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Erfahrungen mit dem Kohlensprenger.
Von Dipl.-Ing. Walter WaBermann ,  Dortmund-Derne.

Da das Schiefien in der Kohle eine Reihe von Nach- 
feilen besitzt, die in der Kostenfrage, der Wetter- 
verschlechterung, der Beunruhigung des Gebirges, in vor- 
kommenden Beschadigungen von Ausbau und Betriebsr 
mitteln und oft im Zeitverlust der Strebhauer wahrend und 
nach dem SchuB bestehen, hat man schon seit langerem 
auf Mittel gesonnen, die diese Nachteile ganz oder teil
weise vermeiden. Aber weder das Cardox- und das 
Hydrox-Verfahren, die im Bohrloch chemisch erzeugtes 
CÓ2- bzw. Nę,-óas verwenden, noch das PreBluft- 
verfahren, das sich hochgespannter Druckluft bedient, 
konnte den Sprengstoff, in erster Linie wegen zu hoher 
Betriebskosten, verdrangen.

Ais aussichtsreicher erwies sich ein mechanisch- 
hydraulisches Gerat. Entsprechend dem SchieBbohrloch 
wird mit Vorgabe in Richtung auf eine offene Flachę ein 
Bohrloch von 90 bis 100 mm Dmr. hergestellt, in das ein 
passender Stahlzylinder von ursprunglich 50 bis 60 cm 
Lange eingefiihrt wird. Dieser Zylinder ist, in einer Langs- 
reihe angeordnet, mit mehreren, 7 bis 9 Bohrungen von 
etwa 45 mm Dmr. und 50 bis 60 mm Tiefe versehen, in 
denen entsprechende kleine Kolben sitzen, die sich durch 
PreBwasser gleichzeitig herausdriicken lassen. Die Be- 
triebsweise besteht darin, daB die Kolbenreihe des Zy- 
linders zur freien Flachę gerichtet und die vorgegebene 
Kohle beim Herauspressen der Kolben zerrissen und um 
dereń Arbeitshub abgedriickt wird. Dabei wird die durch 
Mischung von Wasser mit etwas Ó1 hergestellte Emulsion 
von einer Handpumpe angesaugt und unter hohem Druck 
durch ein Verbindungsrohr sowie durch einen Langskanal 
im Zylinder unter die Kolben geprefit. Die ersten Ver- 
suche mit diesem Gerat wurden schon vor 35 Jahren auf 
mehreren Gruben des Saargebietes unternommen, damals 
allerdings in erster Linie, um die mit dem SchieBen in der 
Kohle verbundenen Gefahren der Schlagwetter- und 
Kohlenstaubentzundungen zu umgehen.

Die hier verwendeten Sprengvorrichtungen wurden 
von der Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst Heckel 
m. b. H. in Saarbrucken gebaut und vertrieben. Uber das 
Ergebnis jener Untersuchungen ist seiner Zeit berichtet 
worden1. Das alteste Patent auf diesem Gebiet uberhaupt

1 OlucUauf 43 (1907) S. 957.

war die »HydfąuJische Sprengpumpe Tiibben-Linnemann« 
die im wesentlie;hen in der alten Ausfiihrung noch heute 
von dem Linnewaunschen Unternehmen in Berlin zum vor- 
sichtigen Sprengen von Pfeilern und Mauerwerk benutzt 
\vird. Die beiden genannten1 Gerate ahneln sich in ihrer Bau- 
und Betriebsweise. Es lassen sich mit ihnen Driicke bis zu 
400 kg/cm2 erzeugen, meist geniigen jedoch geringere von 
etwa 200—300 kg/cm2. Wenn auch bei den Versuchen im 
Saargebiet nicht iiberall eine Verbilligung gegeniiber der 
SchieBarbeit erzielt werden konnte, so sah man in den oben- 
genannten Vorteilen, vor allem aber in der Ausschaltung 
jeglicher Schlagwettergefahr, Grund genug fiir eine Ein- 
fiihrung des Sprengverfahrens. DaB es sich nicht hat 
durchsetzen konnen, ist den damals noch unzureichenden 
Bohrgeraten zur Herstellung der Bohrlócher von etwa 
90 mm Dmr. zuzuschreiben, die den Sprengzylinder auf- 
zunehmen haben.

Erst nach dem Weltkrieg ist das hydraulische Spreng- 
yerfahren wieder aufgegriffen worden, und zwar von den 
Englandern. Die Handpresse wurde durch vóllige Um- 
anderung den Betriebserfordernissen besser angepaBt, fiir 
die ursprunglich aus einer durchgehenden, starkwandigen 
Kupferrohrleitung von etwa 5 mm AuBendurchmesser be- 
stehende Verbindung zwischen Pumpe und Zylinder ein in 
Kugelgelenken bewegliches Stahlrohr (Abb. 2) entwickelt 
und fiir den verlangerten und vergróBerten Sprengzylinder 
(Abb. 1) und seine Druckkolben ein nichtrostender Sonder- 
stahl gewahlt. Die Druckkolben selbst (Abb. 3) wurden, 
wie bereits bei der Heckelschen Sprengpumpe, doppelt aus- 
ziehbar hergestellt, so daB der gesamte Hubweg bei dem 
Gerat, mit dem die hier mitgeteilten Versuche unternommen 
worden sind, z. B. 77 mm betragt. Ferner sind sowohl die 
inneren ais auch die auBeren Kolben gegen ihre Zylincler- 
flachen durch Ledermanschetten abgedichtet und in ihren 
Endstellungen durch Anschlagstifte mechanisch begrenzt. 
Das ganze Gerat ist kraftig und betriebssicher nach 
neueren hydraulischen Erfahrungen ausgefiihrt, bei 
Storungen leicht zuganglich, die Dichtungen sind bequem 
und schnell auszuwechseln, und da vornehmlich diese 
wahrend des Betriebes schadhaft werden, ist die Ersatzteil- 
beschaffung billig. Dieser »Coal-burster«, Kohlenbrecher, 
wird von der Gullik-Ltd. in Wigan gebaut, die ihn in drei

a Sprengzylinder, b Anschlagstifte, c Auflerer Kolben, 
d Manschettendeckel, e Manschette des dufieren Kolbens, 

f  Innerer Kolben, g Druckschiene.

Abb. 1. Kohlenbrecher der Gullik-Ltd. in Wigan (England).

a Zuleitungsrohr, b Muffe mii Kugelbett, c Kugelgelenk, 
cl Doppelnippel, e Ledermanschette.

Abb. 2. Kugelgelenkverbindung.

a Sprefigzylinder, 
b Anschlagstift, 
c Auperer Kolben, 
d Manschettendeckel, 
e Manschette des 

dufieren Kolbens, 
f Innerer Kolben, 
g Halteschraube, 
li Manschette des 

inneren Kolbens.

Abb. 3. Schnitt durch den 
Sprengzylinder mit doppelt 

ausgedriicktem Kolben.
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durch die Abmessungen sich unterscheidenden GróBen her- 
stellt.

Nachdem dieses Sprenggerat durchentwickelt und 
durch Auswertung weiterer Erfahrungen und Versuche be- 
triebsreif geworden war, wurde im Marz 1936 die Ge
winnung der englischen Steinkohlengrube Newdigate ganz 
auf den Coalburster-Betrieb umgestellt. Fur die Herstellung 
der Bohrlócher werden elektrische Drehbohrmaschinen der 
Firmen Siemens-Schuckert und Crofton benutzt. Die 
KohlenstóBe samtlicher Streben sind unterschramt, so dafi 
die Bohrlócher parallel zum Schram angesetzt werden und 
die Kohle mit Hilfe des Brechers in den Schram hinein- 
gedriiekt wird. Zur Bedienung sind zwei Mann erforder
lich, von denen der eine den Sprengzylinder, der andere 
die Handpumpe bedient. Eine iiber die Kópfe der Druck- 
kolben gelegte flachę Eisenschiene sorgt fiir gleichmafiiges 
und wirksameres Vorgehen.der Kolben. Von diesen Flach- 
eisen werden so viele vorratig gehalten, daB bei Verbiegen 
eines derselben, was sehr leicht eintritt; sofort Ersatz zur 
Stelle ist. Der Zeitbedarf fiir das Hereindriicken der Kohle 
betragt gemaB Angabe1 etwa 2 bis 3 min nach Einfiihrung 
des Zylinders in das Bohrloch. Nach geleisteter Arbeit und 
Entfernung des Brechers wird die Stiickkohle mit der Keil- 
haue oder Brechstange hereingewonnen.

ab und wurde in den Kerb hineingedruckt. Mehrere in 
dieser Art unternommene Versuche erwiesen grundsatzlich 
die Brauchbarkeit des Sprengverfahrens, worauf zwei neu- 
zeitlichc Gullik-Coalburster aus Wigan beschafft wurden.

A
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Abb. 4. Dreistufige Bohrkrone. (Aufnahme Seidel).

Diese Erfolge veranlaBten die Leitung einer Ruhrzeche 
zu Versuchen mit dem »Coalburster«, nicht nur wegen 
seiner Vorziige gegeniiber der SchieBarbeit, sondern auch 
in der Hoffnung, damit vielleicht die Abbauhammerarbeit 
einschranken zu kónnen. Zu einem Vorversuch wurde ein 
alteres Gerat, die Tiibben-Linnemannsche Sprengpumpc 
aus der Lehrsammlung der Bergbau-Abteilung der Tech
nischen Hochschule Berlin, verwendet.

Wesentlich fiir das Gelingen des hydraulischen Spren- 
gens mit Zylindern bis zu 100 mm Dmr. und mehr wurde 
jetzt die Tatsache, daB inzwischen Bohreinrichtungen ent
standen waren, die die Herstellung von GroBbohrlóchern in 
der Kohle in einer gegeniiber friiher wesentlich verkiirzten 
Zeit und mit einfacheren, leichteren Bohrmaschinen er- 
laubtem Die prefiluftgetriebene Kohlendrehbohrmaschine 
»Fortschritt 2« von etwa 2,5 PS Leistung und 7 kg Ge
wicht ist in der Lage, in Verbindung mit hartmetall- 
besetzten, dreistufigen Bohrkronen (Abb. 4) und ent
sprechend starken Bohrstangen, in wenigen Minuten GroB- 
lócher von 1,20 m bis 1,50 m Tiefe herzustellen. Die ge
samte, aus den genannten Teilen bestehende Sonderbohr- 
ausriistung wurde von der Maschinenfabrik Niisse & Grafer 
in Sprockhóvel geliefert. In Zusammenarbeit mit ihr sind 
dann spater bei den Hauptversuchen die Bohrgerate, be
sonders die Kronen, fiir den vorliegenden Zweck noch 
mehrfach verbessert worden.

