden nur 93,6 o/„ statt 9 5o/0 erreicht. Das Benzol ist 
somit zu schwer, was sich schon aus dem hóheren Siede- 
endpunkt des Rohbenzols im Vergleich zum Benzol B 
erklart.

2. Test: Die Fórderung nach Freiheit von Harzbildnern 
und Harzen wird vom Benzol A nicht erreicht. Der Harz- 
test und der Harzbildnertest liegen mit 15,6 und 8,6 wesent
lich iiber Typ. Das Benzol muB also scharfer gewaschen 
werden. Das Benzol B ist typgemaB.

3. Farbę: Beide Benzole sind typgemaB; allerdings hat 
Benzol A einen ganz Ieichten Stich ins Gelbe.

4. Lichtbestandigkeit: Beide Benzole sind typgemaB.
5. Spez. Gewicht: Beide Benzole sind typgemaB, das 

Benzol B ist schwerer ais Benzol A.
6. Schwefelwasserstoff: Beide Benzole sind frei von 

Schwefelwasserstoff.
7. a-Schwefel: Beide Benzole sind typgemaB. Der 

a-Schwefel-Gehalt des Benzols B ist hóher ais der von 
Benzol A.

8. Naphthalingehalt: Beide Benzole sind typgemaB. Der 
Naphthalingehalt des Benzols A ist hóher ais der des 
Benzols B. Das findet seine Erklarung in dem hóheren 
Siedeschwanz des Benzol A.

9. Merkaptan: Beide Benzole sind frei von Merkaptan.

10. Gehalt an Nichtaromaten: Beide Benzole sind typ
gemaB, allerdings liegt der Gehalt des Benzols A mit 2,5 o/0 
Nichtaromaten ziemlich an der Grenze. Benzol B weist 
keine Nichtaromaten auf.

Das Benzol A ist bei gleicher Art der Behandlung in 
seinen wesentlichen Merkma'en nicht typgemaB. Es ist zu 
schwer und weist einen zu hohen Gehalt an Harzen und 
Harzbildnern auf. Kennzeichnend ist bei noch nicht aus- 
reichendem Test der hohe Riickstand des A-Benzols mit 
8,26 o/o im Vergleich zu 6,4 o/0 des Benzols B bei sehr 
gutem Test. Der Waschverlust des B-Benzols ist gering im 
Vergleich zum an sich normalen Waschverlust des Ben
zols J3. Das hat seinen Grund in der nicht ausreichenden 
Wasche, was aus dem hohen H. B.-Test von 15.6 o/o des 
A-Benzols hervorgeht. Das Benzol muB also bei der Roh
benzolfraktionierung scharfer geschnitten und gewaschen 
werden. Beides beeinfluBt das Ausbringen an Motoren
benzol nachteil;g, wobei noch zu beriicksichtigen ist, daB 
das Ausbringen bei Benzol A ohnehin um ein weniges 
geringer ist ais das des Benzols B. Auch hier treten wiederum 
der hóhere Benzolgehalt des Benzols B und sein ge- 
ringerer Toluolgehalt im Vergleich zu Benzol A in Err 
scheinung: 16,12o/0 mehr Benzol und 33,75 o/o weniger 
Toluol.

Das Benzol B zeichnet sich durch einen hohen Aro- 
niatengehalt aus. 92o/o Aromaten bei 8 o/o Olefinen stehen 
87,3 o/o Ar'oma+en bei 2,5 o/o Nichtaromaten und 10,2o/o Ole
finen gegeniiber. Der hóhere Gehalt des A-Benzols an 
Olefinen bedingt nun keineswegs eine hóhere Klopffestig- 
keit. Das ware nur dann der FaU, wenn es sich bei den 
Olefinen weitaus um Monoolefine handeln wiirde. Da
gegen spricht aber der hóhere Test. Es liegen somit beim 
A-Benzol mehr Diolefine vor, wahrend der Anteil an hoch- 
klopffesten Monoolefinen im B-Benzol hóher sein diirfte. 
Dementsnrechend verhalt sich auch die Bromzahl, die mit 
4,8o/o erheblich niedriger ist ais beim Benzol A mit 8 o/o.

Diese Untersuchimgsergebnisse zusammen mit denen 
des Rohbenzols zeigen deutl'eh die mange’nde thernrsche 
Behandlung des Benzols A. Beide Benzole sind der gleichen 
Wandtempera+ur bzw. Kokstempe^atur ausge?e+zt eewesen, 
sind aber im Gassammelraum unter anderen Verhaltnissen 
nachbehandelt worden. Das Benzol A ist niedrigeren Tem- 
peraturcn bei kiirzerer Verweilzeit ausgesetzt worden ais 
das Benzol B. Das zeigt s:ch im hohen Gehalt des Ben
zols A an Olefinen und Nichtaromaten und im hóheren 
Gehalt an Toluol. Die na‘iirliche Fo'ge ist ein hoher Test 
bei einer normalen Wasche und gleichzeitig ein geringeres 
Ausbringen an typgemaBer Verkaufsware. Die bei der 
Bildung von aromatischen Kohlenwasserstoffen sich ab- 
snielenden vielseitigen Reaktionen, wie Polyinerisation, 
Dehydrierung, Entalkylierung und Ringsch’uB, sind alle ab- 
liangig von der Temperatur und der Reaktionszeit. Werden 
diese Bedingungen nicht erreicht, dann tritt der notwen
dige Unisatz zu aromatischen Kohlenwasserstoffen, 
also zu Benzol und seinen Homologen, nicht ein. Diesen 
quantitatrven Umsatz zu Benzolen so weit wie moglich,
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jedoch ohne weitgehende Krackerscheinung zu erreichen, 
ist das Ziel der Benzolgewinnung bei der Verkokung. Je 
mehr Begleiter das gebildete Rohbenzol aufweist, umso 
gróBer werden die Verluste bei der Verarbeitung auf 
handelsiibliche Produkte sein. Es miissen deshalb 'ganz 
bestimmte Temperaturen und Strómungsverhaltnisse im 
Ofen erreicht werden, um optimale Verhaltnisse fiir die 
Bildung der Benzole zu gewahrleisten.

Das Motorenbenzot wurde sodann enttoluolt; die Frak- 
tion von 100-120° schnitt man durch Feinfraktionierung 
mit der B. V.-Kolonne heraus. Die hierbei erzielten Werte 
sind in Zahlentafel 10 verzeichnet.

Zahlentafel 10.

A B Typ B. V.

Motorenbenzol enttoluolt 

Ausbringen..........................G ew .% 82,50 86,70
............... °C 82 80 SO —87

1 0 ff 'C ................... . . . Vol % 75 86 —
120° C .................. ........% 84 90,4 —

145° C .................. ■ ■ • „ % 91 94,2 —

95 % ................... 153 146 155
Spez. Gew. 15° . . . 0 0,877 0,882 0,870—0,885
Nchtaromate . . . . ............% 1 — 1
Bromzahl................... . . g/lOOcni3 10,0 6,0

H .B .T ......................... . mg 100cm:l 10,4 4,0 10

Angereinigtes Toluol 

Ausbringen..........................Gew.-% 17,50 13,30
...................°C 103,s 106,5 —

110°...................... . . . Vol.-% 24 52,8 —

111°...................... . . .  „ °/n 6S 72 —

112°...................... ................. . % 82 82,4 95% 100-121?

114°...................... • • - • „ % 90 92

114,5°................... ............% 94 95

Spez. Gew. 15° . . . 0,864 0.868 —
Bromzahl.................. 5,0 2,0

Das Ausbringen an angereinigtem Toluol ist bei 
Benzol B um 2-1 o/o geringer ais bei Benzol A, bei einem 
hóheren Ausbringen an enttoluoltem Motorenbenzol von 
5,09 o/o. Die erhaltenen Produkte, enttoluoltes Motoren
benzol und angereinigtes Toluol, sind fiir Benzol B nach 
B. V.-Vorschrift typgemaB und fiir Benzol A gerade noch 
typgemaB, aber auch hier ist die bessere Beschaffenheit 
des Benzols B (Nichtaromate, Bromzahl, H. B. T.) kenn- 
zeichnend.

Reinprodukte.

Das Rohbenzol wurde in der vorher angegebenen Art 
gewaschen und nach der B. V.-Vorschrift feinfraktioniert. 
Die Untersuchungsergebnisse sind in der Zahlentafel 11 zu- 
sammengestellt.

Za h le n ta f  el 11.

A B Typ B.V.

Ausbringen....................... 93,80 95,58
Wasełwerlust................... ■ „ % 1,20 1,30 —
Desillationsverlust . . . ■ „ % 0,20 0,12
Ruckstand ....................... • „ % 4 80 3.CO —
Reinbenzol Mitfelwert . . • Vol.-% (>3,30 6°,06 —
Reintoluol „ . . . „ % 16.10 13 46 —
Reinxylol „ . . . „ % 8,10 4,30 -

Benzolfraktion 79,5 

Beginn..............................

-81,5 

. . . . rC 79,9 "9,9
9 0 % .............................. . Vol°.-C 80,7 80.5 innerh. 0,6°
9 5 % ................. • °c 81.0 80 8 0,8°
Spez. Gew. 15°................... 0,831 0,884 r. 0,884
B ro m zah l....................... g/100 cm1 0,240 0,0S6 0,5
H2S04-Reaktion............... 0,1 : 1000 0,1 : 1000 0,3:1000

Toluolfraktion 109,5 

Beginn..............................

-111

. . . . °C 109,6 100,8
90% .................................. . Vol -°C 110,2 110,2 innerh. 0,6°
95% .................................. 110,8 110.6 0. 0

0 869—0,871Spez. Gew. 1 5 ° ............... 0,865 0,869
Brom/ahl.......................... g/100 cm3 0,256 0,160 0,4
H2S04 R eak tion ............... 0,1 : 1000 0,1 : 1000 0,3:1000

Xylolfraktion 133—144,8" 

Beg inn ............................................. °C 135,6 135,8
138,29 0 % .................................. Vol -°C 13S.S innerh. 3.6°

95 % .................................. 141,0 140.2 4,5°
Spez. Oew. 15°................... ,0,867 0,867 0,860-0,868
Brom zahl........................... g ICO cm3 1,280 0,400 2,5
H.,S04-Reaktion............... 0,3 : 1000 0,2 : 1000 0,2:1000

Beim Vergleich der erhaltenen Reinprodukte mit dem 
B. V.-Typ ist festzustellen:

1. Benzol A ist im Siedeverhalten und im spez. Gewicht 
nicht typgemaB, in Bromzahl und H ,S04 Reaktion typ
gemaB. Benzol B ist typgemaB.

2. Toluol A ist im Siedeverhalten nur teilweise typgemaB 
und liegt im spez. Gewicht weit unter Typ. Bromzahl 
und H2S04 Reaktion sind typgemaB. Toluol B ist typ
gemaB. Die untere Grenze des spez. Gewichts wird er
reicht.

3. Xylol A ist im Siedeverhalten nur teilweise typgemaB, 
die H2S04 Reaktion liegt iiber Typ, sonst ist der Typ 
eingehalten. Xylol B ist typgemaB.

Es bestatigt sich auch hier wieder die Tatsache, daB 
das Produkt A im Siedeverhalten zu schwer ist, worauf be
reits beim Motorenbenzol hingewiesen wurde. In der Dichte 
sind die Produkte des Benzols A durchweg zu leicht. Dabei 
ist ais wesentlich festzustellen, daB das Reintoluol A wegen 
seiner geringen Dichte iiberhaupt keine Verwendung ais 
Reintoluol finden kann.

Man findet hier wiederum die Annahme bestatigt, daB 
das Benzol A bei zu niedrigen Temperaturen im Gassammel
raum gebildet wurde. Diese Tatsache erklart auch das nicht 
unwesentlich geringere Ausbringen bei der Wasche auf 
Reinware. Das Ausbringen bei Benzol B ist um 1,89 o/o 
hoher ais bei Benzol A, wobei wiederum der hóhere Riick- 
stand bei der Wasche des A-Benzols im Vergleich zum 
B-Benzol kennzeichnend ist. Mit der Temperatur hangt 
ebenfalls zusammen die Verschiedenheit in den Anteilen an 
Benzol und Homologen, bei denen nur das Toluol wesent
lich ist. Das Benzol B weist 9,l°/o mehr Reinbenzol und 
16,38% weniger Reintoluol ais Benzol A auf. Der Unter- 
schied wird unter Beriicksichtigung des Ausbringens auf 
15,03 o/o ermaBigt. Es ware das an sich eine erwiinschte 
Folgę der niedrigeren Temperatur des Gassammelraumes, 
zumal auf diese Tatsache immer wieder bei den Einrich- 
tungen zur Senkung der Temperatur des Gassammelraumes 
ais Vorteil hingewiesen wird. In dem vorliegenden Fali ist 
aber der Mehranfall an Toluol ganzlich wertlos, weil das 
Toluol des Benzols A, wie schon gesagt, wegen seines ge
ringen spez. Gewichtes keinen Absatz finden kann1.

Bei der Besprechung der Giite des Benzols A wurde 
schon darauf hingewiesen, daB es zu schwer sei und fiir 
Motorenbenzol scharfer gewaschen werden miisse. Das 
Benzol A wurde in dieser Richtung noch einmal behandelt. 
Dabei ergaben sich die in der Zahlentafel 12 angefiihrten 
Werte.

Z a h le n ta fe l  12.

A A l

Rohbenzol

...............°C 79 79
-  80 '.............................. . . Vol.-% 0,2 0,3
-  100°.......................... • • ,, 64 63
- 120“ .......................... 80,8 80,5
— 145°.......................... 90 8 91

99,6 95.1
97.1-  170°.......................... 96,2

Am bri”g e n .................. . . G ew .% 86,18 84,31 
2X6 Gew2X5 Gew.-%

Motorenbenzol
Ho^O, H,SO,

Beg inn .......................... .........................C 84 84
- 100’ .......................... . . Vol.-% 63,2 68
-  120®.......................... 84,2 84,5
— 145°.......................... 93,6 94,8
— 146,5°...................... 95
Ausbringen................... . . Gew.-% 88,63 87,11
Waschverlust............... 2,70 4,61
Destillationsver!ust . . 0,45 0,40

7,88R u ck s ia rd ................... • • »> 8,26
Spez. Gewicht 15° . . . 0,8738 0,878
H .B .T ............................. mg; 100 cm3 13,6 9,4

H .T ................................. mg/iOO cm3 7,3 4,6
Bromzahl...................... . g 100 cm3 8 6,9

Bei der Wasche auf Reinware wurde dann ein Aus
bringen von 93,91 o/o erzielt. Daraus ergibt sich ein Gesamt- 
ausbringen von 68,97 o/0, bezogen auf Leichtól, im Vergleich 
zu 71,64% bei der ersten Untersuchung. Das Ausbringen 
ist somit um 3,7 o/0 geringer. Die anteilmaBige Mehraus- 
beute des Benzols B betragt nunmehr 8,67 % im Vergleich 
zum Benzol A. Hierbei ist noch zu beriicksichtigen, daB das 
Benzol B sowohl auf Motorenbenzol ais auch auf Rein
produkte weniger scharf hatte gewaschen werden kónnen, 
ohne den Typ zu gefahrden. Das ware gleichbedeutend ge
wesen mit einem noch besseren Ausbringen, wodurch der 
Unterschied im Ausbringen gegen das Benzol A noch hoher 
ausgefallen ware.

1 Zu dieser Frage sind die Ausfuhrungen von S t in z e n d ó r f e r :  
Begleitkohlenwasserstoffe des Kokereibenzols und Toluols (Ol u. Kohle 38 
(1942] Nr. 9 S. 193 201) sehr aufschlufireich. die wahrend des Setzens 
dieser Arbeit veróffentlicht worden sind.
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Die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 
zeigt, daB es sich bei den beiden Produktem um sehr unter- 
schiedliche Destillationserzeugnisse handelt, wobei das bei 
niedrigerer Gassammelraumtemperatur gebildete Benzol in 
seiner Gute hinter dem bei normalen Ofengang gebildeten 
Benzol erheblich zuriicksteht und ein wesentlich geringeres 
Ausbringen an typgemaBen Handelsprodukten aufweist. Die 
generelle Anwendung der Temperatursenkung im Gassam
melraum erscheint somit bedenklich.

Die Aufgabe der Einrichtung zur Senkung der Tempe
ratur des Gassammelraumes ist eine bewufite thermische 
Schonung der Destillationsgase. Das Ziel dieser Einrichtung 
soli eine Mehrausbeute an Benzol durch Vermeidung 
pyrogener Zersetzung sein.

Zu der Frage der Abhangigkeit des Benzolausbringens 
von den Temperaturen im Ofen haben Gróbner  und van 
Ah len 1 Stellung genommen. Es wurde festgestellt, daB die 
Hóhe des Ausbringens bei einem verkokungs- und stró
mungstechnisch einwandfrei gebauten Ofen bei einer opti- 
malen Garungszeit in erster Linie von der Temperatur der 
Wand bedingt ist, daB ferner ein optimales Verhaltnis der 
Temperatur des Gassammelraumes zu der der Wand erfor- 
derlich ist, das sich jedoch bei einem einwandfrei, den Verhalt- 
nissen entsprechend, gebauten Ofen von selbst einstellt, wo- 
mit auch die notwendige Temperatur des Gassammelraumes 
gegeben ist. Sie hat zusammen mit der Strómungsgeschwin- 
digkeit bzw. Aufenthaltszeit der Gase im Gassammelraum 
eine nicht unwesentliche Einwirkung auf die Art und Zu
sammensetzung des Benzols, was durch die vorliegenden- 
Untersuchungen eindeutig nachgewiesen ist.

Die Untersuchungen wurden an einer Batterie durch- 
gefiihrt, bei der auf Grund eingehender Versuche der Ofen 
bei der wahrend der vorliegenden Untersuchungen ein- 
gehaltenen Garungszeit ohne Anwendung der Einrichtung 
zur Senkung der Gassammelraumtemperatur die optimalen 
Temperaturen und Strómungsverhaltnisse sowohl an der 
Wand ais auch im Gassammelraum zur Erzielung des 
maximalen Benzolausbringens gegeben waren. Die Unter
suchungen zeigen, daB der normale Ofenbetrieb bei Ein- 
haltung der optimalen Garungszeit auch eine optimale Be
schaffenheit des Benzols gewahrleistet und daB unter diesen 
Verhaltnissen jede Stórung der Temperatur- und Strómungs- 
verhaltnisse sich nachteilig auf die Art des gebildeten Ben
zols auswirkt. Die Folgę der Senkung der Temperatur des 
Gassammelraumes, wie im yorliegenden Falle, bedingt ein 
wesentlich geringeres Ausbringen an typgemaBen Handels
produkten. Es kommt ais erschwerend hinzu, daB bei

1 a. a. O.

diesem geringeren Ausbringen ein erhóhter Einsatz an 
Saure notwendig ist, um gereinigte Benzole zu erzielen.

Allerdings ist die Tatsache der optimalen Zusammen
setzung des Benzols und das maximale Ausbringen an typ
gemaBen Handelsprodukten bei einem verkokungs- und 
strómungstechnisch richtig gebauten Ofen an eine ganz be
stimmte Garungszeit gebunden, die in jedem Falle hoher 
liegen muB ais die betrieblich kiirzeste. W ird aber diese 
optimale Garungszeit, wobei die jeweils andersartige Kohle, 
die ihrerseits die Art des Benzols nicht unwesentlich be- 
stimmt, beriicksichtigt werden muB, unterschritten, so wird 
eine Senkung der Temperatur des Gassammelraumes das 
Benzol in seiner Art und seinem Ausbringen an gereinigten 
Produkten nicht nachteilig beeinflussen. Es ist mit groBer 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daB hierdurch eine Steige
rung im Ausbringen an gereinigten Produkten im Ver- 
gleich zu der normalen Temperatur eintreten wird.

Die Senkung der Temperatur des Gassammelraumes 
kann also nie generell durchgefuhrt werden, sondern 
richtet sich nach den órtlichen Verhaltnissen und kann erst 
nach eingehender Untersuchung fiir ganz bestimmte Falle 
entschieden werden.

Zusammenfassung.

An einer Batterie, die mit einer Einrichtung zur Sen
kung der Temperatur des Gassammelraumes ausgeriistet 
ist, sind Versuche durchgefuhrt worden, um festzustellen, 
wie sich die Senkung der Temperatur des Gas- 
sąmmelraumes bei einer bestimmten Garungszeit auf 
die Art des gebildeten Benzols und das Ausbringen 
an gereinigten Produkten auswirkt. Die Batterie wurde 
mit normaler Absaugung und mit Senkung der Tem
peratur des Gassammelraumes betrieben, und das jeweils er- 
haltene Benzol auf seine Zusammensetzung, Beschaffenheit 
und Ausbringen an typgemaBer Handelsware untersucht. E.s 
wurde festgestellt, daB die Senkung der Temperatur des Gas
sammelraumes bei einer bestimmten Garungszeit, die nach 
anderweitigen Untersuchungen der optimalen Garungszeit 
entspricht, eine wesentliche Senkung des Ausbringens an 
typgemaBen Handelsprodukten im Vergleich zur normalen 
Temperatur des Gassammelraumes zur Folgę hat. Eine all- 
gemeine Durchfiihrung der Senkung der Temperatur des 
Gassammelraumes ohne Berucksichtigung der Garungszeit 
erscheint daher unzweckmaBig; sie kann bei einem fiir eine 
bestimmte Kohle verkokungs- und strómungstechnisch 
richtig gebauten Ofen nur bei einer erheblich kiirzeren ais 
der optimalen Garungszeit Bedeutung erlangen.

U M S C  H  A U
Untersuchungen iiber die Lebensdauer der Gliih- 

lampen von Mannschafts-Grubenleuchten1.

Von Dipl.-Ing. Carl Kellner VDI, Gelsenkirchen.

Im Laufe des 2. und 3. Viertel des Jahres 1939 wurden 
die Schachtanlagen 1, 2, 3 und 7 der Deutschen Ęrdól- 
Aktiengesellschaft, Zechen Graf Bismarck und Kónigs- 
grube, Gelsenkirchen, mit neuen Mannschaftsleuchten aus- 
geriistet, weil die bisher in Betrieb befindlichen Leuchten 
den oberbergamtlichen Anforderungen an die Lichtstarke 
nicht mehr entsprachen. Gewahlt wurde die Mannschafts
leuchte 950 F der Firma Friemann & Wolf, deren vertrag- 
liche Mindestlichtleistung 20 Lumen bei Schichtanfang und 
10 Lumen bei Schichtende betragt. Die mit Argon bzw. 
neuerdings mit Krypton gefiillten Gliihlampen haben bei 
2,6 V Sockelspannung 1,75 A. Das Gewicht der Leuchte 
betragt 5,5 kg.

Bereits wahrend der ersten Betriebszeit der neuen 
Leuchten stellte sich ein erheblicher VerschleiB an Gliih- 
lampen heraus, dem jedoch wegen der Einfiihrung des 
schwereren und verhaltnismaBig unhandlicheren Geleuchtes 
nicht weiter nachgegangen wurde. Nachdem angenommen 
werden konnte, daB sich die Belegschaft an die neue 
Leuchte gewóhnt hatte, wurden die VerschleiBursachen 
nachgepriift. Uber die ausgefiihrten Untersuchungen soli 
hier berichtet werden.

Eine erste Nachpriifung gróBerer Mengen Gliihlampen 
fand im Dezember 1939 statt. Bis Ende November waren 
bei etwa 5000 eingesetzten Leuchten, deren Einsatz etwa im

1 Vortrag, gehalten im Arbeitskreis fiir elektrische Befriebsmiftel am 
29. Januar 1942.

Juni ais Mittelwert erfolgt war, rd. 2500 Gliihlampen durch- 
gebrannt. Es sei hier bemerkt, daB mechanisch zerstórte 
Gliihlampen, deren Zerstórung zusammen mit der Schutz- 
glocke erfolgte, nicht in dieser Zahl enthalten sind, des- 
gleichen nicht Gliihlampen, welche seitens des Herstellers 
ęrsatzpflichtig sind, das sind Gliihlampen, die a) in der 
ersten Schicht Luft gesogen haben, b) Glasperlen an der 
Wendel aufweisen, c) lose SchweiBstellen haben.

Der Aufbau der Gliihlampen weist, wie bekannt, eine 
senkrechte stehende Wendel auf. Es stellte sich bei der 
Priifung heraus, daB bći etwa einem Drittel der Gliih- 
lampen der durchgebrannte Gltihfaden nicht mehr senkrecht 
stand, sondern irgendwie seitlich ausgeknickt war. Wenn 
sich auch nicht ohne weiteres entscheiden lieB, ob das Aus- 
knicken auf das Durchbrennen ais solches zuriickzufiihren 
war, oder ob die Wendelreste nach dem Durchbrennen ver- 
bogen wurden, so konnte doch aus der Haiifigkeit dieser 
Tatsache auf eine gewisse GesetzmaBigkeit geschlossen 
werden. Der Hersteller der Gliihlampen, die Firma Osram, 
Berlin, teilte uns zu dieser Erscheinung mit, daB das Aus- 
knicken der Gliihfaden auf auBergewóhnliche mechanische 
Beanspruchungen durch StoB usw. zuriickzufiihren sei. 
Diese Auskunft war fiir uns unbefriedigend. Da eigene Er- 
fahrungen mit dieser Gliihlampe noch nicht vorlagen, wurde 
versucht, die wermutete Abhangigkeit des VerschleiBes von 
der Brenndauer nachzuweisen.

Zunachst wurde die StoBempfindiichkeit fabrikneuer 
Gliihlampen durch foJgende Beanspruchungen beim freien 
Fali iiberpriift:

1 Fallhóhe 1 m, Sohle: S te inboden .  Haufigkeit lOmal
Der Gliihfaden blieb unbeschiidigt.
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2. Fallhóhe 6 m, Sohle: geschiitteter Boden, Haufigkeit 
Ima!. Die Gluhlampe brannte nach dem Versuch.

3. Eine Leuchte wurde lOOOmal auf die gleiche Stelle 
auf Klinker umgekantet, um den Gliihfaden einseitig 
zu beanspruehen. Auch in diesem Fali war der Gliih- 
faden nicht zu Schaden gekommen, und er zeigte 
keine Ausknickung nach der StoBseite.

4. Bei einem im Schacht erfolgten Absturz einer Leuchte 
blieb die Gluhlampe ebenfalls unbeschadigt.
Alle diese Versuche bestatigten die Vermutung, daB 

zwar die fabrikneue Gluhlampe stoBfest ist, mit der Zeit 
aber ein Nachlassen dieser Festigkeit eintreten muB. Daher 
waren iiber die Abhangigkeit der Lebensdauer von der 
Brenndauer Erfahrungen zu sammeln.

Eine Zwischenauswertung umfaBte 4000 Gliihlampen. 
von denen 48°/o ausgeknickte Gliihfaden aufwiesen und 
52°/o noch senkrecht stehende durchgebrannte Gliihfaden 
zeigten. Da aus diesen Zahlen kein EinfluB der Brenndauer 
auf die Haltbarkeit oder Lebensdauer ermittelt werden 
konnte, fiihrte man einen GroBversuch durch. Die Lampen- 
meister wurden verpflichtet, die Daten des Einbaues einer 
neuen Gluhlampe sowie des Ausbaues einer zerstórten oder 
durchgebrannten Gluhlampe fiir jede einzelne Mann- 
schaftsleuchte schriftlich festzulegen. Die Ursache der Zer- 
stórung wurde auf einem Formblatt eingetragen. Die 
Markenkontrolle stellte dann an Hand der Schichtenzettel 
die im angegebenen Zeitraum tatsachlich verfahrenen Ar- 
beitsschichten fest. Diese Schichten wurden mit 9 Stunden 
vervielfacht und so die Brennstundenzahlen der Gliih- 
lampen errechnet.

Abb. 1. Lampenverbrauch in Abhangigkeit 
von der Brenndauer.