Die in den Vorversuchen erhaltenen Ergebnisse be
standen darin, daB in der harten Kohle von Flóz Zoll- 
verein 5 fiir Lócher von 1,30 m Tiefe eine Bohrzeit von 
nur 10 min erforderlich war. In dem 1,80 m machtigen, mit 
20° einfallenden Flóz war der StrebstoB durch Kerbe in 
der mittelharten Unterbank von 1,50 m Hóhe und rd. 
1,20 m Tiefe fiir die Gewinnungsschicht vorgerichtet. Bei 
einer Vorgabe von 0,75 m und einer Hóhe von rd. 0,50 m 
iiber dem Liegenden riB die Kohle bis etwa 1 m Tiefe gut

1 Newey, Dudley S .: Hydraulic Coalbursting at Newdigate Colliery, 
Coli. Guard. 153 (1936) S. 143; 154 (1937) S. 115.

Abb. 5. Vollstandige Sprengpumpeneinrichtung.
(Aufnahme Seidel).

Die technische Ausriistung und die hydraulischen Ein
richtungen dieses Kohlenbrechers habe ich bereits an- 
gedeutet (s. Abb. 5). Uber die mit der Handpumpe erzeug- 
baren spezifischen und an den Druekkolben auftretenden 
Gesamtdriicke sollen jedoch die folgenden Angaben naher 
unterrichten, die an Hand der Abmessungen ermittelt 
worden sind. Wird die Armkraft am Ende des Pumpen- 
hebels mit K bezeichnet, so betragt:

1. der erzeugbare spezifische Fliissigkeitsdruck pf 
=  K • 9,6-7 kg/cm2

2. bei einer Gesamt-Kolbenflache der 9 auBeren Druck- 
kolben von Fag — 9 • 22,9 =  206,1 cm2 der Gesamtdruck 
wahrend des Auspressens der auBeren Druekkolben: 
Pag =  Pf • Fag ■= K • 9,67 • 206,1 kg =  K 1993 kg

3. bei einer Gesamt-Kolbenflache der 9 inneren Druck- 
kolben von F^ =  9 ■ 8,81 = 79,3 cm2 der Gesamtdruck 
wahrend des Auspressens der inneren Druekkolben: 
Pig = Pf • Fig = K ■ 9,67 • 79,3 kg = K ■ 766,8 kg.

' Die Gesamtdriicke verteilen sich auf die Flachensumme 
der Pilzkópfe, so daB bei einer gesamten Kopffliiche 
der Pilze von Fp =  187,5 cm2 sich

4. beim Herausdriicken der auBeren Druekkolben ein spez.
1993

Druck auf die Pilzflachen von Pag =  K • kg/cm2
1 O * jJ

= K • 10,63 kg/cm2
5. und beim Ausdriicken der inneren Druekkolben ein 

spez. Druck auf die Pilzflachen von Pjg
766,8 , ,

=  K • ^  ^ kg/cm- = K • 4,09 kg/cm2 ergibt.

Unter Einsetzen von 25 bis 50 kg fiir die Armkraft K 
am Ende des Pumpenhebels in Abstanden von 5 kg werden 
30 Werte fiir die obigen 5 GróBen erhalten, die in der 
nachfolgenden Obersicht zusammengestellt sind.

Die fiir das Ausdriicken der auBeren und der 
inneren Kolben erforderliche Fliissigkeitsmenge betragt 
Vs= 1075 cm3. Ist das Hubvolumen bei einer Hebel- 
bewegung der Handpumpe V|, =  8,24 cm3, so sind fiir das 
Auspressen aller Kolben bis zu ihren Endstellungen 

Vs 1075 ,
z — Yh - g 24 =  etwa 130 Hiibe erforderlich. Rechnet man 

fiir die Ausfiihrung eines Hebelhubs die Dauer von 1 s, so 

werden fiir das Ausdriicken aller Kolben t = 130 s =  min 

= 2,16 d. h. praktisch etwa 3 min benótigt, da zusatzlich

F lach  ene in h eits- und G e s am td r iic k e .

Bei Anwendung einer Armkraft von 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg 50 kg

1. ergeben sich spez. Flussigkeitsdriicke Pf =K-9,67 von . . . .

2. Gesamtdriicke bei Bewegung der AuBenkolben Pag =  K • 1993 von

3. Gesamtdriicke bei Bewegung der Innenkolben P jg = K - 766,8

4. Spezifische Driicke auf die Pilzkópfe von Pa_  =  K-10,63. . . .

5. Spezifische Driicke auf die Pilzkópfe von Pjg =  K -4,09 . . . .

242 kg/cm2 

49820 kg 

19170 kg

266 kg/cm2 

102 kg cm5

290 kg/cm- 

59790 kg 

23000 kg 

319 kg/cm- 

123 kg/cm-

338 kg/cm- 

69760 kg 

26840 kg 

373 kg/cm-' 

143 kg/cm-

387 kg cm- 

79720 kg 

30670 kg 

426 kg cm- 

164 kg/cm9

435 kg/etn 

89680 kg 

34510 kg 

479 kg/cin- 

184 kg/cm'-'

484 kg/cm- 

99650 kg 

38340 kg

532 kg/cm- 

205 kg/cm'-’
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die schadlichen Raume im Zylinder, also die Fiillraume 
unter den Kolben und der Zufiihrungskanal zwischen 
diesen, ferner der Leerraum im Leitungsrohr zwischen 
Presse und Zylinder zu fiillen sind. Selbstverstandlich ist 
hierbei vollstandige Dichtigkeit aller Kolben im Betrieb 
vorausgesetzt.

Die in vier verschiedenen Betriebspunkten in gróBerem 
Rahmen angestellten Versuche erstreckten sich iiber einen 
Zeitraum von mehreren Monaten, wobei in der durch 
Sprengarbeit gewonnenen Kohle im wesentlichen nicht mehr 
geschossen wurde. Zu Anfang wahlte man den schon er- 
wahnten Streb in Flóz Zollverein 5, wo die Betriebsvep- 
suche von Juli bis Ende August 1939 liefen. Die Feldes- 
breite betrug hier 1,40 m, die Bohrlocher wurden in der 
oben angegebenen Weise hergestellt. In 29 Sprengschichten 
sind durchschnittlich 18 Sprengungen je Schicht aus- 
gefiihrt worden, die Hóchstzahl betrug 28 Sprengungen je 
Schicht. Der zweite Versuchsbetrieb, von Oktober bis Mitte 
Dezember 1939, befand sich in der weichen Fettkohle des
1,60 in bis 1,80 m machtigen Flózes Albert 4, einem Streb 
von 1,20 m Feldesbreite und sehr flachem Einfallen, in 
dem ebenfalls Einbruchkerbe fiir die Sprengarbeit zur Ver- 
fiigung standen. Ferner wurde vom 7. November bis zum
4. Dezember 1939 ein Sprengbetrieb in Flóz Zollverein 7, 
Gaskohlengruppe, durchgefiihrt, wo das Flóz bei ebenfalls 
ganz flachem Einfallen 1 m machtig war. Schliefilich fand 
noch ein abschliefiender Versuch im Schrambetrieb des 
flach gelagerten, 0,80 m machtigen Flózes A, Gaskohlen
gruppe, und zwar vom 3. bis 15. Marz 1941 statt, wo in 
dieser Zeit 109 Sprengungen vorgenommen wurden. In den 
beiden letzten Betrieben war die Kohle durch Unter- 
schramen vorgerichtet, so daB das Abdriicken nach unten 
in den Schram hinein erfolgte. Dabei wurden die Lócher am 
Hangenden gebohrt, die Breite der Baufelder betrug 1,40 m.

Zu den Erfahrungen, die im Bohrbetrieb gemacht 
wurden, ist zu erwahnen, daB anfangs, besonders in der 
Gaskohle, viele Stórungen durch Bruch an den Einsteck- 
enden der Bohrkronen und Bohrstangen eintraten, so daB 
mehrmalS Verstarkungen und Verbesserungen der Aus- 
fiihrung notwendig waren und idie Bohrgerate ierst im Laufe 
der Zeit den Anforderungen geniigten. Wie sich gezeigt 
hat, darf die dreistufige Krone nicht zu lang sein, eine 
kurze Krone von 110 mm Lange ergab die beste Griffig- 
keit und den schnellsten Bohrfortschritt. Alle paar Tage, 
zum Teil taglich, miissen die Widiaschneiden der Kronen 
nachgeschliffen werden. In der harten Gaskohle von Flóz 
Zollverein 7 muBte man mit 42 mm Dmr. vorbohren, schon 
weil bei der geringen Machtigkeit sonst die Handhabung der 
Bohrmaschine zu schwierig wurde. In der Fettkohle von 
Flóz Albert 4 konnten fiir das Bohren eines 1 m tiefen 
Loches von 117 mm Dmr. Zeiten von 2 bis 3 min je Bohr- 
loch erreicht werden. Erst der einwandfreie Bohrbetrieb, 
bei dem die meisten Stórungen vorkamen, gewahrleistete 
schliefilich eine reibungslose Sprengarbeit.

Auch an den Sprengpumpeneinrichtungen traten 
Stórungen auf, hauptsachlich an den Dichtungen. So wurden 
hin und wieder die Kolbenmanschetten, die Kugelgelenk- 
dichtungen sowie die Dichtungen an den Verschlufistellen 
der Verbindungsleitung ersetzt. Der Deckel der Handpresse 
muBte durch Gummiring vollstandig gedichtet werden. Da 
man fiir diese Zwecke stets Ersatzteile bereit hielt, lieBen 
sich aber solche Instandsetzungen schnell an Ort und Stelle 
ausfiihren. Das Undichtwerden kam meist nur dann vor, 
wenn aus irgendeinem Grunde zu starkę Driicke erzeugt 
werden mufiten. Ais nachteilig erwies sich die Tatsache, 
daB sich — entgegen den Behauptungen der Englander1 - 
die Kolben nach dem Herausdriicken und nach dem Her- 
ausziehen des Sprengers aus der Kohle oft nur schwer in 
ihren Sitz wieder eintreiben liefien.

Die gróBtc Bedeutung bei der Vornahme der Spren
gungen kommt ohne Zweifel dem richtigen Ansetzen der 
Bohrlocher zu, hiervon hangt der Erfolg einer Sprengung 
in starkstem Mafie ab. Es sind bei gegebenem Kerb oder 
Schram Richtung und Tiefe der Bohrlocher richtig zu 
wahlen, ebenso sind die Gefiigebeschaffenheit der Kohle, 
Lage und Starkę von Bergemitteln sowie Schlechten und 
Drucklagen in der Kohle weitgehend zu beriicksichtigen. 
ZweckmaBig ist es, die Lócher nach hinten zu etwas auf 
den Kerb zu richten und den Kohlenbrecher nicht ganz 
bis in das Bohrlochtiefste einzubringen, da sich sonst die 
letzten Kolben »totdriicken«, d. h. keine Arbeit leisten. Man 
bohrt daher die Lócher stets etwas tiefer, ais der Kerb ist, 

1 Kohle u. Erz 34 (1937).Sp. 367.

damit besonders hinten die Kohle gut abgedriickt werden 
kann, was nicht immer gelingt. Anderseits darf vorn keine 
Kohle stehen bleiben, damit der Brecher sich nach der 
Arbeit frei wieder aus dem Bohrloch ziehen laBt. Daraus 
ergibt sich, daB Feldesbreiten von 1,40 m bei Kerbbetrieb 
fiir den 0,75 m langen Sprengzylinder zu groB sind, ein 
Hauptgrund, weshalb der Sprengversuch in Flóz Zoll- 
verein 5 schliefilich eingestellt wurde. Im iibrigen zeigte 
sich hier, dafi Zahigkeit der Kohle ein Feind des Sprengers 
ist, denn selbst bei Vorgaben von nur 0,50 m liefi sich oft 
nicht viel ausrichten.