Die Gliihlampen bis zu 1000 Brennstunden Lebens
dauer wurden dann, unterteilt nach noch senkrecht stehen- 
den und nach ausgeknickten Gliihfaden, in je 100 Brenn
stunden aufgeteilt (Abb. 1). Ausgewertet ergeben sich dann 
in der Zeit votn 1. Oktober 1940 bis 31. Dezember 1941 
folgende Zahlen oder Hundertsatze:

Gesamtverbrauch an Gliihlampen, mit Ausnahme der 
obengenannten, 11167 Stiick; mit Brennstunden iiber 
1000 : 5900 Stiick, mit Brermstunden unter 1000 : 5267 
Stiick. Von den letzteren wiesen 3054= 58o/o eine noch 
senkrecht stehende Wendel und 2213 =  42»/o eine ausge
knickte Wendel auf. Wahrend die Kurven der durch
gebrannten Gliihlampen bis zu 400 Brennstunden einen 
gleichmaBigen Anstieg zeigen, erfolgt nach mehr ais 400 
Brennstunden ein scharfer Knick nach oben. Die Kurven 
zeigen eindeutig, daB die Haltbarkeit der Gliihfaden mit

zunehmender Brenndauer abmmmt, d. h. die Durchbrenner 
zunehmen. Der Knick bei 400 Brennstunden ist auffallig. 
Einmal tritt, wie PaBmann 1 dargelegt hat, ein dauernder 
Lichtverlust \'on 7% durch Schwarzung auf. Zum anderen 
wird bei den z. Z. schwebenden Normungsverhandlungen 
die mittlere Lebensdauer der Gliihlampen mit 400 Brenn
stunden vorgesehen. M. E. ist bei 400 Stunden Betriebszeit 
eine solche Anderung des Gliihfadengefuges eingetreten, 
daB sowohl die Lichtleistung ais auch die mechanische 
Haltbarkeit dauernd beeinfluBt wird. Der Ansicht der Firma 
Osram, daB das Ausknicken der Gliihfaden auf auBer- 
gewóhnliche mechanische Beanspruchungen zuriickzufiihren 
sei, vermag ich nicht beizutreten, da die Kunen fur die 
Lampen mit noch senkrecht stehender Wendel im gleichen 
Sinn verlaufen wie die Kurven der ausgeknickten Gluh- 
faden.

Bis zu welchen Brennstunden Gliihlampen in Betrieb 
bleiben kónnen, zeigen die nachstehenden Auswertungen 
(Abb. 2).

Bis 1000 Brennstunden hielten von 1 1 167 Gliihlampen
5267 = 47,25 ®'o aus 

„ 2000 „ „ 5373 = 48,15o;o „
„ 3000 „ „ 485 - 4,30o/o .,

uber 3000, „ „ 42 0,30 °o „

* £

i m s m m w w  e u  b u  zu  u :*ta*>u*Jm i i v  m is iu  

I  A rgon  |  A rg o n  a  Krypton  |  Krypton  I  !

Abb. 2. Monatlicher Gliihlampenverbrauch 
der Mannschaftsleuchte 950 F, dargestellt 1. in Brennstunde

je Gliihlampen (Lampenschichten mai 9 =  ^ KMampê 1 ’

2. in Gliihlampen je 1000 Lampenschichten.

Bei diesen Gliihlampen mit so langer Lebensdauer 
handelt es sich nicht etwa nur um Leuchten der Schacht- oder 
Haspelbedienung, welche die ganze Schicht ruhig hangen. 
sondern auch um Leuchten von Hauern im Streb. Die mitt
lere Lebensdauer der untersuchten Gliihlampen in der Zeit 
vom 1. Oktober 1940 bis 31. Dezember 1941 betrug dem- 
nach bei insgesamt 1640328 Lampenschichten von neun 
Stunden Brenndauer (= 14762952 Brennstunden) 1322 
Brennstunden.

Das Auswechseln der Gliihlampen nach bestimmten 
Brennstundenzahlen ohne Lichtmessung scheint mir nicht 
erforderlich, zumindest nicht bei verhaltnismaBig neuen 
Leuchten. In diesem Fali sind bei uns gemessen worden 
bis 32 Lumen bei Schichtanfang und 16 Lumen bei Schicht- 
ende.

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Die Gluh
lampe der Firma Osram in der Mannschaftsleuchte 950 F 
der Firma Friemann & W olf kann ais eine brauchbare 
Gluhlampe fur den Grubenbetrieb angesprochen werden. 
Voraussetzung ist allerdings, daB man die Belegschaft zur 
ordnungsgemaBen Behandlung der Grubenleuchten anhalt. 
Anderseits muB gesagt werden, daB Beschadigungen der 
Gliihfaden oberhalb einer Brenndauer von etwa 400 Stunden
— gleichgiiltig, ob hierbei der Gliihfaden ausgeknickt ist 
oder senkrecht steht — keinesfalls allein der Leuchten- 
behandlung durch den Bergmann zuzuschreiben ist, 
sondern daB hauptsachlich die Verschlechterung der 
mechanischen Haltbarkeit ausschlaggebend ist.

1 Gluckauf 78 (1942) S x

P A T E N T B E R 1 C H T
G ebrauchsm  uster-Ein t ra g u n  gen, 

bekanntgemacht im Patentblatt vom 23. April Y)\2 

la , 1516895. Westfalia Dinnerdahl Gróppel AG.. Bochum. Schlamm- 
«c!iieber. 14. 1. 42.

5b. 1316709. Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG., Magdeburg. 
Lntertagebagger mit im Kreise schwenkbarcr Eimerleiter und seitlich 
schwenkbarem Abwurffórderband 13 3.40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

5b. 1516771 und 1516783. fcleigtechnik GmbH . Lu cn (Lippe). Selbst- 
tatige Vorschubeinrichtung fur Gesteinsbohrhammer u. dgl 29. 8. 40 und
28. 2 41.

5b. 1516837. Wilhelm Ossau. Essen-Frintrop Bohrhammerhaltevor- 
richtung zum Bohren im Strebbau. 25 . 2 41.

5b. 1 516994. Bergtechnik GmbH., Lunen (Lippej. Klemmhcbcl fur 
^elbsttatige Vor«:chubeinrichtungen an PreBluftbohrhamm-rn o. dgl. 3. 1.42.

I
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5b. 1516908. Robert Sturm, Herdorf (Sieg). Bohr-Gabelgelenk mit 
Zylinderzapfen. 21. 2. 42.

5c. 1516708 Arthur Klasener, Gladbeck (Westf.). Grubenstempel. 
30.11.38. f

5c. 1 516795. Heinr. Korfmann jr., Maschinenfabrik, Witten (Ruhr) 
Vorbaustempel mit Nutengleitfiihrung der Kopfspindel. 27.11.41.

5c. 1517000. Friedrich Hennies, Essen-Werden Kopfstiick fiir
Grubenstempel. 25. 2. 42.

5d. 1 516794. Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia. Lunen (Westf.).
Schlerpkette fiir Grubenfórderer. 19.11.41.

5d. 1 516798. Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia. Liłnen (Westf.).
Schleppforderer, besonders fiir den Grubenbetrieb. 6. 12.41.

5d. 1 516799. Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia, Lunen (Westf.).
Abdeckung fur Fórderrinnen. 6.12.41.

lOb. 1 516844. Klóckner-Humboldt-Deutz AG.. Koln. MeB- und Zuteil- 
vorrichtung fur warmeempfindliche Stoffe, besonders bei Brikettpressen. 
24. 6. 41.

81 e. 1 516923. Dynamit-AG. vorm^ls Alfred Nobel & Co., Troisdorf 
(Bez. Koln). Zickzackfórmig verlaufende Verbindung fiir endlose Fórder- 
bzw. Transportbander. Riemen, Traergurte u. dgl. aus Texti1- und Metall- 
geweben, gegebenenfalls mit Gummi-, Kunststoff- oder ahnlichem Belag. 
16. 3. 42. [

81 e. 1 516924. Dynamit-AG. vormals Alfred Nobel & Co.. Troisdorf 
(Bez. Koln). AnschluBstelle fiir schnell lósbare Verbindungen fiir Textil- und 
Metallgcwebe. Fórderbander. Riemen. Gu^te u dgl . wie fur Bergwerks-. 
Stab- und Metalldrahtverbindungen. 16. 3. 42.

Patent- Anmeldurufen1,
die vom 23. April 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen. 

la , 6. G. 95103. Gesellsrhaft fiir Fórderanlaren Ernst Heckel mbH. 
Saarbrucken. Verfahren und Waschrinre zum Au^sch^iden feinster Gutteile 
aus feinkórnigem Aufbcreitungsgut. 23. 3. 37. Osterreich.

5c, 1/01. Sch. 122126. Erfinder: Adolf Drost. Mulheim (Ruhr)
Anmelder: Scharhtbau Thyssen GmbH.. Mulheim (Ruhr). Abdichtung an 
schwebenden Biihnen. 8.3.41.

5c. 9/10. G. 101 668. Erfinder, /uuleich Anmelder: Heinrirh Gerdes. 
Dortmund, und Heinrich Sablotnie, Dortmund-Kirchhórde. Grubenausban
3. 5. 40.

5c, 10/01. B. 188953. Erfinder: Dipl.-Ing. Arnold Romer und Theodor 
Walner. Bochum. Anmelder: Karl Brieden, Bochum. Wanderpfeiler. 26.10.39 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

5c, 10/01. H. 161681. Erfinder. zugleich Anmelder: Wilhelm Heusner. 
Bochum. Raubvorrichtung fiir Wanderpfeiler. 20. 2. 40. Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

5c, 11. M. 1495C6. Erfinder: Richard Thomas, Lauchhammer (Sa.). 
Anmelder: Mitteldeutsche Stahlwerke AG.. Riesa. Unter Stiitzdrurk gegen 
den AbbaustoB yorschiehha^er Stutzbock fiir das Hangende beim Abbau von 
Kohle o. a. Minerał im Tiefbau. 23. 12. 40.

5d. 11. R. 109130. Erfinder: Wilhelm Hardieck. Bochum-Dahlhausen. 
Anmelder: Josef Riecter. Bochum-Dahlhausen Vorrichtung zum mecha- 
nischen Laden. 11.1.41.

5d, 18. K. 159904. Erfinder. zugleich Anmelder: Josef Klos, Saar
brucken. VerschlieBbarer Gezahering. 10.1.41,

lOa. 13. O. 24726. Erfinder: Paul Heil. Bochum. Anmelder: Dr. 
C Otto ft Comp., GmbH.. Bochum. Heizwand fur Koksófen. 9. 10.40.

lOa. 24/01. M. 150836. Erfinder. znglpich Anmelder: Dinl.-Intr. Georg 
Merkel, Ber,i-’-Schó,,ebfT'T. Rings-hnch^ó-miger Schwe^fen mit zwei in ver- 
schiedenen Hohen eintretenden Spiilgasstrómen. 13.5.41.

35a. 9/05. D. 85702. Erfinder: Heinrich Renfordt. Duisburg. An
melder: Demag AG., Duisburg. Schachtfórderanlage fiir Gefafifórderungen.
16. 8. 41.

81 e, 10. Z. 25 675. Zeit/er Eisengiefierei und Maschinenbau-AG., Zeitz. 
Biegsame Fórderbandtragrolle. 15. 2. 40.

81 e. 12. Sch. 117922. Erfinder: Wilhelm Oberjohann. Dortmund. An
melder: Schiichtermann & Kremer-Baum AG. fiir Aufbereitung. Dortmund. 
Vorrichtnng zum IJntertePen ei^es C!'itctromes in e;nen Betriebs^trom 
stetiger Menge und einen diesen uberschieRenden Vorratsstrom. 8. 3. 39.

81 e, 22. T. 50804. Erfmder, zugleich Anmelder: Hans Tanzeglock. 
Castrop-Rauxel. Kratz- und Bremsfórderer. 2. 8. 38.

81 e, 62. M. 1496c9. Erfinder, zuffleich Anmolder: Johannes Molier. 
Hamburr*-A1tona. Zufułminęrsvorrichtung fiir Fórderschnec^en mit sich 
gegenlaufig drehe^den Zufiihrungsorganen, dereń Aufienumfiinge sich iiber- 
schneiden. 13. 1. 41.

81 e. 62. P. 80 509. Erfinder: DinL-lnc. Rernd Helming. Dessau. An
melder: G. Po1vsius AG., Dessau. Pneumati«che Fórdervorrichtung zum 
Fórdern von nulyerfórmi^em iut in senkrecht oder annnhernd senkrecht 
stehenden Fórder-ohren mit Hilfe von Kreiselpumpen. 16. 3. 40. Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

81 e. 136. M. 139770. Erfinder, zu"le;ch Anmpl'łer: Johannes Molier. 
Hamhurfr-Altona. V^rrichtung zum Auflockern und Fórdern von Schiittgut 
in Bunkern 9. 11. 37.

Deutsche Patente.

(Von d**m Tarę. an dem die Erteilimf1- eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist. lauft die fiinfjahricre Frist. innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

la  (32). 710185, vom 28.4.37. Erteilung brknnntgemacht am 5.3.42. 
Dr. E rn s t B ie rb raue r  in Leoben. Verfnh-en ?nm mechanhchen 
Trennen vnn grnhh6rvi<zen S^offcemis^hen in de- Ko-ng-ofte \>on 3—100 mm 
Durchmesser und daruher. Prioritat vom 6. 3. 37 ist in Anspruch genommen.

Die Stoffp-emische oder -^emenge, z. B. ein Gemisch (Gemenge) von 
Kohle und Schiefer werden a 1 Tein oder mit wasserannehmen^en oder wasser- 
abweisenden festen oder plastischen Haftmassen durch flussi"e oder gas- 
fórmige Stoffe (Kiefemól. Alkohole, Phnnnlc. Kresole u. dgl ) in ihrer 
Benet/barkeit oder HaftBhij?keit unterschiedlich gemacht und mit f1iissi>en 
easfórmi^en oder dampffórmigen Mitteln (Erdól. Renzin, Teeról, Penzol u. 
dgl.) behandelt. welche sie weich machen. Alsdann werden die Gemische

1 In den Gebrauchsmuctern und Patentanmeldungen, die mit dem Zu
satz »Osterreich« und »Pro+ektorat Bóhmen und Mahren« versehen sind. ist 
die Erklarung abnrtreben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw 
das Protektorat Róhmen und Mahren erstrecken soli

(Gemenge) mit den Haftmassen in Beriihrung und die nicht anhaftenden 
Bestandieile der Gemische (Gemenee) zum Abfallen gebracht. Ais Haft- 
masse kónnen organische Massen, die ein Weichmachen der Stoffe der Ge
mische (Gemenge) bewirken (wassrige Emulsionen von Teeról, Benzol. Erd
ól Ben7 in o. dgl.) in einer Konzentration von 5 °/o oder weniger Verwen- 
dung finden. Beim Trennen von Mineralgemischen oder -gemengen, dereń 
Bestandteile eine natiirliche Haftfahigkeit mit den Haftmassen haben. isl 
eine Vorbehandlung der Gemische oder Gemenge mit Stoffen, die die Haft 
fjihigkeit der Bestandteile unterschiedlich machen, natiirlich nicht erfor- 

derlich.
1c (loi)- 718900, vom 11. 1.38. Erteilung bekanntgemacht am 5. 3.42. 

K lóckne r- H um bo ld t- D eu tz  AG. in K o ln . Vcrfahren zur Schwimm- 
und Sinkaufbereitnng von Steinkohle o. dgl. Erfinder: Dr.-Ing. Otto Schafer 
in Kóln-Lindenthal.

Zur Aufbereitung wird eine Trennflussigkeit verwendet, die mit ge- 
sinterten Eisenerzen (Schwefelkies. Magnetkies, Spateisenstein, Arsenikalkics. 
Markasit usw.) oder gesinterten Rósterzeugnissen von Eisenerzen (z. B. Kies- 
abbrjinde) in fein yerteilter Form beschwert ist. Bei Verwendung von Eisen
erzen ais Beschwerungsstoff miissen diese dann gerósfet werden, wenn das 
Austreiben bestimmter Elemente aus den Erzen und das Stiickiormachen des 
Erzes in móglichst dichter und wenig poróser Form einander widersprechen. 
In diesem Fali, der z. B. beim Eisennyrit zutrifft, ist es erforderlich, durch 
Rósten den Schwefel abzutreiben und dann erst den erhaltenen Kiesabbrand 
unter Zusatz von Brennstoff zu sintern. Die genannten Beschwerungsstoffe 
haben alle Eigenschaften, die ein Beschwerurgsstoff fiir das Aufbereitungs- 
vcrfahren haben muB: sie haben namlich eine hohe Wichte, eine hohe Ver- 
schleififestigkeit, eine eroBe Widerstandsfahigkeit gegen chemische Ein- 
flusse und eine gute Mahlbarkeit.

5b (412o). 719105, vom 13.4.29. Erteilung bekanntgemacht am 5.3.42. 
M itte ld e u ts ch e  S tah lw erke  AG. in R ie sa  Anlage zur Gewinnunz 
und Fórderung von Abraum in Tagebaubełrieben.

Die Anlage besteht aus einem auf der Kohle fahrenden Traggeriist </ 
fur zwei oder mehr iibereinander angeordnete, z. B. ais Drehbagger aus- 
gebildete Hochbagger b c und einer mit dem Geriist raumbeweglich ver- 
bundenen Abraumfórderbrucke d. Zwischen der Stiitze e der Abraumfórder- 
briicke und dem Deckgebirge / befindet sich freigelegte Kohle. Der odet 
die obersten Bagger kónnen auf dem Geriist a quer zur Langsachse dei 
Abraumfórderbrucke d verfahrbar sein. Ferner besteht die Móglichkeit, 
in dem Geriist a einen Zwischenfórderer g anzuordnen, durch den die 
Schwenkmittel des untersten Baggers und der die Briicke d mit dem Ge- 
riist a raumbeweglich verbindende Teil h (z. B. eine Gelenkachse) mitein- 
ander in Verbindung stehen. Durch die Anlage wird eine vorteilhafte Ent- 
lastung des Deckgebirges f erzielt und man erspart besondere Gleise fur die 
Bagger. AuBerdem ermóglicht es die Anlage, bei machtigem Deckgebirge 
die Feldgrenzen des Tagebaues abzubauen.

5b (41oi). 719288, vom 1. 7. 39. Erteilung bekanntgemacht am 5.3.42 
M itte ld e u ts c h e  S tah lw e rk e  AG. in Riesa. Verfahren zur Gewinnung 
stark einfallender Nutzschichten im Tagebau. Erfinder: Dr.-Ing. Karl
Hand^ik in Riesa. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

In der Streichrichtung der Nutzschichten wird vor Kopf mit Hilfe je 
eines Bacrgers das Deckgebirge und die Nutzschicht abgebaut. Der Bagger, 
der die Nutzschicht abbaut gibt das gewonnene Minerał an eine unmittelbar 
auf der Rasenoberkante angeordnete Fórdervorrichtung ab. wahrend der 
das Deckgebirge abbauende Bagger den Abraum hinter die Fahrbahnen 
beider Bagger abwirft. Zum Abbauen des leicht lóslichen Deckgebirges 
kann z. B. ein Schaufelradbagger, und zum Abbauen der festeren Nutz
schicht (z. B. orolytisches Eisenerz) ein Lóffelbagger verwendet werden 
Das auf der Nutzschicht aufliegende keilartig abzubauende Deckgebirge 
kann yoreilend abgebaut werden, und die Gleise fiir beide Bagger kónnen 
auf einer Zwischenberme der Abraumkippe verlegt werden, so daB der 
Ausleeer der Bagger verkiirzt und die Hubhóhe zur Rasenoberkante ver- 

x ringert werden kann.

81 e (63). 719261, vom 9.4.40. Erteilung bekanntgemacht am 5.3.42 
R he in-Ruhr M a s c h in e n fa b r ik  V oss ie k  & S c h u ltz  in Essen 
Aus Mantel und verschleiflfestem Fufter bestehende Strahlduse zur For- 
drrung von kórnigem Gut. Erfinder: Fritz Seibel in Essen. Der Schutz er
streckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Der Mantel der Diise ist auBen, d. h. auf der Oberflache, mit Rippen 
versehen. die die von der Diise unter hohem Druck ausgeschleuderten und 
nach Aufschlag auf einen Kórper auf den Mantel der Diise zuriickprallenden 
Bestandteile des Fórdergutes so ablcnken, daB sie auf einen verstarkten 
Teil der Diise auftreffen. Der Mantel kann daher durch die Ruckprall- 
krafte der Bestandteile nicht zerstórt werden. Er ist auBerdem mit einer 
yerschleifibaren Auflage zu versehen, die so weit iiber die Diise vorstcht. 
daB sie die Miindung des Fórderrohres vor den zuriickprallenden Bestand- 
teilen des Fórdergutes schiitzt.

81 e (134). 7192'2, vom 10. 3. 39. Erteilung bekanntgemacht am 5.3.42. 
L. C. S te in m ii l le r  in G um m ersbach . Punkcrverschlufl. Erfinder: 
August Scholl in Gummersbach. Der Schutz erstreckt sich auf das Protek
torat Bóhmen und Mahren.

* Unterhalb des Auslaufes des Bunkers sind an zwei gegeniiberliegenden 
beiten Wellen a angeordnet, auf denen Arme b so befestigt sind, daB sie 
zusammen in waagerechter Lage eine VerschluBplatte fiir den Auslauf 
bilden. Die Arme laufen nach dem freien Ende allmahlich snitz zu und 
naben einen dreieckigen Ouerschnitt. Au den Wellen a sind die Arme so 
zueinander versetzt. daB die Arme der einen Welle in der SchlieBstellung 
zwischen die Arme der anderen Welle greifen. Die Wellen a, die durch 
einen gerneinsamen Antrieb in entgegengesetzter Richtung gedreht- werden, 
kónnen in einem staubdichten Rahmen c eingebaut und die Arme b aus 

lech gepreBt, sowie an die Wellen a angeschweiBt worden.
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durch eine gemeinsame Antriebvorrichtung d abwechselnd bewegt. Zwischen 
der Antriebvorrichtung d und dem Verschlu6mittel a sowie der Oberleit
schurre c ist je ein Leerweg eingeschaltet, der bewirkt, daB immer fur 
die Dauer der Bewegung des einen der von der Antriebvorrichtung be- 
wegten Teiles (Verschlu6mittel oder Oberleitschurre) der Leerweg des 
anderen Teiles (Oberleitschurre oder VerschluBmittel) wirksam ist, d. h. 
dieser Teil in Ruhe bleibt. Zur Erzielung des angestrebten Zweckes kann 
die Kolbenstange e (das Gestange) der Antriebvorrichtung d mit Hilfe 
eines Langsschlitzes / an dem Gestange g des VerschluBmitteIs a und mit 
Hilfe einer schwenkbaren, mit einem winkligen Schlitz h versehenen Steuer- 
kulisse i am Gestange k der Oberleitschurre c angreifen. Die Antriebvor- 
richtung d hat keine Mittel zum Ein- und Ausschalten notig

- /

81 e (134). 719 263, vom 2. 7. 38 .Erteilung bekanntgemacht am 5.3.42. 
V ere in ig te  K a liw e rk e  S a lz d e t fu r th  AG., W erk  H ansa  in Em 
pelde uber H annover. Verschlufi fur \orratsbehalter. Erfinder: Ottc 
Walther in Hannover-Linden.

Der VerschluB besteht aus einem Verschlufimittel a fur die Austritt- 
offnung des Behalters und einer das Gut aus dem Behalter in das Fórder- 
eefaB b leitenden Schurre c. Das YerschluBmittel und die Schurre werden

B U C H E R S C H A U

BelastungsstoBe und Speicherfahigkeit in Dampfkraft- 
betrieben. Von Dr.-Ing. O. Rosahl ,  Oberhausen 
(Rhld.), Oberingenieur und Technischer Referent beim 
Vorstand der Babcockwerke. 120S. mit 44 Abb. Essen 
1942, Vulkan-Verlag Dr. W. Classen. Preis geb.
6,60 StJC.

Dampfverbrauchsnetze mit schwankender Dampfent- 
nahme stellen hinsichtlich der Elastizitat der Feuerung und 
der Speicherfahigkeit der Kessel an die Dampferzeuger- 
anlagen besondere Anforderungen, die um so starkere Be- 
achtung finden miissen, je hóher der Druck und je geringer 
der spezifische Wasserinhalt neuzeitlicher Kessel gegen
iiber den auch aus den Industriekraftwerken immer mehr 
verschwindenden GroBwasserraum- und GroBtrommel-Kes- 
seln ist und je groBer die Leistung bestimmter stoBweise 
belastender Verbraucher wird.

Fiir die rechnerische Anpassung der Kessel-Speicher- 
fahigkeit an die Belastungscharakteristik verschiedener 
Dampfverbrauchsnetze fehlte es bisher sowohl an der not- 
wendigen Klarung der Stellung von BestimmungsgroBen 
wie auch an einer geeigneten Definition in der Form eines 
analytischen Ausdrucks, der es gestattet, das Speicher- 
vermógen auf Grund der wichtigsten Kesselbaudaten yor- 
auszubestimmen. Diese Aufgabe hat der Verfasser in seiner 
ais Doktor-Dissertation herausgebrachten Schrift mit aner- 
kennenswertem Ergebnis gelost, das eine brauchbare Kenn- 
groBe fur Auslegungsplanungen in der Praxis liefert.

Die Frage nach ausreichender Speicherfahigkeit stellt 
sich bei Neuplanungen von Kesselanlagen besonders fiir die 
unseren Leserkreis interessierenden Industrienetze immer 
wieder ein, so daB es zweckmaBig erscheint, auf den Ge- 
dankengang und die SchluBfolgerungen des Verfassers 
durch eine ausfiihrlichere Inhaltswiedergabe einzugehen.

Die bisherigen Versuche einer Definition der Speicher
fahigkeit ais »Kesselelastizitat« beschrankte sich auf die 
Bestimmung der Zeiten, in der eine bestimmte Steigerung 
der Dampferzeugung erzielt werden konnte. Solche Angaben 
umfassen damit vornehmlich die Steigerung der von Art 
und Zustand der Feuerung abhangigen Feuerleistung unter 
Inanspruchnahme der Speicherfahigkeit des Kessels. Die so 
festgelegten KenngróBen konnen nur fiir Vorgange in Rech- 
nung gestellt werden, bei denen es sich um vorauszusehende 
und entsprechend langsame Belastungsanderungen von

gróBerer Dauer handelt, die eine selbsttatig oder von Hand 
vorgenommene Verstellung der Feuerung durch die damit 
bewirkte Anderung der Feuerleistung sich auswirken 
.laBt. Die Feuerung spricht nach Vornahme der Verstel- 
lung erst nach einer gewissen, durch verschiedene Griinde 
bedingten Verzogerungszeit an und erhóht die ihr zukom- 
Jnende Dampfleistung erst allmahlich, nach einer bestimmten 
Anstiegscharakteristik. Der Mehrbedarf wahrend des nicht 
stationaren Zustandes der Lastanderung in der Ver- 
zógerungszeit bis zur neuen Gleichgewichtslage muB aus 
der durch den Druckabfall ausgelósten Dampfbildung 
durch die eigentliche Speicherfahigkeit des Kessels gedeckt 
werden.

In der allgemeinen Beziehung fiir diesen beliebi- 
gen Belastungszustand: Dampferzeugung =  Feuerleistung 
+ Speicherleistung fallt im Beharrungszustand der letzt- 
genannte Anteil heraus. Im nichtstationaren Zustand ist, 
wenn die G le i chung  nur  au f  die Mehrbe trage  
gegeni iber dem Beharrungszus tand  bezogen w i rd ,  
voriibergehend der erste Summand nicht vorhanden. Er 
tritt erst nach Ablauf der Verzógerungszeit mit steigendem 
Anteil auf, um die bis dahin wirksam gemachte, sich er- 
schópfende Speicherleistung im neuen Beharrungszustand 
zu iibernehmen. Tragt man den veranderlichen Dampf- 
verbrauchsverlauf eines Netzes gleichzeitig mit dem Ver- 
lauf der umgestellten Feuerleistung in t/h auf, so ergibt 
der nicht gedeckte Flachertanteil das vom Kessel zu 
liefernde Speicherdampfgewicht. Der Entladung des 
Speicherdampfes muB anschlieBend durch eine ent- 
sprechende Mehrerzeugung an Feuerleistung ein Wieder- 
aufladen des Speichervermógens bis zur Wiedererreichung 
des normalen Betriebsdruckes folgen.