In der weicheren Fettkohle treten andere Schwierig
keiten auf. Die Kolben lassen sich zwar leicht ausdriicken, 
pressen sich aber hiiufig, ohne die Kohle zu brechen, in 
diese hinein. Dann ist es zweckmaBig, eine Schiene zu ver- 
wenden, die vor die Kolben gelegt wird, damit die wirk- 
same Druckflache vergróBert, d. h. die Flachenpressung 
verringert und die Arbeitsleistung aller Kolben gleichzeitig 
ausgenutzt wird. Nach einigen miBlungenen Versuchen 
wurde eine von mir vorgeschlagene Stahlschiene von der 
Lange des Kohlenbrechers und 19 mm Dicke ausprobiert, 
die sich bewahrte (Abb. 1 oben). Diese Schiene ist halb- 
kreisfórmig, ihre Mittelachse liegt exzentrisch zur Zylinder- 
achse des Sprengers, und fiir die Kolbenkópfe sind ent- 
sprechende Vertiefungen ausgebohrt. Aus diesem Grunde 
muBte in der weichen Albert-4-Kohle mit groBen Durch- 
messern von 117 mm gebohrt werden, damit die Stahlschiene 
Platz fand. Gegen das Verbiegen der Schiene schiitzte Um- 
drehen des Sprengzylinders um 1 8 0 so daB Kolben und 
Schiene gegen den festen StoB anlagen. Die Erfolge dieser 
Arbeitsweise zeigten sich auch darin, daB alle Schwierig
keiten beim Entfernen des Sprengers aus der Kohle behoben 
waren und der Sprengbetrieb wesentlich beschleunigt 
werden konnte. Oft reiBt die Kohle vom Bohrloch aus zum 
Liegenden oder Hangenden durch, so daB eine geniigende 
Wirkung stattfindet. Haufig jedoch wird nur ein drei- 
eckiges Stiick ausgedriickt. In diesem Falle, besonders bei 
grófierer Machtigkeit, ist es angebracht, aus zwei Lóchern 
iiberejnander, die dieselbe Vorgabe haben, in der gleichen 
Richtung auf einen Kerb zu driicken. Arbeitet man, um 
einen ausreichenden Einbruch zu erhalten, von beiden 
Seiten her gegen einen Kerb, so kónnen fiir diesen im 
ganzen also 3 bis 4 Sprengungen notwendig sein. Die W ir
kung einer Sprengung entspricht etwa der von 400 g 
Sprengstoff. Vielfach war fiir die nachfolgende Herstellung 
der Einbriiche gegeniiber dem Schiefibetrieb vermehrte 
Abbauhammerarbeit notwendig, weil in den Ecken iiber 
den Bohrlóchern, am Hangenden und Liegenden, die 
Kohle sehr fest blieb. Das liegt daran, daB der SchuB auch 
in seiner Utngebung die Kohle allseitig besser im Gefiige 
lockert. Da es nicht moglich war, diesem Nachteil zu be- 
gegnen, wurde der Sprengbetrieb nach 9 Wochen auf- 
gegeben. Die durchschnittliche Zahl der Sprengungen er
reichte bei 54 Schichten 32 je Schicht, die hóchste Zahl der 
Sprengungen betrug 44, d. h. es wurden bei stórungslosem 
Betrieb nur rd. 10 min je Sprengung benótigt.

Die beste Wirkung erzielte man mit dem Spreng- 
verfahren in den Schrambetrieben von Flóz Zollverein 7 und 
Flóz A, denn die Kohle wurde hier stets votlstandig auf Feld- 
breite in den Schram abgedriickt. Voraussetzung fiir einen 
guten Einbruch ist aber ein Freiraumen des Kohlenkleins 
aus dem Schram auf 2 bis 3 m Breite unter dem Bohrloch. 
Wahrend beim Abdriicken in einen Kerb, der ja die Kohlen- 
lagen durchschnitten hat, die Kohle die Neigung zeigt, 
stiiekweise abzurutschen, so daB ein Teil stehen bleibt, 
reiBen im unterschramten Feld die Lagen am Hangenden 
gut ab und werden so weit heruntergebrochen, wie der 
Schram geraumt ist. Wie erwahnt, bereitete aber in Zoll- 
verein 7 die Bohrarbeit gewisse Schwierigkeiten, auBer^ 
dem war wegen der beengten Verhaltnisse die Hand
habung der Bohr- und der Sprengeinrichtungen, wozu die 
Wasserbevorratung, Ól, Werkzeugkąsten und Ersatz fiir 
den Bohrbetrieb gehóren, recht unbequem. Dadurch er- 
forderte die gesamte Sprengarbeit in diesem Betrieb im 
ganzen 5 Mann und stellte sich zu teuer. Ais die Kohlen- 
beschaffenheit wahrend der Versuchszeit giinstiger ge
worden war, so daB sich auch das SchieBen eriibrigte, 
wurde nach vier Wochen Versuchsdauer der Kohlenbrecher 
auch hier auBer Betrieb genommen. Die beste Spreng- 
leistung belief sich auf 31 Sprengungen je Schicht, der 
Durchschnitt lag bei 22 Sprengungen. Ahnliche Verhaltnisse 
lagen in Flóz A vor, mit dem Unterschied, daB der Bohr
fortschritt hier erheblich gróBer war, da die Kohle stark



276 G lu ck au f /o. janrgang, nett

spróden Charakter hat, obwohl sie ais harter gilt ais die 
von Flóz Zollverein 7. Aber auch hier machte sich der 
unbeąueme Umgang mit den Sprengeinrichtungen und dem 
Zubehór geltend, auBerdem lagen die Betriebskosten des 
Sprengverfahrens wegen der Lohnaufwendungen etwa 65 oJo 
iiber denen des SchieBbetriebes, unter EinschluB des 
Schramraumens sogar 120 o/o. In den beiden letztgenannten 
Versuchsbetrieben erwies sich auBerdem die Behinderung 
der Bohrenden durch den Ausbau am Hangenden ais sehr 
nachteilig, da auf diese Weise nicht unmittelbar unter dem 
Hangenden, sondern erst 0,30 bis 0,40 m unter diesem ge- 
bohrt werden konnte. Dadurch wurde die in den Schram 
abgedriickte Flózmachtigkeit auf etwa 0,40 m verringert. 
Wegen desMangels an Arbeitskraften konnte dasAusraumen 
des Schramkleins meist nur ungeniigend, teilweise iiber- 
haupt nicht vorgenommen werden, wodurch die Wirkung des 
Kohlenbrechers ausbleiben muBte. Die weitere Folgę war 
dann Nachhilfe durch SchieBen in der Gewinnungsschicht. 
Diese empfindlichen Auswirkungen gaben endlich Veran- 
lassung, auch diesen Versuch wieder einzustellen. Es waren 
zusammen 109 Sprengungen, im Mittel 10 je Schicht, er- 
folgt, die Hóchstzald betrug 12 je Schicht. Wenn auch 
Mangel und Nachteile in einem AusmaB auftraten, daB 
keiner der Versuchsbetriebe auf die Dauer den Erforder- 
nissen der Praxis entsprechen konnte, so haben sich doch 
anderseits eine betriichtliche Reihe von Vorteilen des Ge- 
winnungsverfahrens mit dem Kohlenbrecher dem SchieBen 
gegeniiber erwiesen. Die meisten von ihnen sind bereits 
genannt worden.

Auf den Versuchsbetrieb in Flóz Albert 4 trifft noch 
der kostenmaBige Vorsprung zu, der durch Ausschaltung 
der hohen Sprengstoffkosten gewonnen wird. Ware niim- 
lich hier dre SchieBarbeit vollstandig durch den Kohlen- 
sprenger ersetzt worden, so hatte die Ersparnis 538 -5U l im 
Monat betragen. Voraussetzung dabei ist eine gewisse 
Leistung an Sprengungen je Mann und Schicht. Je hoher 
diese ist, um so friiher tritt die Uberlegenheit des Kohlen- 
sprengers ein. Bereits bei 3 Mann fiir das Sprengen und 
40 Sprengungen je Schicht, wobei in den restlichen 25 Ein- 
briichen noch geschossen wird, ergab sich eine Ver- 
billigung gegeniiber reinem SchieBbetrieb von mehr ais 
240 9t.M im Monat. Diese giinstigen Verhaltnisse erklaren 
sich daraus, daB 1 Mann das Bohren und 2 Mann die 
Sprengarbeit bei 44 Sprengungen je Schicht bewaltigen, 
wahrend die Betriebs- und Ersatzteilkosten auBerst niedrig 
liegen. Weiterhin ist der Sprengbetrieb selbst von jeglichem 
Energienetz unabhangig und das Sprengen geht ohne Gas-

und Staubentwicklung, ohne jede Erschiitterung und vóllig 
gerauschlos vor sich, was eine Beobachtung der Kohle und 
des Gebirges aus unmittelbarer Nahe gestattet und den 
Betrieb beschleunigt. Das Fehlen der Gefahr macht irgend- 
welche behórdlichen Vorschriften iiberflussig. Denn selbst 
hohe PreBwasserdrucke sind durchaus ungefahrlich, da 
Wasser nur wenig zusammendruckbar ist und Bruchteile 
eines Kubikzentimeters ausspritzenden Wassers geniigen, 
um dessen spez. Druck von etwa 400 kg/cm2 in kurzer Zeit 
auf den Nullw ert zu senken. Unzulanglichkeiten an den 
mechanischen Einrichtungen, also in erster Linie Undichtig- 
keiten, lassen sich meist sofort untertage beheben.

Es liegt im Interesse des Kohlensprengverfahrens, Er
fahrungen zu sammeln, aus denen sich ergibt, welche Betriebe 
fiir eine Gewinnung mit Hilfe des Kohlensprengers unge- 
eignet sind. Durch Einfiihrung des Sprengbetriebs an Stelle 
des SchieBens in der Kohle wird sich allerdings die Abbau- 
hammerarbeit kaum zuriickdrangen lassen. Um diese aber 
wenigstens nicht zu vermehren, wurden sich weitere Ver- 
suche lohnen, und zwar vorwiegend in unterschramten 
oder vielleicht mit Diagonalkerben vorgerichteten Streben. 
Fiir die heutigen Feldesbreiten scheint die Lange des 
Sprengzylinders zu gering zu sein, d. h. seine wirksame 
Lange muBte zweckmaBig von 0,75 m auf 0,90 m bis 1 m 
vergróBert und die Kolbenzahl von 9 auf 10 bis 12 erhóht 
werden.