Bei manchen Verbrauchsnetzen treten periodische oder 
unregelmaBige, aber zeitlich schnell folgende, durch die 
Schnelligkeit und verhaltnismaBige Hohe des Lastanstiegs 
und -abfalls (BelastungsstoBe) gekennzeichnete Lastande- 
rungen auf, die eine Verstellung der »tragen« Feuerleistung 
nicht wirksam werden laBt. In solchen Fallen wird meistens 
mit einer mittleren konstanten Feuerleistung gefahren und 
die Speicherfahigkeit des Kessels (u. U. auch unter Zuhilfe- 
nahme von reinen unbeheizten Speichern) fiir die Deckung 
des Mehrbedarfes in Anspruch genommen. Diese Fahr- 
weise trifft im allgemeinen zu fiir Walzwerksbetriebe, 
Hoch- und Stadtbahnnetze und Bergwerkszentralen. Es
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werden verschiedene Kraftnetze hinsichtlich ihrer Be- 
lastungsart einer Priifung unterzogen und fiir bestimmte 
Beispiele durch Belastungsschaubilder ihres gesamten 
Netzes oder nur der stoBweise arbeitenden Verbraucher 
charakterisiert. Dabei wird unterschieden nach Grundlast- 
und Spitzenkraftwerken, Industriekraftwerken, Bahnkraft- 
werken und Bergwerkszentralen, welch letztere auBerhalb 
der Industriekraftwerke eine besondere Beachtung ge- 
funden haben. wahrscheinlich um ihre besondere Stellung 
mit haufig gleichzeitig unmittelbarem und Kraftnetz-Dampf- 
verbrauch zu kennzeichnen. Dabei wird fiir die bestimmten 
Beispiele der elektrische Arbeitswert oder der Dampf- 
verbrauch der Belastungsspitzen zahlenmaBig angegeben, 
wobei zu beachten ist, daB die herangezogenen Beispiele 
durchaus nicht praktisch vorkommende hóchste Grenz- 
werte1 behandeln.

Eine grundsatzliche Untersuchung der Speicherfahig- 
keit der Dampferzeuger im Vergleich zum Ruths-Gefalle- 
speicher ergibt nach Ausscheidung unbedeutender Speise- 
warmeranteile, dafi die Speicherwarme gestellt wird aus 
der Warme des siedenden Kesselwassers, der des Wasser- 
anteils im Dampf-Wasser-Gemisch und der des Stahles des 
Kesseldruckkórpers, demnach das Dampfspeichergewicht 
aus der Division dieser Speicherwarme mit der Ver- 
dampfungswarme bei dem mafigebenden Kesseldruck. Die 
Unterlagen fiir die Berechnung der verschiedenen Warme- 
anteile werden durch einige Schaubilder erganzt, in denen 
die Speicherwarme aus dem siedenden Wasser und dem 
Stahl fiir 1 at und 1, 3 und 5 o/o Druckabfall abhangig vom 
Kessel-Nenndruck abgelesen werden kónnen.

In einer Betrachtung iiber die EinfluBgrófien, die die 
Speicherwarmen des siedenden Wassers und des Stahl- 
kórpers bestimmen, werden weitere Unterlagen fiir die 
Verhaltnisse des wirklichen Kessels erbracht. Hierher ge- 
hórt vor allem die Bewertung des Einflusses der meist 
unter der Siedetemperatur liegenden Speisewassertempe- 
ratur unter Beriicksichtigung der Wasserumlaufzahl und 
die Berechnung des von den Heizflachen eingeschlossenen 
siedenden Wasseranteiles am umlaufenden Dampf-Wasser- 
Gemisch aus dem Siederohrvolumen, dem spezifischen Ge
wicht des siedenden Wassers und einem Wasseranteil- 
faktor, dessen GróBe von der Heizrohrbelastung und 
Wasserumlaufzahl abhangig ist und unterschiedliche Werte 
fiir Natur- und Zwangumlauf aufweist. Auch in diesem 
Kapitel werden die Berechnungsgrundlagen durch mehrere 
Schaubilder erganzt, die die Abhangigkeit der Berechnungs- 
werte von ihren mafigeblichen BestimmungsgróBen dar- 
stellen. Von diesen sei heryoreehoben ein aus einerGroBzahl- 
forschung von weit iiber 100 ausgefiihrten Kessel system en 
entwickeltes Kurvenbild, welches gestattet, ohne Kenntnis 
der Wasserumlaufzahl und der Rohrbeheizung, den Wasser- 
anteil am Gemischvolumen abhangig vom Druck und 
getrennt fiir Strahlungs- und Beriihrungsheizflachen ab- 
zulesen.

In Erwagungen iiber die yergleichenden Berechnungs- 
verfahren der Speicherfahigkeit wird unterschieden:

1. der ideale Speicherbetrieb mit unbeheiztem warme- 
dichtem Speicher, der in allen Teilen bis zum normalen 
Betriebswasserstand mit siedendem, dampfblasenfreiem 
Wasser gefiillt ist und dessen gesamtes Stahlgewicht 
sich auf Siedetemperatur befindet und wobei der Ein- 
flufi des statischen Druckes, unter dem die tieferen 
Wasserschichten stehen, yernachlassigt wird, und

2. die gróBte Speicherfahigkeit bei hóchster Dauer- 
leistung. Die erste Berechnungsweise nach dem Vorbild 
des reinen Speichers, der in Bereitschaft steht zur Ab- 
gabe seiner gesamten Speicherwarme entsprechend 
einem auftretenden Druckabfall, liefert Werte, denen

1 Hóhere und schneller ansteigende Belastungsstófie kónnen auftretcn:
1. bei Gleichstrom-WalzenstraBenantrieben groBeren Leistungsanspruchs, 

die heute bereits vielfach mit gittergesteuerten Stromrichtern an Stelle 
der friiher in solchen Fallen ublichen lastausgleichenden IlgnerrUm- 
former gespeist werden;

2. bei dem durch die schnell laufende Hochdruck-Mehrzylinder-Dampf- 
maschine wieder aussichtsreich gewordenen Dampfmaschinenantrieb 
fur sehwere (Błock- und Panzerplatten-) UmkehrwalzenstraBen, der 
bereits in einem Einzelfall fiir 30000 PS Hóchstleistung ausgefuhrt 
wurde (bekannt aus dem Schrifttum ais das -zurzeit — 1937/38 
gróBte Walzwerk der Welt).

3. bei dem vom Verfasser nicht beruhrten, aus Dampfkraftnetzen ge- 
speisten Stahlw'erken mit elcktrischer Stahlerzeugung, bei denen das 
Einschalten und der Betrieb von Elektro-Stahlófen auBergewóhnlich 
groBe BelastunesstoBe bedingen.

4. bei den mit Elektrizitiit oder Dampf angetriebenen Fórdermaschinen 
der heute fiir OroBschachte vielfach gewahlten Leistung von 14 t ,'Nutz- 
last und 18 bis 20 m/s Hóchstgeschwindigkeit ubersteigen die Bi 
lastungsstńBe erheblich die der vom Verfasser gewShlten Reispiele.

i u .  K t n i ^ a i i ^ ,  i i v . i l  I V

die Speicherfahigkeit schwach befeuerter leerlaufender 
Kessel nahe kommt. Die zweite Berechnungsweise stellt 
unter der Voraussetzung, dafi die Einspeisetemperatur 
gleich der Siedetemperatur sei, in Rechnung, dafi nur 
ein Teil des Wassergewichtes sich im Siedezustand be
findet und an der sofortigen Speicherdampferzeugung 
bei Einsetzen des Druckabfalles teilnehmen kann. Sie 
unterschlagt ferner noch die Tatsache, dafi das im 
Kesselunteren befindliche Wasser unter dem statischen 
Druck der Wassersaule steht, in der Annahme. daB die 
Restwarme, die entsprechend dem statischen Druck er
forderlich ist, um die tieferen Wasserschichten auf 
Siedetemperatur zu bringen, aus dem in allen Teilen 
auf Siedetemperatur befindlichen Stahlkórper des 
Kessels geliefert werde.

3 . ist noch zu beachten die wirkliche Speicherfahigkeit 
im Betriebe, die zu beriicksichtigen hat, daB im Be
trieb mit einer Speisewassertemperatur gefahren wird, 
die meistens geringer ist ais die Siedetemperatur, daB 
also die Aufwarmemenge bis ,zu dieser aus de'r Speicher
warme des Kessels zu decken ist und fiir die Speicher- 
dampflieferung verloren geht. Aufierdem treffen auch 
die anderen bei 1 und 2 gemachten Voraussetzungen in 
Wirklichkeit nur in einem gewissen Umfang zu.

Fiir die yergleichende Bewertung der Speicherfahigkeit 
werden die Definitionen der ersten beiden Berechnungs- 
weisen in Vorschlag gebracht und hiernach die Speicher- 
werte fiir die spater betrachteten ausgefiihrten Kessel- 
systeme errechnet.

Ais spezifischer Vergleichskennwert fiir die Speicher
fahigkeit ausgefiihrter Kessel wird die gróBte relative 
Speicherfahigkeit in kg Speicherdampf (nach 2), bezogen 
auf die hóchste Dauerleistung der Kesselanlage in t/h je o„ 
Druckabfall gewahlt.

Zur zahlenmaBigen Auswertung der entwickelten Be- 
griffe bei Kesseln verschiedener Bauarten hat der Verfasser 
die Ergebnisse eiiner Untersuchung von 15 neuzeitliclien 
Kesselanlagen zusammengestellt und, zum Yergleich hier- 
mit, zweier Kesselanlagen alterer Bauart, und zwar eines 
iilteren Teilkammerkessels und eines Flammrohrkessels. 
Diese Zusammenstellung enthalt auBer den wichtigsten An- 
gaben iiber die Bauart und BaumaBe die errechneten 
Zahlenwerte der Speicherfahigkeit bei ideałem Speicher
betrieb und die der gróBten Speicherfahigkeit bei hóchster 
Dauerlast bei 3 und 5 o 0 Druckabfall und aufierdem die 
re!ative Speicherfahigkeit sowie einige andere Vergleichs- 
und Bezugswerte. Die Zahlenwerte dieser Zusammenstel
lung sind in einer grófieren Anzahl von Schaubildern zu- 
einander in Bezug gebracht bzw. zu Kennlinien entwickelt 
Aus diesem Teil seien die wichtigsten Ergebnisse wieder- 
gegeben.

Die betrachteten Kessel weisen mit unterschiedlichein 
Anteil Strahlungs- und Beriihrungsheizflachen auf, nur 
einer ist ein reiner Strahlungskessel, und nur die beiden 
iilteren Anlagen haben ausschliefilich Beriihrungsheiz- 
flachen. Drei Vertreter sind Zwangumlaufkessel, die an
deren haben natiirlichen Wasserumlauf. Die Kessellieiz- 
flachengrófie liegt zwischen 70 und 1240 m2. Die Feuerungen 
sind Staub- (Miihlen-) oder UZ.-Rostfeuerungen (mit Aus- 
nahme des Flammrohr-Kessels). Sie sind aus Kraftwerken 
der verschiedenen, eingangs charakterisierten Verbraucher- 
gruppen entnommen. Die gróBte Speicherfahigkeit bei 
hóchster Dauerlast liegt im Bereich von 75 bis 100o/o der- 
jenigen beim Idealbetrieb (oberster Grenzwert beim Flamm- 
rohr-Kessel). Die grciBte relative Speicherfahigkeit liegt 
zwischen 0,37 bis 1,22 kg je t/h und je o/0 Druckabfall, 
die geringsten Werte weisen Zwangumlaufkessel auf, die 
gróBten (iiber 1) die Teilkammerkessel wie auch ein Steil- 
rohrkessel. Der Fiammrohrkessel liegt mit 7,84 kg/t h o/o, 
wie zu erwarten, weit oberhalb der Werte aller Róhren- 
kessel. Der Wasserinhalt beim idealen Speicherbetrieb, be
zogen auf die hóchste Dauerleistung liegt in dem weiten 
Bereich von 0,18 bis 0,73 m3/t/h bei den neuzeitlichen 
Kesseln, fast bei 1 bei dem alteren Teilkammerkessel und 
fast bei 7 beim Fiammrohrkessel. Aus den Schaubildern, 
in denen die verschiedenen Kennwerte der Speicherfahig
keit iiber verschiedenen Auslegungsgrófien der Kessel auf- 
getragen sind, sei besonders die Darstellung der gróBten 
relativen Speicherfahigkeit iiber dem spezifischen Wasser
inhalt (bei ideałem Speicherbetrieb) mit dem Kesseldrucl 
ais Parameter hervorgehoben, die eine eindeutige gesetz- 
mafiige, fast lineare Abhangigkeit Her KoordinatengróRen
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zunehmend mit dem spez. Wasserinhalt und abnehmend 
mit hóheren Driicken nachweist.

Die aus den SchluBergebnissen zu ziehenden Erkennt- 
nisse gestatten eine einwandfreie Bewertung der Speicher- 
frage bei der Wahl des Druckes und der durch den spezi- 
fiscnen Wasserinhalt mitbestimniten Kesselbauart sowie die 
gerechte Beurteilung verschiedener Ausfuhrungsangebote 
unter Berucksichtigung einer auf gleicher Basis errechneten 
Speicherfahigkeit. Sie erleichtert die Entscheidung, ob mit 
einer geplanten Kesselbauart eine fiir den gegebenen durch 
seine Belastungscharakteristik gekennzeichneten Betrieb 
ausreichende Speicherung erzielt werden kann oder ob ein 
grófierer siedender Wasserinhalt vorgesehen werden muB, 
Dzw. ob die Aufstellung von zusatznchen reinen Dampf- 
speichern erforderlich ist.

Es ware zu wiinschen, dafi die dargebotenen Ge- 
dankengange und die daraus entwickelten Speicherkenn- 
werte in weiteren Kreisen Allgemeingut und bei Planungen 
und Kesselberechnungen hieraus die Nutzanwendungen ge
zogen werden. Dr. H. Koch.

Grundbegriffe der Geologie. Eine methodische Einfiihrung. 
Von Professor Dr. Otto Schneider . 3. Aufl. 177 S. mit 
188 Abb. Stuttgart 1941, Ferdinand Enke. Preis in 
Pappbd. 3,40 ttM.

Dem geringen Umfang entsprechend kann dieses 
Biichlein nur eine aliererste Einfiihrung in das grofie Ge- 
samtgebiet der Geologie geben. Ein Lehrbuch kann und 
will diese Schrift nicht ersetzen, sie soli nur in die Welt 
geologischer Vorstellungen einiuhren. Schneider teilt sein 
tsiichiein in drei Teile: D ie  Zei ten ,  die Stoffe und die 
Formen. Im ersten Teil wird das Wesen der eigentlichen 
Erdgeschichte erlautert; der zweite behandelt die Gesteine, 
die Eruptiv- und Sedimentgesteine und dereń spatere 
Umwandiungen; im dritten 1'eil werden, ahnlich wie in 
dem alteren Buche von K. L i n d e m a n n  »Die Erde«, 
die Landschaftsb.lder einiger wichtiger Formationen ge- 
schildert. Dieser letzte Abschnitt diirtie im ailgemeinen iur 
den nichtfachmannischen Leser, fiir den das Buch ge- 
schrieben ist, der wertvollste und anregendste sein. Einige 
Ungenauigkeiten der ersten Aullage sind diesmal berichtigt 
worden. Die palaogeographische Kartę des Karbons auf 
Seite 37 entspricht nicht mehr der heutigen Anschauung 
und muBte spater durch die Kukuksche Kartę ersetzt 
werden. Im ailgemeinen sind recht kennzeichnende Ab
bildungen ausgewahlt worden. E. Stach.

Kupfer. Von Georg Berg und Ferdinand Fr iedensburg .  
Mit einem Beitrag von Heinrich Qu ir ing .  (Die me- 
tallischen Kohstolfe, ihre Lagerungsverhaltnisse und 
ihre wirtschaftliche Bedeutung, H. 4.) 195 S. mit 
30 Abb. Stuttgart 1941, Ferdinand Enke. Preis geh.
16 31M.

Das Heft, das dem wichtigsten Nichteisenmetall ge- 
widmet ist, kann schon aus diesem Grunde besondere 
Beachtung beanspruchen. Dariiber hinaus ist es in der 
heutigen Kriegszeit ein willkommener Fiihrer durch die 
Lagerstatten dieses auch wehrwirtschaftlich auBerordent
lich bedeutsamen Metalles. Der Hauptwert des Buches 
liegt in der starken Herausarbeitung der bergwirtschaft-i 
lichen Bedeutung des Kupfers, die durch eine sehr um- 
fangreiche und wertvolle Statistik unterstiitzt wird, 
wahrend die geologisch-lagerstattlichen Gesichtspunkte 
mehr in den Hintergrund treten. Dementsprechend be- 
schaftigt sich der allgemeine Teil, der ein Drittel 'des 
Buches umfafit, zunachst mit der Verbreitung, dem Vor- 
kommen und der Entstehung des Kupfers, sodann mit 
seiner Gewinnung, Verarbeitung und Verwendung. Sehr 
ausfiihrlich ist die Geschichte des Metalles von der Vorzeit 
bis zur Gegen\yart dargestellt. Weitere Kapitel beziehen 
sich auf Marktlage, Preise, kriegswirtschaftliche Be
deutung, Produktion und Vorrate. Von letzteren entfallen 
ungefahr 55 o/o auf die beiden Amerika und etwas weniger 
ais ein Viertel auf die riesige zentralafrikanische Kupter- 
provinz. Die Vorrate sind also sehr ungleichartig iiber die 
Erde verteilt; diese Zahlen mógen sich aber durch neue 
Aufschliisse noch verschieben. Noch gróBer ist der Anteil 
Amerikas an der Kupfererzeugung, der 1937 zwei Drittel 
der Weltgewinnung betragen hat und heute noch ge
stiegen ist.

Im zweiten Hauptteil werden die Kupfervorkommen 
der einzelnen Lander behandelt, unter denen die Ver-

einigten Staaten von Amerika, Canada, Chile und Zentral- 
afriKa (Belgisch-Kongo und Nordrhodesien) im Vorder- 
grund stehen. Hier hatte man der Darstellung der lager- 
stattlichen Verhaltnisse gerne einen breiteren Raum ge- 
wunscht; vor allem werden viele grofie amerikanische 
Vorkommen nur sehr knapp besprocnen. Die Anordnung 
erfolgt alphabetisch. Fiir spatere Hefte ware wohl eine 
Glieaerung nach Erdteilen zweckmafiiger, wodurch die 
Verteilung der Lagerstatten auf die einzelnen GroBraume 
der Erde besser zum Ausdruck kommen wiirde.

Ein reichhaltiges, gut ausgewahltes Schrifttums- 
verzeichnis unterstutzt den Wert des buches, in dem die 
beiden Verfasser ihre grofien Erfahrungen auf ihren 
Arbeitsgebieten zu einer ebenso ubersichtlichen wie zu- 
verlassigen Darstellung dieses Metalles vereinigt haben.

Schumacher.

ABC des Chemielaborwerkers. Von Dr.-Ing. Herbert
Kohle. 263 S. mit 91 Abb. Stuttgart 1942, Ferdinand
Enke. Preis geh. 4 i/tM, geb. 5,20 otM.

Seit vielen Jahren sind auch in Laboratorien des Berg
baues »ungelernte Arbeiter« angestelit, die ais Knabe nut 
Reinigungsarbeiten im Labor amingen, nach und nach be- 
stimnne analytische Arbeiten kennen lernten und schliefi- 
lich nach Erlangung gewisser Erfahrungen und Kenntnisse 
in eine Beamtensteilung auiriickten. rur soiche »Labor- 
werker der Chenne« hat sich Kohle die nicht ganz leichte 
Autgabe gestellt, die Mógiichkeit einer grunduclien theo- 
retiscnen Ausbildung an der Hand oes vorliegenden 
Werkes zu schatten.

Nach einiunrenden Abschnitten iiber Einteilung der 
Chemie, Zustandstormen der Stotie, Grundstoite, Mischung 
und Verbindung, Gasgesetze u. a. m. bespricht Kohle die 
Eigenschatten uer wiciuigsten chemischan Elemente in al- 
phabeuscher Folgę. ^uaiuauve und quantitative Analyse, 
Eiektrizitat und Elektroanaiyse, brennstolte und brenn- 
stotfuntersuchungen, Wasseruntersuchungen und Wasser- 
enthartung weruen ebentalls behandeit, wobei die im 
chemischen Laboratorium zu benutzenden Gerate und ihre 
Handhabung in einem besonderen Abschnitt mit Hilfe zahl- 
reicher Abbildungen erlautert werden. Schliefilich sei noch 
erwahnt, dafi aucn organischen Verbindungen, der Elemen- 
taranaiyse, den physikalischen Grofien und ihrer be
stimmung, der Probenahme und Probevorbereitung, dem 
Reinigen von Laborgeraten geniigende beachtung ge- 
schenKt worden ist. Dem Werk wird eine gute Auinahme 
und Verbreitung gewimscht. Winter.

Zur Besprechung eingegangene Biicher.

Berichte zur deutschen Landeskunde. Hrsg. von der Abteilung fur Landes- 
kunde im Keichsamt tur Laudesautnahme. Marz 1942. 1. Bd., 2. H.. 
108 S. Lcipzig, S. Hirzel. Preis des tinzelheftes 2,40 ffiJtt, des Bds. 
(4 Hefte) 8 iJiM.

Berufsbildungsplan fiir den Lehrberuf Knappe (Steinkohlenbergbau). Bearb. 
vom kcichsinstitut fiir berulsausbilUuiig in Handel und (Jewerbe im 
Einvernehmen mit der Deutschen Arbeitsfront. 20 S. Leipzig, B. CJ. 
Teubner. lJreis geh. 0,70 JtM.

— fiir den Anlernberuf Hochofner. Bearb. vom Reichsinstitut fiir Berufs
ausbildung in Handel und Ciewerbe im Einvernehmen mit der Deut
schen Arbeitsfront. 16 S. Leipzig, B. G. Teubner. lJreis geh. 0,70 JIM.

Der Erzbergbau der Ukrainę. (Ost-Europa-Markt, 21. Jg. 1941, H. 5/0 
S. 121 —1J2.) Mit 2 Abb. Kómgsberg, Ost-Europa-Verlag. Preis des 
Heftes 1,50 9tM.

Escher Wyss Mitteilungen. Kompressoren und Pumpen. Hrsg. von der 
Escher Wyss Maschinenfabi iken AG. Zurich (Schweiz). 14. Jg. 1941. 
128 S. mit Abb.

H a rb e r t , Egbert: Vermessungskunde. Bd. 2: A. Technischer Teil. 11. 
Keine hóhenmessungen. i 1 1. Gelandeverinessungen, die nach GrundriD 
und Hóhe gemeinsam ausgefiihrt werden a) lachymetrie. (Schriften 
des Fachamtes Freie Berufe in der Deutschen Arbeitsfront.) 348 S. 
mit 113 Abb. Berlin, Verlag der Deutschen Arbeitsfront. Preis geb. 
7,50 MM.

Ley, Robert: Roosevelt verrat Amerika. 32 S. mit Abb. Berlin, Verlag 
der Deutschen Arbeitsfront. Preis geh. 0,10 JiM.

Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-lnstitut fiir Eisenforschung zu Dussel
dorf. Hrsg. von Friedrich K ó rbe r . Bd. 23. Ltg. 1—17. Abhanulung 
409—420. 314 S. mit 414 Abtr. Dusseldorf, Verlag Stahleisen mbH. 
Preis des volistandigen Bandes in Heften 30 WJC, geb. 33

R am doh r , Paul: Klockmanńs Lehrbuch der Mineralogie. 12., vollstandig 
umgearb. Aufl. 659 S. mit 000 Abb. Stuttgart, Ferdinand Enke. Preis 
geh. 34 3Uit geb. 36,80 JUL.

S c h if fn e r , C.: Manner des Metallhiittenwesens. 174 S. mit 99 Abb. Frei- 
berg (Sa.), Ernst Mauckisch.

S ty c h n o ff , Alexej: Technisches Russisch. Lehr- und Nachschlagebuch der 
russischen Sprache auf technischem Gebiet. In 2 Teilen. T. 1: Lehr- 
und Obungsbuch. 93 S. mit 28 Abb. 1.2 : Fachwórterbuch. 111 S. 
Essen, W. Girardet. Preis jedes Bandes in Pappbd. 6 2tM.
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Geologie und Lagerstattenkunde.

Manganerzlager. Kirnbauer, Franz: D ie M a n g a n - 
Eisenerz lagers ta t te  von Maczkamezó  in Nord- 
Siebenb i irgen (Ungarn). Berg- u. hiittenm. Mh. 90 
(1942) Nr. 4 S. 47/4S*. ueographische Lage. Geschichte des 
Bergbaues. Geologische und lagerstattliche Verhaltnisse. 
Schrifttum.

Bergtechnik.

Abbau. »Panzer Johanna«,  die Schwester des 
»Eisernen Heinrich«.  Mont. Rdsch. 34 (1942) Nr. 8 
S. 123/24. Die zum erstenmai im Johanna-Schacht der Graf- 
lich Schaffgotsch’schen Werke in bobrek erprobte Berg- 
baumaschine verbindet die Arbeiten einer Schrammaschine 
mit denen eines Fórderbandes und einer Lademaschine. 6ie 
hat sich in mittelmachtigen, flachgelagerten Flózen mit 
mittelfester Kohle bewahit.

Riedig: Schram- und Kerbmaschine zum G e 
w innen  von Braunkohle.  Mont. Rdsch. 34 (1942) Nr. 8 
S. 117/20*. Bauart, Arbeitsweise und Bewahrung der von 
der Firma Heinrich Korfmann jun. und Henry Neuenburg 
entwickelten Maschinen.

Rasper, L. und F. Schwender: W e i te ren tw ick lung  
beim Bau und Betr ieb von GroBabsetzern.  Z.VDlao 
(1942) Nr. 13/14 S. 193/9/*. Untersch.ede des neuen GroB- 
absetzers von 3200 m3/h Fórderleistung gegeniiber der 
Bauart aus dem Jahre 1935. Erhóhung der oetriebssicher- 
heit der Fahrwerke. Neuartige Ausbildung des schweren 
Eimerkettenantriebs. Bremssicherungen aer Windwerke.

Fórderung. Fischer, Waldemar: En tw ick lung  der 
elektr ischen Fórdermasch inen h ins icht l i ch  ihrer 
Fórderle is tung .  Z. VD1 80 (1942) Nr. 15/16 S. 234/40*. 
Der elektrische Antrieb wurde im Bergbau zunachst nur 
bei verhaltnismaBig kleinen Fórderleistungen angewendet. 
Die Eimiihrung uer Leonardsclialtung und des llgner- 
Schwungradumiormers ermóglichten eine standige Zu
nahme der i-órderleistungen. Ais dann die Krartwerk- 
leistungen stark stiegen, ging man zum Gleichstrom-t 
antrieb mit Leonardumformer ol»ne bchwungrad iiber. Mit 
der Einfuhrung groBer Getriebe fur Umkehiantrieb konnte 
sich neben dem Gleichstrom-NebenschluBmotor auch eter 
billigere Drehstrommotor bestimmte Anwendungsgebiete 
erobern.

Markscheidewesen. Lóschner, Fritz: Feinlangen-
messung im Stol len  unter Verwendung des ZeiB- 
schen opt ischen Lotes. Gliickauf 78 (i942) Nr. 17 
S. 229/33*. Beschreibung der Feinlangenmessung mit 20-m- 
StahlmeBband im Stouen, wo die Endpunkte der zu 
messenden Strecken aus Sicherheitsgriinden ungefahr eine 
Spanne unterhalb der Bodengleiche versichert sind. Aus- 
fiihrungsbeispiele und Genauigkeit der Messung.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Kraftwerke. Schulte, Friedrich: Bau neuzei t l icher  
I n d u s t r i e  k r a f t w e r k e .  Warme/65 (1942) Nr. 13 
S. 111/19*. Neuordnung der deutschen Energiewirtschaft. 
Standort. Brennstoffgrundlage. GrundriB. Reservehaltung. 
Dampfdruck und Temperatur. Feuerungen. Kesselbauart. 
Speicher und Umformer. Dampfturbinen. Speisewasser- 
und Kiihlwasseraufbereitung. Entstaubung.

Feuerungen. Gumz, Wilhelm: Zwe it lu f t zu f i ih rung .  
Die D i i senanordnung unter besonderer  Beriick- 
s ich t ig ung  des Systems Bader. Feuerungstechn. 30 
(1942) Nr. 2 S. 32/36*. Vorteile und Anwendungsgebiete der 
Zweitluftzufiihrung. Zweiiluftmenge. EinfluB aes Druckes, 
des Dusendurchmessers und der ortlichen Anordnung. Be
schreibung des Systems Bader. Eintiihrung unmittelbar 
iiber der Kohlenschicht sowie durch den ais Hohlschieber 
ausgebildeten Schichtregler.