Zusammenfassung.

Auf Grund der yorstehenden Betriebsergebnisse kann 
der Kohlenbrecher nicht eindeutig vorteilhaft beurteilt 
werden. Es hangt weitgehend von betrieblichen und berg- 
mannischen Verhaltnissen ab, ob er sich mit Erfolg ein- 
setzen laBt. Fest steht, daB eine groBe Reihe von Vorziigen 
fiir ihn sprechen, daB aber heute das Vermeiden der Ue- 
fahr von Schlagwetter- und Kohlenstaubentziindungen 
nach Einfiihrung der ummantelten Sprengstoffe keine aus- 
schlaggebende Rolle mehr spielt. Ferner hat sich erwiesen, 
daB die lósende Wirkung des Sprengers in der Kohle, da 
die »Ecken sitzen bleiben«, geringer ist ais beim Spreng- 
schuB, der auch die weitere Umgebung infolge der Er
schiitterung vorlockert. Bei schwierigen Verhaltnissen, vor 
allem in geringmachtigen Flózen und wenn Schram ge- 
raumt werden muB, sinkt die Leistung, und die Lohnkosten 
fallen zum Nachteil des Sprengens stark ins Gewicht und 
machen ihn unwirtschaftlich. Der Abbauhammer laBt sich 
durch ihn nicht, auch nicht zum Teil ersetzen oder zuriick- 
drangen.

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

(SchluB.)

a) Der Nonnalwiderstand Rn bleibt konstant oder wird 
stufenweise veriindert. Der Gleitkontakt am MeBdraht 
wird solange verschoben, bis das Geriit M Strom-

MeBverfahren.

An dieser Stelle kann natiirlich die MeBtechnik nur 
kurz gestreift werden. In dem einschliigigen Fachschrifttum 
sind die Verfahren genauer beschrieben und auch der Weg 
festgelegt, der bei solchen Messungen einzuhalten ist. Die 
zu vermessende Lósung wird in das MeBgefaB eingegossen 
und der Widerstand zwischen zwei Platten bestimmt. 
Abb. 8 veranschaulicht die von mir verwendete Elektroden- 
anordnung. Der Durchmesser des MeBgefaBes betragt 
32 mm, seine Hóhe 40 mm. Fiir jedes MeBgefaB wird die 
Widerstands- oder Leitfahigkeitskapazitat ermittelt. Multi- 
pliziert man dann das tatsachliche MeBergebnis mit diesen 
Faktoren, so erhalt man sogleich den entsprechenden 
Widerstand bzw. die entsprechende Leitfahigkeit. Zu Ver- 
gleichszwecken wird in der Regel eine KCI-Lósung ver- 
wendet. Die Leitfahigkeit dieser Lósung in der Konzen
tration 1/10 n ist in folgender Weise von der Temperatur 
abhangig:

T °C 15 16 17 20 21

|) . r 1cm“ 1 1 048 1-072 1-095 1-167 1-191-10“ 2
IV

Die Widerstandskapazitat des in Abb. 8 dargestellten 
MeBgefaBes betragt 0 • 42.

Fiir die Messung wird heute meistens die Briicke in 
ihren verschiedenen Modifikationen verwendet. Das grund- 
satzliche Schaltschema zeigt Abb. 9. a . . . bv ist der so- 
genannte MeBdraht, M ein MeBgerat, Rn ein bekannter 
Normalwiderstand und Rx das MeBgefaB. Es gibt dann 
folgende MeBmóglichkeiten:

losigkeit anzeigt. Dann ist bekanntlich Rx R„ ■
E

Wenn man den MeBdraht gleich in ^-Werte teilt, so
a

geniigt es, die Ablesung am MeBdraht mit der GróBe 
des Widerstandes Rn zu vervielfachen, um den Wider
stand der Lósung zu erhalten. Dieses Verfahren wird 
angewendet, wenn man móglichst groBe MeBbereiclie 
benutzt.

b) Das Verhiiltnis ^ am MeBdraht wird konstant gewahlt

und die Stromlosigkeit des Gerats durch Veranderung 
des Widerstandes R, herbeigefiihrt. In der Regel wird 
b gleich a gewahlt. Dann ist Rx R„.

c) ^ wird konstant gewahlt, und auch R„ bleibt konstant.

Je nach der GróBe von Rx wird dann das Geriit M einen 
bestimmten Ausschlag anzeigen. Es ist in diesem Fali 
móglich, das Geriit gleich in Q • cm zu eichen, und 
man erhalt auf diese Weise ein unmittelbar anzeigen- 
des Ohmmeter. Dieses Verfahren wird besonders dann 
am Platze sein, wenn der Widerstand Rx nur gering- 
fiigigen Schwankungen gegeniiber einem bestimmten 
Vergleichswert ausfiihrt. Es kann auch zur Anwendung 
kommen, um Daueraufzeichnungen der Widerstands- 
anderung einer Lósung durchzufiihren.
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Fiir die Aufnahme langerer MeBreihen gibt es be- 
sondere Gerate, die entweder mechanisch oder photo- 
graphisch arbeiten. Durch die Verwendung der Braunschen 
Rohre ist gerade die photographische Registrierung sehr 
einfach geworden. Uberdies kommen noch Mehrtinten- 
schreiber in Betracht. Die diesbeziiglichen Gerate sind 
bereits an anderer Stelle ausfiihrlich besprochen worden1.

Im allgemeinen bedient man sich bei der Messung 
niedriger oder mittlerer Frequenzen. In bestimmten 
Fallen, besonders bei der Vermessung dickfliissiger 
Lósungen, sowie vor allem bei der Vermessung geo- 
logischer Leiter, die mit Lósungen, deren Leitfahigkeit 
untersucht werden soli, durchtrankt sind, werden auch 
hochfrequente Verfahren herangezogen. Im allgemeinen 
muB man dabei den EinfluB der kapazitiven Komponente 
beriicksichtigen, wie Abb. 13 zeigt. Auf der Abszisse ist 
der ohmsche und auf der Ordinate der kapazitive Wider
stand aufgetragen. C, bedeutet die Kapazitat der Zelle in 
Farad, v ist die MeBfreąuenz, R ist dann der resultierende 
Widerstand. Es gibt heute bereits eine ganze Reihe von 
Yerfahren, die fiir solche Messungen geeignet sind.

Neuerdings ist vielfach das in Abb. 10 wiedergegebene 
Philoskop gebrauchlich. An Stelle des Zeigergerats M ver- 
wendet es das sogenannte magische Auge, einen optischen 
Indikator, der eine sehr genaue Nullabgleichung gestattet.

Abb. 10. Philoskop.

Abb. 11. Mittelfrequenzgenerator.

Das Gerat hat drei Einstellknópfe, von denen der eine den 
Widerstand Rn stufenweise andert, der zweite die Ein-

stellung ^ vornimmt und der dritte schlieBlich die Empfind-

lichkeit des magischen Auges regelt. Das Gerat ist auch 
fiir Kapazitatsmessungen eingerichtet und gestattet ein 
sehr rasches Arbeiten. Ais MeBfrequenz wird tiormaler- 
weise die Netzfrequenz von 50 Hertz verwendet. Ein 
eigener Mittelfrequenzgenerator, der in Abb. 11 dar- 
gestellt ist, gestattet indessen die einfache Erzeugung 
einer Frequenz von 1000 Hertz. Es handelt sich um 
einen kleinen Róhrengenerator, der an das Lichtnetz an- 
geschlossen wird. In Abb. 12 sieht man schlieBlich noch 
zwei MeBzellen, von denen die eine zur Vermessung ruhen- 
der Lósungen Verwendung findet. Es handelt sich um eine 
sogenannte Tauchzelle, eine Elektrode, die man in die zu 
untersuchende Lósung eintaucht. AuBerdem gibt es noch 
sogenannte Durchflufizellen, die in strómende Fliissigkeiten 
eingehangt werden kónnen. Mit diesen kann man z. B. 
Iaufend Kontrollmessungen durchfiihren, wie sie bei der 
Besprechung der Abb. 3 erwiihnt wurden.

Wahrend man friiher vers'uchte, die Briicke auch fiir Hoch- 
frequenzmessungen einzurichten, ist man jetzt zur Ent
wicklung besonderer Vertahren iibergegangen. In Abb. 11 
ist ein neuartiges WiderstandsmeBgerat schematisch dar-

1 Siehe u. a. Volker F r it s c h :  Die Messung von Erdwiderstanden, 
Braunschweig 1942. Die dort fiir Erdemessungen angegebenen Registrier- 
verfahren sind natiirlich auch zur Bestimmung der Stórungswiderstande ent
sprechend anwendbar.

Abb. 8. MeBelektrode.

------- ef\y-----

Abb. 9. Mefibriicke.

T
~T C

14. HF-WiderstandsmeBgerat.Abb.
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gestellt. Links sieht man die Generatorróhre und rechts den 
Verstarker. Im Anodenkreis der Verstiirkerróhre liegt ein 
empfindliches StrommeBgerat. L2 und C sind Selbstinduk- 
tion und Kapazitiit des Gitterkreises, Lt die Riickkopplungs- 
spule. In Reihe zur Gitterspule liegen zwei Widerstiinde R, 
und R2. Jener dient der Abgleichung, dieser ist geeicht und 
wird fiir die Messung verwendet. Den zu untersuchenden 
Widerstand schaltet man zwischen die Klemmen Rx ein. 
Zunachst wird dęr Widerstand R, auf Nuli gestellt und 
der Widerstand R, solange veriindert, bis die Schwingungeh 
einsetzen oder abreiBen. Dies erkennt man sehr gut und 
einfach an einem plótzlichen Riickgang oder Anstieg der 
Stromstarke im Anodenkreis der zweiten Rohre. Man dreht 
einfach den Widerstand solange durch, bis der Zeiger des 
MeBgeriits ruckweise vor- oder zuriickschnellt. Im all
gemeinen ist es giinstiger den plótzlichen Riickgang des 
Arbeitspunktes zu wiihlen. Erfoigte auf diese Weise die 
Einstellung des Widerstandes R,, so wird nun der Wider
stand Rx einfach kurzgeschlossen und R2 wieder solange 
verstellt, bis die gleiche Stromanderung wie fruher fest- 
zustellen ist. Der eingeschaltete Teil des Widerstandes R2 
ist dann gleich dem Widerstande Rx. Dieses Verfahren ist 
bereits weiter entwickelt worden und gestattet heute ein 
sehr rasches Messen. AuBerdem gibt es natiirlich noch 
zahlreiche Modifikationen. Um auf den EinfluB der kapazi- 
tiven Komponentę nicht besonders Riicksicht nehmen zu 
miissen, empfiehlt sich folgende Eichung: Man miBt in das 
MeBgefaB Lósungen bekannten Widerstandes ein und 
zeichnet die Eichkurve. Auf der Ordinate werden die be
kannten spezifischen Widerstande der einzelnen Lósungen 
aufgetragen, auf der Abszisse die zugehórigen Werte des 
Widerstandes R,. Auf diese Weise kann man dann ohne 
Rechnung fiir jedc wassrige Lósung den zugehórigen Wert 
aus der Eichtafel ermitteln. Wenn natiirlich an Stelle der 
wassrigen Lósung etwa Ol eingegossen wird, so iindert sich 
die Kapazitiit, und es ist diese Art der Bestimmung dann nicht 
mehr móglich. Bei der Elektrodenoberflache von 1 cm2 
und einem Elektrodenabstand von 2 cm erhalt man bei- 
spielsweise bei 01 eine Kapazitiit von 0,3 cm, dagegen bei 
Wasser eine solche von iiber 3 cm. Dementsprechend ware 
dann bei einer Freąuenz von 3 ■ 10° Hertz der Wert

„ „  — 150 000 £2,
2rtvCz

so daB bei normalen Bergwiissern keine Verfalschung des 
Ergebnisses zu befiirchten ist. Bei hohen Frequenzen ist 
eine solche allerdings móglich. Wiirde man z. B. mit einer 
MeBwellenliinge von 3 m arbeiten, so wiirde der gleiche 
Wert nur mehr 1500 Ohm betragen.