Kórting, Johannes: D ie Umste l lung  von gewerb- 
l ichen Feuerungen  von 01 auf Gas. Gas- u. Wasser- 
fach 85 (1942) Nr. 13/14 S. 137/41*. Die bisherige Ent
wicklung. Ahnlichkeit der Arbeitsbedingungen. UnterH 
schiede in der Verbrennung von 01 und Gas. Warme- 
abgabe. Ofenatmosphare. Reglung. Bemessung von Feue- 
rungsraum und Brenner.

1 Einseitiff bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau ftir Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei raonatlicheni Versand zum Preise von 2,50 ZfUl 
fur das Vierteijabr zu beziebeo.

Nistler, Friedrich: 01- und Koh lenstaubbrenner ,  
Bauart  Lorenzen. Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 2
S. 29/32*. Aufbau und Wirkungsweise des Lorenzen- 
Ólbrenners. Entwicklung eines Kohlenstaubbrenners auf 
ahnlicher Grundlage. Versuchsergebnisse. Anwendungs- 
móglichkeiten.

Bremsen. Niermann, G.: Bremsbe lage und Brems- 
trommeln. Stand  der Forschung.  Z. VD1 86 (1942) 
Nr. 13/14 S. 199/2J4*. Kennwerte. lJruiverfahren: Dauer- 
bremsung, Stoppbremsung. Versuchsergebnisse: Reibwert, 
Trommei- und Belagwerkstoff, Warmeverhalten, Werte 
ausgefuhrter Bremsen. Ausblick. Schrifttum.

Chemische Technologie.
Torfveredlung. Schmidt, A. W. und K. Hartmann: Bei- 

trage zur Tor tve red lung  11. Torf teer  und Torf- 
koks. Brennstoff-Chem. 23 (1942) Nr. 7 S. 79/85*; Nr. 8 
S .90/98*. Feste Formiinge und fester Torfkoks. Ergebnisse 
der Schwelung von Torfformlingen. Kracken von Torf
teer in Wasserstoffatmosphare.

Klopffestigkeit. D ie  Tagung  der Arbei tsgemein- 
schaft tiir K lopfmessung in Ludw igsha fen-Oppau  
am 25. und 20. November  1941. Ol u. Kohle 38 (1942) 
Nr. 14 S. 359/83*. Auf der Tagung wurden folgende Vor- 
trage gehalten: Singer, E.: Ergebiiis und Folgerungen aus 
den Versuchen von Oktober ly41; Dannefelser, W.: Klopf
messung von Synthesebenzin; Neumann, H. H.: Abstimmen 
von Kiopfmotoren der Front mit der Mittelbewertung 
durch sieben Motoren deutscher Priifstellen; Witscha- 
kowski: PrUfverfahren und Oktanzahl; binger, E.: Uber 
KlopfmeBanlagen; Dannefelser, W.: Erfahrungen bei der 
Moioreniiberwachung; Kohler, L.: Erfahrungen beim
Arbeiten mit dem Oppauer Liniennetz.

Wirtschaft und Statistik.
Montanindustrie. Berg, K .: OS-Kohle und OS- 

E i s e n :  n e u e  M ó g l i c h k e i t e n  u n d  A u f g a b e n .  
Wirtschafts-King 15 (i942) Nr. 13/14 S.2o3/64. L»ie Auf
gaben des oberschlesischen Stemkohlenbergbaues, der 
wahrscheinlich das grólite europaische Kohienrevier sei, 
gipfeln, wie der Vertasser zutrefiend unterstreicht, in einer 
Leistungssteigerung iiber das bereits erreichte MaB hinaus. 
Die verstarkte Einschaltung der oberschlesischen Stein
kohle in die Energiewirtscttaft sei im Gange -und zur 
Kohlenchemie liefen auch bereits Faden. Fur die ober- 
schlesische Eisenindustrie komme es besonders auf die 
Versorgung mit einem geeigneten Koks und mit Erz und 
Schrott sowie auf die Schatiung gróBerer Hochofenraume 
an. An neuen Aufgaben sei in Oberschlesien jedenfalls 
kein Mangel. Zeit und Geld, sogar viel Geld, wurden zu 
ihrer Lósung erforderlich sein. An beiden aber werde es 
in einer gut funktionierenden Wirtschaft nicht fehlen.

Reichert, J. W.: Japan ische E isenwir tschaf t  im 
Raum GroB-Ostasiens. Stahl u. Eisen 62 (1942) Nr. 13 
S. 205/68. Der Verfasser gibt einen Uberblick iiber die Aus- 
weitung der japanischen Eisenwirtschaft. An Planen stark- 
ster Fórderung der japanischen GroBeisenindustrie habe 
es bislang niciit gefehlt. Die Gewinnung von Eisen und 
Stahl habe bis zum Ausbruch des japanisch-angel- 
sachsischen Krieges Fortschritte gemacht, ebenso die 
Fórderung von Eisenerz und Kohle. An Brennstoffen aus 
Stein- und Braunkohle diirfte im GroBbereich Japans die 
jetzige Jahresfórderung auf etwa 100 Mili. t zu schatzen 
sein; die Eisenerzfórderung sei in standiger Zunahme be- 
griffen. Die Manganerzvorkommen reichien aus. Dagegen 
komme die Roheisenerzeugung Japans einschlieliuch 
Koreas, Mandschukuos und Chinas zur Zeit noch lange 
nicht auf die Hóhe des Bedarfs, der infolge der Aus- 
dehnung des Machtbereichs standig wachse. Der Bedarf 
des ostasiatischen GroBraumes an Eisen und Stahl sei schon 
bisher groBer ais die Gewinnung in GroBjapan gewesen. 
Dauernd hatten groBe Mengen aus Europa und Amerika 
bezogen werden miissen. Fur die neuen groBen Aufgaben 
sei die Eisen und Stahl schaffende Industrie Ostasiens in 
ihrer gegenwiirtigen Leistungsfahigkeit jedenfalls erheb
lich zu klein.

Rationalisierung. Pechartscheck, K.: Z u r Rational i- 
s ierung der d e u t s c h e n  I n d u s t r i e .  Wirtschafts- 
Ring 15 (1942) Nr. 10 S. 195/97. Der Verfasser geht von 
der zutreffenden Feststellung aus, daB die gegenwartige
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Phase des Krieges es notwendig mache, die bisher ge- 
brauchllchen Mittel zu einer Verstarkung der Riistung 
durch grundsatzlich andere zu ersetzen. Der Wille der 
deutschen kriegswirtschaftlichen Fiihrung, die Rationali- 
sierung der GUtererzeugung durch die Organisation der 
gewerblichen Wirtschaft in die Tat umzusetzen, iibertrage 
dieser eine Aufgabe, wie sie in diesem Umfange bisher 
weder einer Behórde noch einer Selbstverwaltungskórper- 
schaft gestellt worden sei. Sie verlange nicht mehr und 
nicht weniger, ais die Uberpriifung der gesamten mili- 
tarischen und zivilen Guterproduktion. Rucksichten auf 
privatwirtschaftliche Nachteile oder auf Fragen der Um- 
stellung nach dem Kriege konnten dabei nicht mehr be- 
achtet werden. Produktionsverlagerungen grófieren Stils 
wurden sich nicht immer vermeiden lassen, und die Fest- 
stellung unrationell arbeitender Betriebe werde dereń Still- 
legung zur Folgę haben miissen. Bei der Durchfiihrung der 
Rationalisierung miisse aber die Giitererzeugung fiir den 
zivilen Bedarf und der Riistungssektor in ihrer Behandlung 
scharf unterschieden werdęn, denn die Art des herzustellen- 
den Kriegsgerats richte sich nach der eisernen militarischen 
Notwendigkeit. Im Gegensatz zur zivilen Giitererzeugung 
gebe es eine Typenbeschrankung hier nicht. Im wesent
lichen verblieben hier die Móglichkeiten der innerbetrieb- 
lichen Rationalisierung. Bei der Rationalisierung der 
Riistungsindustrie konne nur diese selbst Erfolge zur bal- 
digen Reife bringen. Behórden und Organisationen konnten 
hier nur Richtlinien geben. Der Kontakt zwischen Betriebs- 
fiihrer und Gefolgschaft, die Menschenbewirtschaftung in 
der Riistungsindustrie selbst, werden den gróBten Anteil 
zum Erfolg beizutragen haben.

Krause, R.: K o n z e n t r a t i o n  d e r  E r z e u g u n g .  
Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr. 23 S. 738/40. Der Ver- 
fasser liefert mit seinen Ausfiihrungen einen beachtens- 
werten Beitrag zu dem gegenwartig lebhaft behandelten 
Fragenkomplex. Er macht insbesondere die mittleren und 
kleineren Unternehmen auf die Gesichtspunkte aufmerk- 
sam, auf die sie achten miiBten, um die wiinschenswerte 
Aufrechterhaltung der Selbstandigkeit ihrer Betriebe zu 
gewahrleisten. Fiir die Konzentration der Erzeugung der- 
jenigen Verbrauchsguter, die fiir die Wehrmacht und den 
zivilen Bedarf wirklich unentbehrlich sind, unterbreitet er 
ein beachtenswertes Programm, dessen Grundsatze lauten: 
mit móglichst wenig Menschen, mit den geringsten Ein
heiten, Strom, Kohle und Transport eine denkbar grofie 
Menge einer Ware zu erzeugen, die eben noch so gut ist, 
daB sie fiir die notwendigsten Verbraucheranspriiche aus- 
reichten, dereń Herstellung móglichst wenig Materiał er
fordert und die denkbar einfach verpackt ist. Die Durch- 
fiihrung dieses Programms denkt der Verfasser sich fol- 
gendermaBen: einige erfahrenste Manner des Fachs be- 
stimmen zunachst in Zusammenarbeit mit den zustandigen 
Reichsstellen die eine oder die wenigen allein herzustellen* 
den Warentypen, die so gestaltet werden, daB sie mit den 
in dieser Industriegruppe vorhandenen Maschinentypen in 
denkbar gróBter Menge erzeugt werden kónnen. Ihre Ver- 
packung solle zur Einsparung von Menschen und Hilfs- 
stoffen weitestgehend vereinfacht werden. Die zwei Kom- 
ponenten, denkbar einfach gestaltete Ware und denkbar 
maschinenintensive Erzeugung, sicherten zusammen mit der 
verbesserten Verteilungsmóglichkeit die Erringung des an- 
gestrebten Zieles der denkbar einfachsten Versorgung der 
Wehrmacht und des zivilen Bedarfs mit den wirklich unent- 
behrlichen Verbrauchsgutern.

Wesemann, H. O.: D ie Reserven. Das Reich (19-12) 
Nr. 10. In der allgemeinen Debatte iiber die Móglichkeiten 
einer Rationalisierung der deutschen Wirtschaft lenkt der 
Verfasser die Aufmerksamkeit auf die Schwerpunkte einer 
agrarischen Rationalisierung. Die Voraussetzungen einer 
Rationalisierung in der Landwirtschaft lagen vóilig anders 
ais bei der Industrie. Eine Steigerung der agrarischen 
Leistungsfahigkeit konne zwar durch organisatorische, 
preispolitische und andere von auBen wirkende MaB
nahmen stark gefórdert werden, wie es das Beispiel der 
deutschen Agrarpolitik genugend beweise; entscheidend 
aber bleibe in der Landwirtschaft immer der einzelne Be
trieb. Gegenstand einer Rationalisierung bilde hier nicht 
der beste, sondern nur der relativ schlechtere Betrieb. Ob- 
wohl in der deutschen Landwirtschaft immer noch Móglich
keiten gegeben seien, diirfe doch nicht iibersehen werden, 
daB bei weiterer Leistungssteigerung die deutsche Land
wirtschaft wegen ihrer schon sehr hohen Intensivierung in 
einen immer ernsteren Konflikt mit dem Gesetz vom ab-

nehmenden Bodenertrag gerate. Die entscheidende euro- 
paische Agrarreserve liege bei der Riickstandigkeit der 
Landwirtschaft in den meisten iibrigen europaischen 
Landern gegeniiber der deutschen. Sie verdiene vor allem 
deshalb aie lebhafteste Aufmerksamkeit, weil die hier auf- 
tretenden Investitionsbediirfnisse ihrer Art und ihrem Um- 
fang nach weitaus leichter zu befriedigen seien, ais die- 
jenigen, die eine weitere Leistungssteigerung der hoch- 
entwickelten deutschen Landwirtschaft verlangen wiirde.

Lange, K.: Technischer For tschr i t t  im Kriege. 
Europa-Kabel 2 (1942) Nr. 40. Der Bevollmachtigte fiir die 
Maschinenindustrie, Karl Lange, gibt in diesen Aus- 
fiihrungen einen Rechenschaftsoericht iiber die Leistungen 
der deutschen Maschinenindustrie, um ihre Leistungs- 
bereitschaft im Rahmen der weiteren Rationalisierung der 
deutschen Wirtschaft nachzuweisen. Zu den Grundlagen 
der deutschen Maschinenindustrie zahlt er insbesondere 
die ausreichende einheimische Versorgung mit Erz und 
Kohle. Entscheidend aber sei, daB ihr auf Grund des 
deutschen Bildungsstandes ein unausschópfliches Reservoir 
tiichtiger Maschinenbauer und hochąualifizierter Meister 
und racharbeiter zur Verfiigung stehe. Die deutsche 
Maschinenindustrie habe der schulung des Nachwuchses 
von jeher die gróBte Beachtung geschenkt und habe unter 
allen Industrien der Welt den gróBten Anteil an den Lehr- 
lingen mit planmaBiger dreijahriger Lehrzeit. Diesen 
Grundlagen, auf denen systemacisch aufgebaut worden sei, 
verdanke es die deutsche Maschinenindustrie, daB sie den 
vom Fiihrer befohlenen drei groBen wirtschaftlichen Pro- 
grammen, dem Vierjahresplan, dem Autobahnbau mit der 
Motorisierung und der Wiederaufriistung gerecht werden 
konnte. Bei der Durchfiihrung dieser Programme seien 
besonders an die Werkzeugmaschinenindustne gróBte An- 
forderungen gestellt worden. Fiir den Krieg habe Deutsch
land eine durch intensive technische Entwicklungsarbeit 
auf allen Gebieten geschulte Maschinenindustrie zur Ver- 
fiigung, die alle Hóchstleistungen vollbringen konne, die 
der Krieg von ihr fordere. Die ueutsche Maschinenindustrie 
habe im Kriege sogar einen Export durchhalten kónnen, 
der sich mit der deutschen Maschinenausfuhr vor dem 
Kriege ruhig vergleichen lasse. Dieser Export spreche fiir 
die Kraft der deutschen Maschinenindustrie, der England 
und USA keine gleichen Leistungen entgegensetzen 
kónnen.