Polarographische und dielkometrische Messungen.

Eine wertvolle Bereicherung haben gerade jene elek- 
trohydrologischen Verfahren, die fiir den Bergmann von

Bedeutung sind, durch die Ein- 
fiihrung der sogenannten Pola- 
rographie erfahren. Diese von 
H e y r o v s k y begriindete Me- 
thode gestattet die Ausfiihrung 
von qualitativen und ąuantita- 
tiven Sclmellanalysen. In Abb1. 15 
sieht man eine Schale, die zum 
Teil mit Quecksilber gefiillt ist. 
Auf dieser Quecksilberunterlage 
Hg ruht die zu untersuchende 
Leitung L, in die einę Queck- 
silbertropfelektrode T eintaucht. 
In zeitlichen Abstiinden von 2 
bis 3 s fallen aus ihr Tropfen. 
Parallel derStromquelle befindet 
sich ein Potentiometer R, durch 
das die Elektrodenspannung 
stetig verandert werden kann. 
Nachdem die Tropfelektrode 
eingestellt ist, wird der Abgriff 
am Potentiometer veisichoben 
und 'dadurch steigt die Span
nung an. Sobald nun die soge- 

Abb. 15. Polarograph. genannte Zersetzungsspannung
erreicht ist, nimmt der Strom 

plótzlich zu, wie aus Abb. 16 ersichtlich. Auf der 
Abszisse ist die Elektrodenspannung U, auf der Ordinate 
die jeweilige Stromstarke 1 aufgetragen. Auf der stufen- 
weise ansteigenden Kurve entspricht jeder Diskontinuitats-

stelle (A . . .  B . . .  C) ein bestimmter gelóster Stoff. Aus der 
Abszissenlage der Diskontinuitatsstelle, also aus der Span- 
nuno- U', kann man erkennen, welcher Stoff in der Lósung 
enthalten ist. Die Hóhe der Stufe A I laBt auf die Menge 
des Stoffes in der Lósung schlieBen. Die Abszissenlagen 
sind fiir die wichtigsten Lósungsstoffe ermittelt. Es gibt 
Diagramme. auf Glasplatten, auf denen die einzelnen 
Stellen eingezeiclinet sind. Legt man ein solches Diagramm 
auf die erhaltene Kurve, so kann man sofort die betreffen- 
den Stoffe ablesen. Durch Rechnung lassen sich dann quan- 
titative Riickschlusse ziehen. AuBer dem hier angefiihrten 
Verfahren gibt es noch ein anderes, bei dem man die Lage 
bestimmter Kurvenmaxima beriicksichtigt. Ein Vorteil der 
polarographischen Methode ist die Schnelligkeit, mit der 
die Analyse durchgefuhrt werden kann. Auch besteht die 
Móglichkeit, schon ganz schwach konzentrierte Lósungen 
und sehr kleine Fliissigkeitsmengen zu analysieren. Wenn 
man einer Spalte Wasserproben entnehmen will, so iśt zur 
Entnahme gróBerer Mengen oft langere Zeit erforderlich. 
Fiir die polarographische Untersuchung geniigen aber 
schon ganz geringe Mengen, und man kann daher in kurzer 
Zeit selbst schwachtropfende Spalten untersuchen. Es war 
z. B. móglich, in 0,1 cm3 Wasser noch 0,0000001 g Blei 
nachzuweisen. Abb. 17 zeigt eine Kurve, die fiir Bergwasser 
aus der Grube Schwaz aufgenommen wurde. Die Polaro- 
graphie diirfte mit der Zeit gerade fiir den Bergbau noch 
sehr wertvolle Auswertungsmóglichkeiten finden.

— H u ' h—
Abb. 16. Polarogramm.

Abb. 17. Polarographische Untersuchung eines Bergwassers 
(Fahlerz).

Ein weiteres bemerkenswertes Hilfsmittel fiir solche 
Untersucliungen ist die ebenfalls erst in den letzten Jahren 
gcschaffene Dielkometrie. Sie griindet sich auf die Unter
suchung der Dielektrizitiitskonstante verschiedener Nicht- 
leiter und Halbleiter. Auf cjie Bedeutung der Dielkometrie 
fiir den Nachweis von Gas- und Laugeneinsehliissen in 
Kali- und Kohlenlagerstatten habe ich hier bereits hin- 
gcwiesen1. Neben diesen gibt es aber noch viele andere 
Anwendungsrnóglichkeiten, von denen einige kurz erwahnt 
seien. Die Dielektrizitiitskonstante e eines Mischkórpers, 
der sich aus zwei Anteilen zusammensetzt, ist nach der all
gemeinen Mischkórpertheorie

.........................e-e* ‘ .ê .
Mit v) sind die Berichtigungsziffern bezeichnet. Wenn man 
z. B. einen trockenen geologischen Leiter mit Wasserdurch- 
teuchtet, so wird seine Dielektrizitiitskonstante ansteigen

1 Gliickauf 7(> (1940) S. 488.
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und die Zunahme von e gibt dann ein MaB fiir seinen 
Feuchtigkeitsgehalt. e.> (Wasser) ist gleicli 81 zu setzen.

Das in Abb. 14 dargestellte MeBverfahren kann auch 
zur Messung von Dielektrizitatskonstanten verwendet 
werden. Seine Schaltung erfolgt nach Abb. 18. Die ubrige 
Schaltung bleibt unverandert. Die MeBelektrode wird an die 
Klemmen Cx angeschlossen und der Kondensator C solange 
verstellt, bis die kritische Stromanderung eintritt. Hierauf 
wird Cx abgeklemmt und C um den Betrag A C yerstellt, 
bis wieder die gleiche Stromanderung eintritt. AC ist dann 
gleich der Kapazitat Cx. Uber die unmittelbare Vermessung 
von Prober^ soli hier nicht weiter gesprochen werden, weil 
dies an anderer Stelle geschehen ist1. Fiir die vorliegenden 
Zwecke ist aber auch besonders das sogenannte Exluan- 
verfahren wichtig. Kleine Mengen von Dipolstoffen, die 
in farblosem Lósungsmittel gelóst sind, erkennt man leicht 
und sicher an der durch sie bedingten Veranderung der 
Dielektrizitatskonstante. Leider haben aber die meisten 
Losungsmittel ein geringes Lósungsvermbgen fur Wasser. 
Gerade das Wasser ist aber fur uns von gróBter Wichtig- 
keit. Man muB daher ein Losungsmittel verwenden, das fiir 
diesen Zweck geeignet ist. In Betracht kommt vor allem 
das Dioxan; es gibt aber noch weitere Losungsmittel auf 
der Grundlage des Dioxans, dereń Aufnahmefahigkeit, 
Hygroskopizitat usw. dem jeweils in Frage kommenden 
Zweck angepaBt werden kónnen. Wie empfindlich dieses 
Verfahren arbeitet, zeigt folgender Versuch: Die Dielektri
zitatskonstante des reinen Dioxans betragt 2,2. F ii gt man 
1 «/o Wasser hinzu, so steigt die Dielektrizitatskonstante 
bereits auf 2,4. Da man aber mit den heutigen MeBgeraten 
ohne weiteres noch Veriinderungen der Dielektrizitatskon
stante um 0,001 und sogar noch weniger nachweisen kann, 
ist man in der Lage, bereits ganz geringfiigige Wasser- 
spuren festzustellen. Der MeBgang ist verhaltnismaBig ein
fach. Nach entsprechenden Kontrollmessungen wird die 
Probe angesetzt, das geeignete Exluan zugegeben und die 
Dielektrizitatskonstante ermittelt. Zur Bestimmung sind 
eigene MeBzellen entwickelt worden, die die verschiedensten 
Untersuchungen in kiirzester Zeit ermóglichen. Auf diese 
Weise lassen sich in fast allen Gesteinen, in Salz, Kohle, 
und Tonen, Wasser und wassrige Lósungen nachweisen. 
Die Fehlergrenze betragt ungefahr 0,02"o. In der Regel 
arbeitet dieses Verfahren empfindlicher ais eine chemische 
Waage.

Die hier kurz geschilderten Verfahren lassen sich 
naturlich noch in verschiedener Richtung entwickeln. Es ist

1 ATM (1939) Februar-Heft.

klar, daB mit der Zeit besondere Arbeitsweisen geschaffen 
werden, die gerade fiir die Aufgaben des Bergmannes be
stimmt sind. Wiinschenswert ware sehr, wenn die Berg
leute sich der hier dargebotenen Móglichkeiten weitgehend 
bedienen wollten, da nur auf diese Weise einerseits eine 
volle Auswertung dieser Verfahren móglich ist, anderseits 
aber auch die Sonderfalle Beriicksichtigung finden kónnen, 
die den Bergmann besonders angehen. Mit Sicherheit kann 
man schon heute sagen, daB die elektrohydrologischen Ver- 
fahren in Zukunft manche Aufgaben ubernehmen werden, 
die heute ausschlieBlich der chemischen Untersuchung vor- 
behalten sind, dariiber hinaus aber auch manche Frage 
lósen werden, die mit anderen Mitteln noch schwer zu be- 
antworten ist.

Z usammenf  assung.

1. Die elektrohydrologischen Verfahren lassen sich in 
vielen Fallen dort einsetzerr, wo heute chemische Unter^ 
suchungsverfahren verwendet werden. Sie gestatten sowohl 
qualitative ais auch quantitative Bestimmungen.

2. Ein Vorteil der elektrohydrologischen Unter
suchungen ist darin zu sehen, daB sie in der Regel sehr 
rasch arbeiten und kontinuierliche Messungen gestatten.

3. Elektrohydrologische Verfahren sind zur Vor- 
bereitung geoelektrischer AufschlieBungsarbeiten nótig, da 
die elektrischen Eigenschaften eines geologischen Leiters 
Yornehmlich-durch jene seiner fliissigen Phase bedingt sind.

4. Elektrohydrologische Messungen kónnen auch ais 
selbstandige AufschlieBungsverfahren Yerwendung finden.

U M S C H  A U
Salzausscheidung 

aus verdichtetem Ammoniakwasser.
Von Dr. Walter K lempt ,  Dortmund-Eving.

(Mitteilung der Gesellschaft fiir Kohlentechnik mbH.).
Verdichtetes Ammoniakwasser, wie es auf einigen der 

nach dem indirekten Ammoniakgewinnungsverfahren ar- 
beitenden Kokereien hergestellt wird, enthalt neben Am- 
moniak vor allem Kohlensaure und Schwefelwasserstoff. Es 
wird in der Weise gewonnen, daB man die Abtreibe- 
schwaden, die den mit verdiinntem Ammoniakwasser be- 
triebenen Abtreiber verlassen, in einem Kiihler verdichtet, 
wobei man je nach der gewiinschten Ammoniakkonzentra- 
tion einen mehr oder minder starken Rucklauf zum Ab
treiber zuriickfiihrt oder statt dessen die Schwaden in einem 
Dephlegmator an Ammoniak anreichert. Im allgemeinen 
strebt man bei der Verdichtung der Abtreibeschwaden eine 
Ammoniakkonzentration des verdichteten Wassers von 
160—180 g NH3 im Liter an. Das verdichtete Wasser ent
halt dann auBerdem noch 140—190 g Kohlensaure und 
wechselnde Mengen Schwefelwasserstoff. Eine hóhere Ver- 
dichtung des Ammoniakwassers vermeidet man im all
gemeinen bekanntlich deshalb, weil bei lióherem Am
moniak- und Kohlensauregehalt beim Transport und Lagern 
des Wassers bei tieferen Temperaturen Salzabscheidungen, 
im besonderen Ausscheidungen von Ammoniumbicarbonat, 
zu befiirchten sind.

Man ist daher in solchen Fallen, in denen man hóher 
verdichtetes Ammoniakwasser gewinnen will, dazu iiber- 
gegangen, das Ammoniakwasser wahrend des Abtreibevor- 
ganges teilweise zu entsauern1, d. h. einen Teil der Kohlen-

1 Berichte der Gesellschaft fiir Kohlentechnik, Bd. 5, S. 5.

saure und des Sćhwefelwasserstoffs vor der Verdichtur.g 
des Abtreibeschwadens zu entfernen. So wurde beispiels
weise unter den auf der Kokerei Alma vorliegenden Bedin- 
gungen bei Anwendung eines von der Firma Koppers ein- 
gerichteten Verfahrens zur teilweisen Entsauerung ein ver- 
dichtetes Ammoniakwasser erhalten, welches im Liter 224 g 
freies NH„ 226 g Gesamt-NH3, 99,8 g C 0 2, 28,5 g H2S und
3,96 g HCN enthielt. Ein solches Ammoniakwasser bleibt 
auch in der Kalte frei von Salzausscheidungen.

Abb. 1. Grenzlinien fiir die Salzabscheidung im System 
NFL-C02-H,S-H„0 bei 20« C.

Wenn zur Zeit das Bestreben darauf gerichtet ist, das 
Kokereiammoniak auf andere Erzeugnisse ais auf Ammo-
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niumsulfat zu verarbeiten, so kommt dem verdichteten 
Ammoniakwasser eine steigende Bedeutung zu. Man kann 
es auf Ammoniumbicarbonat, Ammoniumnitrat oder móg- 
licherweise auch auf Harnstoff verarbeiten, oder man kann 
die zur Herstellung des Ammoniumnitrats erforderliche 
Salpetersaure durch Verbrennung des im Wasser ent- 
haltenen Ammoniaks gewinnen, wobei es allerdings not
wendig ist, das Ammoniakwasser zuvor zu entschwefeln. 
Im Gegensatz zur altbewahrten Gewinnung des Ammon- 
sulfats im Sattigerbetrieb ist die Verarbeitung des ver- 
dichteten Ammoniakwassers auf die genannten Erzeugnisse 
jedoch in vielen Fallen nur dann lohnend, wenn sie in einem 
die Stickstofferzeugung der einzelnen Kokerei ubersteigen- 
den Ausmafie betrieben wird, also zentral erfolgt unter 
Zusammenfassung des verdichteten Ammoniakwassers 
mehrerer Kokereien. Damit ergibt sich die Aufgabe des 
Versandes des verdichteter. Ammoniakwassers und der 
Lagerung in gróBerem Umfange.

Abb. 2. Grenzlinien fiir die Salzabscheidung im System 
NH:,-C02-H2S-H20  bei 0° C.
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Abb. 3. Grenzlinien fiir die Salzabscheidung im System 
NH ,-C0.,-H.,S-H,0 bei -10° C.

Abb. 4. Grenzlinien fiir die Salzabscheidung im System 
NH3-C08-H2S-H20  bei 20° C.

Um hierbei den Kesselwagen- und Lagerbehiilterraum 
auf das geringst erforderliche Mali zu beschranken und an 
Frachten fiir die Beforderung des Wassers zu sparen, ist 
eine moglichst hohe Verdichtung des Ammoniakwassers 
bis zu einem Grade erwiijischt, bei welchem mit Sicherheit 
Salzausscheidungen auch bei tieferer Temperatur noch nicht 
auftreten konnen. Eine wesentliche Entsauerung des

Wassers isi indessen in den Fallen, in denen die Kohlen
saure einen Bestandteil des Fertigproduktes bilden soli, wie 
beim Ammoniumbicarbonat oder Harnstoff, oder falls die 
Kohlensaure noch zur Fntschweflung des verdichteten 
Wassers dienen soli, wie bei einem Verfahren zur Ammon- 
nitraterzeugung, nicht angebracht, da man am Ort der 
Weiterverarbeitung die fehlende Kohlensaure wieder zu- 
setzen muBte.

Um nun aber die Ammoniakanreicherung im ver- 
dichteten Wasser so weit wie móglich treiben zu konnen, 
muB man Angaben dariiber besitzen, welchen hochsten 
Ainmoniakgehalt ein Wasser bei gegebenem Kohlensaure- 
und Schwefelwasserstoffgehalt bei der in Frage kommenden 
Temperatur haben darf, bzw. bis zu welchem Grade man 
entsauern muB. wenn Salzausscheidungen zu jeder Jahres- 
zeit vermieden werden sollen. Da das Schrifttum hieriiber 
keinen Aufschlufi gibt, haben wir die Konzentrationswerte 
fiir Ammoniak, Kohlensaure und Schwefelwasserstoff, bei 
welchen die Salzausscheidung eben beginnt, fiir das prak- 
tisch in Betracht kommende Temperaturgebiet von -10 
bis + 20° mit fiir die Verhaltnisse des Betriebes ausreichen- 
der Annaherung zu ermitteln yersucht1. Die Durchfiihrung 
solcher Bestimmungen wird durch Kristallisationsverzóge- 
rungen erschwert, wodurch oft streuende Werte erhalten 
werden.

Die in den Abb. 1-3 enthaltenen Kurvenziige sind die 
gefundenen Grenzlinien fiir die Zusammensetzung der 
Lósung in g/l bei Beginn der Salzausscheidung. Die Abb. 4 
bis 6 gelten fiir Mole Ammoniak. Kohlensaure und 
Schwefelwasserstoff im Liter. Oberhalb der Grenzlinien 
liegt die gesattigte Lósung mit Bodenkórper vor, unterhalb 
die ungesattigte Lósung, in welcher bei der angegebenem 
Temperatur Salzausscheidung praktisch nicht mehr er- 
folgen kann. Die Versuche wurden bei +20, 0 und -10° 
und Schwefelwasserstoffgehalten von 0 45 g/l ausgefiihrt.

M o l N H j/l

Abb. 5. Grenzlinien fiir die Salzabscheidung im Svstem 
NHs-C02-H2S-H20  bei 0 ° C.
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Abb. 6. Grenzlinien fiir die Salzabscheidung im Svstem 
NH3-C0,-H.,S-H20  bei - 10 ° C.

Ais Ausgangsmaterial diente rohes, verdichtetes Ammo
niakwasser von einer Kokerei, welches noch alle iibrigen 
Verunreinigungen, wie z. B. Phenol, Pyridin, Ammonthio- 
sulfat, Ammonrhodanid, enthielt. Die verschiedenen Zu- 
sammensetzungen des Ammoniakwassers, die bei den 
Untersuchungen Verwendung fanden, wurden aus' dem 
rohen, verdichteten Ammoniakwasser durch Verdiinnen mit 
wasser und Einleiten von Kohlensaure und Schwefelwasser
stoff hergestellt.

beteiHg^11 ^eF ,̂urchfuhiun^ Bestimmungen war Herr H. G ró u it ig
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W I R  T S C H A
Bodenschatze und Bergbau in Neukaledonien.

Die franzósische Insel Neukaledonien im Stillen Ozean 
ist durch die Landung amerikanischer Soldaten Mitte April 
in den Bereich der groBen Kriegspolitik getreten. Die rd. 
17000 qkm groBe, also etwa dem halben OstpreuBen 
flachengleiche Insel ist durch einen ungewóhnlichen Reich- 
tum an auch kriegswirtschaftlich wichtigen Mineralien ge- 
kennzeichnet. Sie leistet fast ein Zehntel der Weltproduk- 
tion an dem besonders wichtigen Riistungsmetall Nickel 
und fórdert auBerdem das ebenfalls ais Stahlveredler be- 
deutsame Chromerz in besonderer Reinheit mit etwa 5o/o 
der Weltproduktion. Endlich haben die Eisenerzvorkommen 
in den letzten Jahren die Aufmerksaimkeit der erzhungrigen 
japanischen Industrie auf sich gezogen und sind rasch zu 
einer bfctrachtlichen Fórderung gebracht worden. Im Hin- 
blick auf ihre geringe GróBe ist die Insel das weitaus 
bergbauintensivste Gebiet des franzósischen Kolonial- 
reiches, ja eines der bergbauintensivsten Gebiete auBerhalb 
Europas uberhaupt. Der Gesamtfórderwert betrug 1937 rd. 
53 Mili. frs. Schwierigkeiten bereitet die Arbeiterfrage, da 
die melanesischen Eingeborenen zu wenig zahlreich und 
kórperlich nicht leistungsfahig genug sind. Der Bergbau 
wird daher fast ausschlieBlich mit eingefiihrten, meist 
annamitischen und javanLchen Arbeitern betrieben. Da
gegen ist das Klima ziemlich gesund und gestattet den Ein
satz von Europaern — meist Franzosen — fiir alle an- 
spruchsvolleren Aiifgaben.