Berg, H.: D ie  g r o B e  Se r i e .  Wirtschafts-Ring 15 
(1942) Nr. 11 S. 214/lo. Je weiter die Rationalisierung vor- 
angetrieben wird und eine weitere Konzentration der Er
zeugung erfolgt, desto mehr treten auch Fragen der 
Massenproduktion in den Vordergrund. B. beschaftigt sich 
in seinen Ausfiihrungen zu der Frage der »groBen Serie« 
mit dem Vorurteil, das diesem Begriff immer noch anhaftet. 
Es sei ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, daB Massen- 
ware qualitativ auf einer niedrigeren Stufe stehen miisse 
ais das Erzeugnis der Einzelfertigung. Es sei aber gar nicht 
das Kennzeichen der Massenware, daB sie aus einem móg
lichst billigen Vormaterial hergestellt werde, sondern einzig 
und allein die Massenfertigung selbst, die »groBe Serie« sei 
das logische Kriterium der Massenware. Das Vorurteil 
gegen die Serienerzeugung werde in dem MaBe schwinden, 
in dem die allgemeine Einsicht in die Zusammenhange der 
modernen Maschinentechnik wachse. Die Maschinen, ins
besondere die modernen Werkzeugmaschinen, arbeiteten 
viel genauer ais der Mensch. Aber auch Einwande vom 
kulturellen Standpunkt seien nicht stichhaltig, denn auch 
bei der Massenherstellung bleibe noch ein gehóriger Spiel- 
raum fiir die Individualitat. Unser Leben sei noch langst 
nicht so der Vermassung genahert, daB die Uniformitat 
schon ais eine unvermeidliche, hassenswerte Zukunft 
erscheinen muBte. Die Typisierung habe noch ein sehr 
weites Feld, auf dem sie mit der -Massenerzeugung die 
Wiirde des Menschen und seine individuelle Geltung nicht 
beriihre.

Preispolitik. Fischbóck, H.: G rundsa tze  und  Z u 
s a m m e n h a n g e  der Pre ispo l i t i k .  Vierjahresplan 6 
(1942) Nr. 3 S. 122/25. Der neue Reichskommissar fiir die 
Preisbildung auBert sich in diesen Ausfiihrungen zu den 
wesentlichsten Punkten seiner Aufgabe. Ausgehend von der 
Notwendigkeit stabiler Preise erórtert er Fragen der Preis- 
erhóhung bei Kostensteigerung, der Preisbildung bei 
óffentlichen Auftragen, der Preissteigerungen zum Zwecke 
der Produktionserhóhung und unterstreicht das Erfordernis 
einer Herstellung von gerechten Preisrelationen. Weiter 
geht er auf das Problem der Kąufkraftabschópfung, auf
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das Auffangen von Preiserhóhungen durch Reichs- 
zuschiisse, auf die Einwirkung der Auslandspreise auf das 
innerdeutsche Preisniveau, auf die Durchsetzung der fest- 
gesetzten Preise und die Abschópfung von Kriegsgewinnen 
ein. Die Grenzen, innerhalb dereń die Preiserhóhungen zu- 
lassig seien, ergiiben sich daraus, daB nur voriibergehende 
kostenbedingte Preiserhóhungen, die vom Produzenten 
nicht aufgefangen werden kónnen, in Betracht kommen, 
in diesem Umfang dann aber vom Konsumenten getragen 
werden miissen. Neben den Produzenten sei auch der 
Handler mitverpflichtet, aus dem ihm zur Verfiigung 
stehenden Nutzen bis zur Grenze seiner wirtschaftlichen 
Krafte die Preiserhóhungen selbst zu tragen. Der Preis- 
kommissar habe die Aufgabe, eine politische Fórderung 
auf dem wirtschaftlichen Gebiet durchzusetzen. Die Grund- 
linie miisse dabei kompromiBlos eingehalten werden, denn 
sie bilde eine Schlusselstellung in der inneren Front.

P E R S O N L I C H E S
Der Dr.-Ing. Gustav Marbach,  Hauptmann bei der 

Luftwaffe, ist zum Major ernannt worden.

Den Tod f iir  das Vater land fand : 
am 26. April in Essen der Diplom-Bergingenieur 

Heinrich Schafer,  Oberleutnant aus Marburg (Lahn).

iS m fn S le u t fd ie c  29ecg(eutt

Bezirksverband Gau Siid-Hannover-Braunschweig.
Bericht igung.

Die Griindungsversammlung der Untergruppe Han- 
noverJ am 16. Mai, 16 Uhr, findet n icht im Saale des

1 Gliickauf 78 (1942) H. 18, S. 256.

Kiinstler-Vereins, sondern im Saal 151 der Technischen 
Hochschule,  Hannover ,  statt.

Ortsgruppe Langendreer.

Sonntag, den 10. Mai, 17 Uhr, findet im Saal des Hotels 
Reichs'hof (Kóppe), Bochum-Langendreer, die Jahres- 
Hauptversammlung statt. Im AnschluB daran halt Herr 
Schulrat Debusmann  einen Vortrag aus eigener Kenntnis 
iiber das Yhema >:Die Sowjetunion, ihre geheimnisvolle 
Starkę und ihre offenbare Śchwache«. Zu diesem inter* 
essanten Vortrag werden die Vereinsmitglieder mit ihren 
Damen herzlich eingeladen.

Schulze-Hóing,
Vorsitzender der Ortsgruppe Langendreer.

Ortsgruppe Essen.

Freitag, den 22. Mai, 17.30 Uhr, findet im Haus der 
Technik ein Vortrag des Herrn Direktor Dipl.-Ing. G. 
Felger , Essen, iiber das Thema »Uber den heutigen Stand 
der GefaBfórderung im Bergbau- statt. Wir bitten um rege 
Beteiligung unserer Mitglieder.

Rauschenbach,  Vorsitzender der Ortsgruppe Essen.

Ortsgruppe Dortmund.

Sonntag, den 19. April, veranstaltete die Ortsgruppe einen Vortrags- 
abend in den Reinoldi-Gaststatten in Dortmund. Es sprach Herr Bergrat 
B itze r  aus Hamm iiber »Finnland«. Er gab ein umfassendes und lcbendiges 
Bild von dem Lebensraum Finnlands und sprach iiber den geologischen Bau, 
die Bodenarten, das Klima, die Besiedelung und den Verkehr. Auch die 

. Mineralschatze und die Industrie wurden eingehend dargestellt. SchlieBlich 
gab er ein anschauliches Bild von der Geschichte und der Kultur Finn
lands, wobei die jahrhunderte lange Bedrohung durch RuBland, die auch 
letzten Endes gegen Nordwest-Europa gerichtet war, besonders hervor- 
gehoben wurde. Der Vortrag wurde durch zahlreiche Lichtbilder aufier- 
ordentlich \virkungsvoll unterstiitzt und fand groBen Beifall.

Wen c ker, Vorsitzcnder der Ortsgruppe Dortmund.

Otto Brand f .
Am 10. April ist ein um Deutschlands Versorgung mit Eisenerz in 

einem EngpaB dieses Krieges hochverdienter Bergmann, der Direktor der 
Steinkohlenzechen Consolidation und Unser Fritz der Mannesmannróhrcn- 
Werke, Wehrwirtschaftsfiihrer Bcrgassessor Otto Brand zu Gelsenkirchen im 
44. Lebensjahr verschieden.

Zu Dortmund am 18. Januar 1899 ais Sohn des spateren Geheimen 
Sanitatsrats ̂  Brand geboren, war er der jiingste von fiinf Brudern, von 
denen vier sich dem Bergmannsberuf — drei mit dem Leder, einer mit der 
Feder — gewidmet haben. Nach dem Bestehen 
der Reifepriifung am humanistischen Gymnasium 
seiner Heimatstadt im Juli 1916 machte er den 
Weltkrieg beim 8. Feldart.-Ri gt. mit und erwarb 
sich ais junger Leutnant im Fcldzug gegen Oesel 
das Eiserne Kreuz II. Klasse sowie die Finnische 
Freiheitsmedaille. Die bergmiinnische Ausbildung 
erfolgte in Westfalen, das akademische Studium 
in Tiibingcn, Munster und Aachen. Zu Tiibingen 
schloB er im Corps Rhenania, zu Munster in der 
Rheno-Westfalia Freundschaften fiirs Leben. So
wohl die Bergreferendar- ais auch die Berg- 
assessorpriifung 1924 hat er mit »Gut« bestanden.

Die Tatigkeit im Betrieb begann 1925 auf 
dem Kaliwerk Vienenburg, wo er in den zwei 
Jahren die Massenbewegung vereinfachte und ver- 
billigte sowie u. a. einen neuen Schacht unter 
Oberwindung bedeutender Schwierigkeiten nieder- 
brachte. Es folgten vier arbeitsreiche und den 
wirtschaftlichen Oberblick erweiternde Jahre in 
der Abteilung Salz und Braunkohle der PreuB.
Bergw.- u. Hiitten-AG. zu Berlin ais geschatzter 
Mitarbeiter des auch von ihm hochverehrten 
Bergrat Bcsserer, wahrend deren u. a. die Pla- 
nungen fiir eine neuzeitlichere Gestaltung der 
Salinen Diirrenbcrg. Schónebeck und namentlich 
die Mechanisierung derjenigen zu Artern sowie 
fiir eine etwaige Ausbeutung der Kalisalzlager- 
statte am Huy in seiner Hand lagen. Wahrend 
dieser Epoche erweiterte und vertiefte seinen 
bergmannischen und volkswirtschaftLchen Gc- 
sichtskreis 1930 eine zweimonatige Studienreisc 
durch die Ver. Staaten von Nordamerika. Im be
sonderen lernte er die Steinkolilenbezirke von 
Pennsylvanien und Illinois, ostliche Salzbergwerke, Ólbezirke von Okla
homa und Texas und den Erzbergbau Alabamas kennen, wobei unter anderem 
auch die hochcntwickelten Lademaschinen studiert wurden.

1931 kehrte Brand zu seiner ersten Liebe, der Steinkohle, zuriick. In 
dem ganz diinnen, flach gelagerten Flóz des Georgschachtes von Obern- 
kirchen lóste er, auslandische Erfahrungen auswertend, die gleichzeitige 
mechanische Gewinnung von Kohlen und Einbringung von Bergen mit dem- 
selben Band. 1933/34 widmete er sich ais Bergwerksdirektor der Henckel 
von Donnersmarck Estates Ltd. der Aufgabe. in dem durch die polnischc 
Grenzziehung bei Deutschland verbliebenen Bergwerksfeld Beuthen eine neu

entstehende Fórderschachtanlage zur Wirtschaftlichkeit zu entwickeln. In den 
Jahren 1935/37 gelang es ihm ais Direktor der Schlesischen Bergwerks- 
und Hiitten-AG., auf der in der Beuthener Muldę bauenden Karsten-Centrum- 
Grube der erheblichen Gebirgsschlaggefahr durch eine verbesserte Vorrich-
tung sowie durch Scheibenbau mit langer Front unter Wicderherstellung
der Rentabilitat wirksam zu begegnen.

Diese mannigfachen Erfolge fiihrten dazu, daB 1938 an Brand der Ruf 
der Reichswerke AG. fiir Erzbergbau und Eisenhiitten »Hermann Góring« 

erging, die Leitung ihrer gesamten Eisenerz- 
bergwerksbetriebe bei Sal gitter zu iibernehmen. 
In drei groBen neuzeitlichen Tagebauen und durch 
etwa ein Dutzend Schachte verstand er es binnen 
kurzem, die Fórderung in einem fast marchen- 
haft anmutendem AusmaB zu steigern und so 
unser Kriegspotential der Eisen- und Stahier- 
zeugung wesentlich zu verstarken. Solange im 
besonderen die Minette sowie die nordfranzó- 
sischen Erze ausblieben und die Zufuhr aus 
Obersee gesperrt war, haben die Salzgitterei 
Erze einen wichtigen und crfreulich zunehmenden 
Teil von Deutschlands Versorgung mit Eisenerz 
gebildet.

Inmitten dieser anstrengenden Bcrufsarbeit 
hat Brand ais begeisterter Soldat den Feldzug 
gegen Polen ais Hauptmann und Fiihrer einer 
motorisierten Haubitzenbatterie mitgemacht und 
sich dabei die Spange zum Eisernen Kreuz verdient.

1941 iibcrnahm er es, in der geliebten wesi- 
fiilischcn Heimat die Kohlenfórderung der durch 
Grubenbraud gcschwiichten Zeche Consolidation 
wieder in Schwung zu bringen, und er lóste auch 
diese Aufgabe in seiner genialen Alt, soweit ais
in der kurzeń Zeit móglich.

In Elsę Kleine, der mutigen Begleitcrin ihres 
Vaters, Bergrat Eugcn Kleine, im Ruhrkampf fand 
Otto Brand 1925 die Lebensgefahrtin, welchc 
geistige und hausliche Interessen mit ihm geteilt. 
ihm einen vielversprechenden Sohn geschenkt und 
bis zum Tode treu zur Seite gestanden hat.

Uugewóhnlich schnell und klar denkend, 
auf ein reiches technischcs Wissen gestiitzt, 

volI kóstlichen Humors und allzeit schlagfertig beherrschtc er die 
Sprache in Wort und Schrift und gewann die Herzcn der Menschen. 
Das Lenkrad des Kraftwagens lag: ebenso sicher in seiner festen Hand wie 
die Jagdflinte. »Lob spornt an« war sein Grundsatz und eine der Quellen 
seiner Erfolge in der Menschenfiihrung. Des begeisterten Nationalsozialisten 
Streben ging dahin, durch Hóchstleistungen von Geist und Kórper mit seiner 
Gefolgschaft wettzueifern in der Arbeit fiir Deutschlands Wehr und Sieg. 
Ais auch die Hand des Chirurgen ihm keine Heilung mehr brachte, starb 
er tapfer in festem Vertrauen auf Deutschlands Sieg, zu dem er selbst 
durch seinen Einsatz an der Front und im Beruf so erfolgreich bei 
getragen hat. Oberberghauptmann a D. Ernst F lem m ing .