Bergbau fórdc rung  Neukaledon iens.

Einheit 1913 1929 1938 1939 1940

Kohle............... 1000 t — — — — —
Eisenerz . . . 1000 t — 21 36 84 177
Blei1 ............... t — 200 — — —
Zink1 ................ t — 400 — — —
Nickel1 . . . . t 8 200 4 370 11 700 9 300 17 450
Kobalt1 . . . . t 452 — — — —
Chromerz. . . t 45 920 52 595 52 216 52 000 55 790
Phosphat . . . 1000 t — 6 5

1 M eta li in ha 11. — 2 Ausfuhr.

F T L /  C H  E S
Der Mineralienreichtum Neukaledoniens beruht auf der 

sehr betrachtlichen Verbreitung der basischen Eruptiv- 
gesteine, im besondern des Serpentins. Die fast iiberall auf 
der Erde an Serpentin gekniipften Lagerstatten von Nickel- 
und Chromerzen sind hier besonders manigfaltig und 
reichlich ausgebildet; aber auch Eisenerze, Kobalterze und 
Manganerze treten vielfach im Zusammenhang mit den 
Serpentinvorkommen auf.

Weitaus das wichtigste Bergbauerzeugnis Neukale
doniens ist Nickel .  Das Metali tritt in Form meist griiner 
Silikate (Garnierit) in Gangen im zersetzten Serpentin, 
teilweise aber auch, ebenfalls in silikatischer Form, in 
Rlickstandslagern angereichert auf. Die friiher hauptsach- 
lich abgebauten Gange mit 8—10 o/o Ni, die vorwiegend an 
der Nordostkiiste der siidlichen Inselhalfte in der Gegend 
von Thio, Kanala und Kouaoua auftraten, sind in der 
Hauptsache erschópft. An ihrer Stelle hat der neuere Berg
bau die Zersetzungs- und Riickstandslager an der Siidwest- 
kiiste der nórdlichen Inselhalfte in Angriff genommen. Bei 
hóherem Eisengehalt sind diese Erze durchschnittlich 
erheblich nickelarmer. 1940 wurden 459000 t mit durch
schnittlich 3,8 o/o Ni gefórdert, vorwiegend aus groBen und 
kleinen Tagebauen in der Gegend von Voh, Kone und 
Negoui. Die Erze werden teilweise auf der Insel selbst in 
einer bei der Hauptstadt Noumea gelegenen Hiitte auf 
Matte mit durchschnittlich 76 o/o Ni niedergeschmolzen und 
dann nach Frankreich, weniger nach Belgien, zur Raffi- 
nation verschifft, zum geringen Teil aber auch ais Erz 
selbst ausgefiihrt, vorwiegend nach Japan, zeitweilig auch 
nach Deutschland. Im Sommer 1940 kaufte die australische 
Regierung gemeinschaftlich mit dem fiihrenden Kana- 
dischen Nickelkonzern (International Nickel Co. of Canada) 
die gesamte Produktion auf, lieferte sie aber in der Haupt
sache nach den Ver. Staaten, deren riistungswirtschaft- 
licher Nickelbedarf durch die kanadische Produktion einst- 
weilen nicht voll gesichert erscheint. Das fiihrende Unter- 
nehmen des neukaledonischen Nickelerzbergbaus ist die 
in Paris ansassige Societe Le Nickel, die im letzten Jahr- 
zehnt die Hauptproduzenten in sich vereinigt hat. Die noch 
anstehenden Reserven, namentlich an armeren"Erzen, sind 
wahrscheinlich recht betrachtlich.

ą 1

Dome c/e 
Tićbaghi

Serpentin 
♦  Kohle 
Cr Chrom 
Fe Eisen 
Ni Nickel 
Pb B/ei 
In link

o 50 100 km 
__ I

Noumea

Kohlen- und Erzlagerstatten Neukaledoniens.
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Die ebenfalls an die Serpentinmassive gekniipften 
Chromerz-Vorkommen liegen uber grofie Teile der Insel 
verstreut. Die Hauptvorkommen sind aber im Nordwesten 
bei der Bergketle des Dóme de Tiebaghi vereinigt. Hier 
leisten eine britische Oesellschaft (Societe de Tiebaghi) 
und ein amerikanisches Unternehmen (Societe Chimiąue 
du Chrome) mit den Gruben Tiebaghi und Fantoche rd. 
vier Fiinftel der Gesamtfórderung der lnsel im Tiefbau. 
Das Erz ist mit durchschnittlich 55% Cr20 3 das hoch- 
wertigste Chromerz, das auf den Weltmarkt gelangt; es 
wird daher besonders auch fiir chemische Zwecke ver- 
wendet. Kleinere Vorkommen, teilweise eluviale und Riick- 
standslager, liegen namentlich auch im Siiden der Insel. 
Die Ausfuhr ging bis 1937 hauptsachlich nach den Ver. 
Staaten, 1938 und 1939 teilweise auch nach Japan, Grofi- 
britannien und Deutschland und ist 1940 wieder im wesent- 
lichen nach den Ver. Staaten gerichtet gewesen. Die noch 
anstehenden Vorrate sollen erheblich sein, immerhin ist 
der Abbau nicht billig.

In Ruckstandslagern zersetzter Serpentinmassen hat 
sich an vielen Stellen der Mangan- und der Kobaltgehalt 
des urspriinglichen Gesteins konzentriert und ist in frii- 
heren Jahren an zahlreichen Stellen abgebaut worden. Vor 
dem Weltkrieg war Neukaledonien fast der einzjge Lieferer 
von Kobal t  fiir den Weltmarkt; im Wettbewerb mit den 
reicheren und technisch besser ausgeriisteten Vorkommen 
von Ontario (Kanada) ist der Bergbau seit 1914 zum Er- 
liegen gekommen. Er leistete friiher jahrlich etwa 4000 t 
Erz mit 150 t Kobaltmetall und soli noch iiber einige 
Reserven verfiigen. — Die Manganerz-Lager mit 20 bis 
50 o/o Mn, ferner einige linsenfórmige Lager in den 
Schiefern der Permo-Trias sind zeitweilig ebenfalls ab
gebaut und nach Australien geliefert worden. Der 1922 ein-

P A T E N T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 30. April 1942.

lOb. 1517 261. Karl Robert Lebkiichner, Kempten (Allgau). Spar- 
bundel-Feueranziinder mit Anschiirholz. 18. 2. 42.

81 e. 1517 011. Klóckner-Humboldt-Deutz AG., Koln. Stapeleinrichtung, 
besonders fiir Briketts. 18.12.41.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 30. April 1942 an drei Monate lang in der Auslegehallc 

des Reichspatentamtes ausliegen.

5b, 39. U. 14 752. Erfinder, zugleich Anmelder: Johann Ufipurwies, 
Berlin-Adlershof. Vorriehtung zum Gewinnen und Fórdern von Steinkohle.
22. 5. 39.

5c, 10/01. B. 193946. >Bergbau« Gesellschaft fiir betriebsteehnisehe 
Neuerungen mbFI., Dortmund. Auslósevorrichtung fiir Wanderpfeiler. 15.4.41.

5c, 10/01. H. 158240. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. Arnold 
Haarmann, Brambauer bei Dortmund. Auslósevorrichtung an Grubenstempeln 
und Wanderkasten. 7. 1. 39.

5c, 10/01. T. 49964. Erfinder: Dipl.-Ing. August Fischer, Unna
(Westf.). Anmelder: Heinrich Toussaint, Berlin-Grunewald, und Bochumer 
Eisenhiitte Heintzmann & Co., Bochum. Lósevorrichtung fiir Stempel, 
Wanderpfeiler o. dgl. 14. 2. 38. Osterreich.

5d, 11. M. 150042. Maschinenfabrik Wilhelm Knapp, Wanne-Eickcl. 
Verfahren zum Kohlen- und Vcrsatzfórdern. 22. 2. 41.

5d, 14/10. G. 94 501. Erfinder: Wilhelm Lóbbe, Oberaden, Kr. Unna 
(Westf.). Anmelder: Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia, Liinen (Westf.). 
Vorrichtung zum Einbringen von Versatzbcrgen; Zus. z. Zus.-Pat. 692803.
2. 1. 37.

lOb, 9/03. W. 97239. Ludwig Weber, Berlin-Wilmersdorf. Verfahren 
zur Herstellung von Brennstoffbriketts fiir Fahrzeuggaserzeuger. 25. 9. 35.

lOb, 12. St. 59950. Erfinder,. zugleich Anmelder: Karl Stróbele,
Reichenbach (Fils). Feueranziinder. 18. 6. 40. Protektorat' Bóhmen und 
Mahren.

lOb, 13/01. W. 108609. Erfinder, zugleich Anmelder: Franz A. H. 
Winkel, Stuttgart. Plattenfórmiger, mit Durchbrcchungen versehener Fcuer- 
anzunder; Zus. z. Anm.: W. 107671. 27.2.41,

35a, 9 07. G. 103263. Erfinder: Gerhard Hagenbcck, Oberhausen-Sterk- 
radc (Rhld.). Anmelder: Gutehoffnungshiitte Oberhausen AG., Oberhausen 
(Rhld.). Vorrichtung zum Auflegen bzw. Einhangen von Fórder- und 
Untcrseilcn. 26. 3. 41.

35a, 9/08. D. 84 983. Erfinder: Heinrich Renfordt, Duisburg. An
melder: Dcmag AG., Duisburg. Fórderkorbaufhangung. 2.5.41.

81 e, 112. E. 53 599. Erfinder: Dr.-Ing. Arno Rodehiiser, Bochum, und 
Ewald Zapp, Wattenscheid-Eppendorf. Anmelder: Gebr. Eickhoff, Ma
schinenfabrik und Eisengiefierei, Bochum. Ladcyorrichtung. 27.4.40. Protek
torat Bóhmen und Mahren.

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

das Patent erhoben werden kann.)

la  (9). 719647, vom 26. 10.37. Erteilung bekanntgemacht am 19.3.42. 
G e s e lls c h a ft  fiir  p rak tis c h e  L ag e rs ta t te n fo rs c h u n g  GmbH. in

1 In den Patentanmcldungen, die mit dem Zusatz ^Osterreich und 
Protektorat Bóhmen und Mahren versehen sind, ist die Erkliirung ab- 

gegeben, dali der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. auf das Protek
torat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

oefiihrte australische Schutzzoll auf Manganerz hat diesen 
Bergbauzweig ebenfalls zum Erliegen gebracht.

Uber die Vorkommen von Eisen er z ist das inter- 
nationale Schrifttum wenig unterrichtet. Die Lagerstatten 
sind offenbar ebenfalls an Serpentin gekniipft, also wohl 
lateritischen Charakters. Es handelt sich um Rot- und 
Brauneisenerz mit Gehalten bis zu 55o/o Fe. Die in den 
letzten Jahren lebhaft entwickelte Fórderung im Siiden 
der Insel ging ausschliefilich nach Japan.

Alle iibrigen Mineralien sind von geringer Bedeutung. 
Die Jura-Kreideschichten an der Sudwestkiiste fiihren 
stellenweise schwache Kohlenflóze, die in der Gegend 
von Moindou zeitweilig abgebaut worden sind. 1929 
wurden 21000 t einer ziemlich mageren (15 17 o/0 fluchtige 
Bestandteile) und ziemlich reinen (7-11 o/0 Asche) Kohle 
gefórdert. Nach sechsjahriger Dauer kam der Bergbau 
wegen mangelnder Rentabilitat zum Erliegen. — Im 
Norden der Insel, am linken Ufer des Diahot-FIusses, 
sind silberreiche Blei-Zinkerzgange erschlossen worden; 
der voriibergehend eingeleitete Bergbau hat sich aber nicht 
aufrechterhalten lassen. — Phosphat  findet sich auf ver- 
schiedenen Inseln des Neukaledonien umgebenden Ar- 
chipels, im besondern auf den Inseln Walpole, Chester- 
field, Surprise und Huon, die Fórderung ist aber niemals 
bedeutend gewesen.

Abgesehen von seiner Bedeutung fiir das Wirtschafts- 
leben der kleinen Insel ist der Bergbau Neukaledoniens 
jetzt im Kriege naturgemafi von ansehnlichem Wert fiir 
die Deckung des riistungswirtschaftlichen Bedarfs der 
kriegfiihrenden Grofimachte. Die Besetzung durch ameri
kanische Truppen steht daher sicherlich mit den bergbau
lichen Werten im Zusammenhang, die hier einerseits den 
Ver. Staaten gesichert, anderseits dem japanischen Zugriff 
ent/ogen werden sollen.

B  E R I C  H T

B erlin . Fester Nafihcrd. Erfinder: Karl Eduard Linsenmair in Berlin-Obcr- 
schóneweide.

Die Trennflachę des besonders zum Trennen von spezifisch schwerem. 
feinstkórnigem Gut in Bliittchenform (z. B. Seifengold) von verhaltnismaliig 
schwerer Gangart bestimmten Herdes hat in der Fliefirichtung des Trenn- 
gutes ein sinuskurvenfórmiges i Profil und besteht aus einem Werkstoff, 
dessen Adhasion zu Gold bzw. dem sonst zu gewinnenden Gut aus- 
gesprochen grofi ist. Ais Werkstoff fiir die Flachę kommt in erster Linie 
Kautschuk in Betracht. Der *11 der Fliefirichtung des Gutes vorn liegende 
Ast der Sinuskurve kann etwas steiler yerlaufen, ais dereń riickwarts liegen- 
der Ast. Die Amplitudę und die Wellenlange oder die Wellenlange der 
Sinuskurven kann sich in der Fliefirichtung des Gutes forschreitend
iindern, ebenso ist es moglich, die Trennf lachę abschnittweise verschieden, 
vorzugsweise zunachst steiler, dann flacher zu neigen. Dabei kann die 
Ncigung der Abschnittc veranderlich und regclbar sein.

lOa (13). 719701, vom 14.2.41. Erteilung bekanntgemacht am 19.3.42. 
F r ie d r ich  G o ld sc jim id t  in E s se 11 - A 11 e n e s s e n. Liegender Koksofcn 
mii Deckenkanal.

Die Stellen des zum Ableiten der Destillationsgase dienenden Decken- 
kanales des Ofens, an denen der Kanał mit Fiillóchern und einem Steig- 
rohr oder mit Steigrohren zusammentrifft. bestehen aus einem in die Dccke 
eingesetzten Gehause aus Eisen, Steinzeug o. dgl. Durch die Verwendung 
der Gehause soli die Graphitablagerung in der Ofendecke verhindert
werden. Die die Fiillócher bildenden Gehause kónnen ais geschlossenes
Kanalstiick ausgebildct sein, das aus einem oberen und einem unteren 
waagerechten Teil und einem diese Teile \erbindenden doppelwandigen
Stut/en besteht, der neben den Fiillóchern Kanale bildet. Das zum Anschlufi 
des Steigrohres oder der Steigrohre dienende Gehause kann aus einem 
stehenden, etwa rohrfónnigen Mantel und einem seitlichen, dem Quer- 
schnitt des Deckenkanales angepafiten Anschlufistutzen bestehen. Im un
teren Teil des Gehauses kónnen dabei auswechselbarc Diisensteine an
geordnet sein. Die letzteren kónnen zu einem aufien kegelfórmigen Stein 
mit sich nach oben verengender Durchgangsóffnung zusammengefafit sein, 
der in eine sich nach oben erweiternde Offnung eines Einsatzstiickes des 
Gehauses eingesetzt ist.

35a (18or>). 719 543, vom'21. 2. 41. Erteilung bekanntgemacht am 12.3.42. 
G u te h o ffn u n g sh iit te  O be rhausen  AG. in O be rhausen  (Rhld.). 
oteuereinric/ifiing zum sdbsttatigen Offnen und Schlie/len von Schachtturen 
<>■ dgl. Erfinder: Kurt Braunfeld in Obcrhausen-Sterkrade.

Die Einrichtung hat Druckmittelzylinder u, dereń Steuerung b durch 
uii' Fórderkórbe c z. B. mit Hilfe an diesen angebrachtcr Leisten d o. dgl. 
gesteuert werden. Da es bei der Seilfahrt aus Sicherheitsgriindcn erwiinscht 
is1, dali die Schachtturen c bereits kurz vor der Abfahrt der Fórderkórbe 
geschlossen werden, ist in die Druckmittelzufiihrungsleitung / der Zylinder a 
emc Handstcuerung g eingcschaltet, mit der die Schachtturen kurz vor der 
eiltahrt vom Anschliiger geschlossen werden. Auf die Handstcuerung g 

wirkt eine Riickstellkraft, z. B. eine auf das Bedienungsglied h der 
bteuerung einwirkende Spiralfeder, die die Steuerung nach erfolgter Frci- 
gabe durch den abwarts fahrenden Fórderkorb selbsttatig in die Ausgangs- 
lage /uriickfiihrt, so dafi die Schachtturen wieder geóffnet werden. Die 
nandsteucrung g kann ais Abschlufimittel eine mit dcm Bedienungsglied // 
gekuppelte Schiebermuschel o. dgl. haben, durch die die Verbindungeu 
zwischen dem Steuerzylinder a und der Druckmittelzufiihrungsleitung / so- 
w|c dem Stiuer/yLinnder u und der Aufienluft wechselweise so gesteuert 
werden, dafi im Normalbetrieb eine freie Verbindung zwischen der 
Meueiung h des Steuerzylinders a und diesem besteht, wahrend bei U111- 
sciialtung iler Handsteuerung g vor der Seilfahrt die Druckzylinder vorzeitig 
lungcsteuert werden. Die Schiebermuschel kann wahrend der Umschaltung
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bei Seilfahrt auf ihrer einen Seite durch PreBluft so belastet sein, dal) die 
auf die Handsteuerung g wirkende Riickstcllkraft erst nach Freigabe der 
Steuerung b der Druckzylinder a durch den abwarts fahrenden Fórderkorb 
eine Umschaltung der Schiebermuschel in die Ausgangsstellung bewirkt.

81 e (96). 719334, vom 21.6.40. Erteilung bekanntgemacht am 12.3.42. 
T ou ssa in t & Hess in D usse ld o rf. H ydraulischcr Wagenkippr. 
Erfinder: Matthias Toussaint in Dusseldorf. Der Schutz erstreckt sich auf 
das Protektorat Bohmen und Mahren.

Der Kipper hat einen schwenkbar gelagerten Hubzylinder, bei dem 
zum Steuern des Druckmittelzuflusses und -riickflusses ein gemeinsames, in 
der Diuckmittelleitung angeordnetes Ai)sperrventil dient. Dieses Ventil 
wird durch ein Druckmittel und durch einen durch ein Kurvenstuck beein- 
fluBten Steuerstift geschlossen und geóffnet. Dabei wird das Óffnen des 
Ventils durch den in dem zuruckfliefienden Druckmittel durch das Eigen- 
gewicht und die Belastung des Kolbens des zuriickschwenkenden Hub- 
/ylinders erzeugten Oberdruck eingeleitet. Das Kurvenstuck kann auf einem 
der Drehzapfen des Hubzylinders mit diesem drehbar angeordnet und mit 
einer von der Mitte nach den Enden gleichartig verlaufenden Kurvenbahn 
versehen werden. Die letztere gibt in der Endschraglage des Hubzylinders 
den Steuerstift frei und veranlaBt das Absperren des Druckmittelzuflusses 
/um Hubzylinder zwecks Hubbegrenzung. Mit dem mittleren Teil der 
Kurve halt die Bahn den Steuerstift in der das Offenhalten des Absperr- 
ventils entsprechenden Stellung.

81 e (136). 719425, vom 11. 6. 37. Erteilung bekanntgemacht am 12.3.42. 
K ló c kn e r- H u m b o ld t- D e u tz  A O. in K o ln . Austragrorrichtung fur 
Bunkcr. Zus. z. Pat. 660 671. Das Hauptpat. hat angefangen am 14. 9. 33.

81 e (62). 719490, vom 27 . 3. 38. Erteilung bekanntgemacht am 12.3.42.
G. P o ly s iu s  AG. in Dessau . Vorrichłung zum Abscheiden von Yernn- 
reinigungen aus pulverfórmigem, durch Einlagerung von Preflluft oder 
Pre/igas in Fórderrinnen fliefijaliig gemachtem Massengut. Erfinder: Dipl.- 
Ing. Karl Weifie in Dessau. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Im Boden der Fórderrinne der Vcrrichtung ist fur die Verunreini- 
crungen des Fórdergutes eine Fangkammer mit einem in den Bereich des 
PreBluft- oder PreBgasstromes ragenden Sieb angeordnet. Ais Sieb kann ein 
endloses, quer oder parallel zur Fórderrichtung des Gutes umlaufendes Sieb- 
band rerwendet werden. Das Fórdergut flieBt durch das Siebband hindurch, 
wahrend die Verunreinigungen von dem Band zuriickgehalten und aus der 
Bahn des Gutes entfernt werden.

Mit der bei der Yorrichtung gemaB dem Hauptpatent unterhalb der 
Austrittóffnung des Bunkers a angeordneten hin und her schwingenden
Schaufel c, die ais Rost ausgebildet das aus dera Bunker austretende Gut
auf ein Fórderband b aufgibt, und zwischen dereń Roststabe ein feststehen-
der Rost d greift, ist ein Schieber e so verbunden, daB er durth die Schaufel 
ein kurzes Stiick hin und her bewegt wird. Durch den Schieber wird die 
Austrittóffnung des Bunkers zeitweilig etwas vergróBert, so daB Kohle-
stiicke, die sich an dieser Óffnung festsetzen, durch die Offnung fallen 
kónnen. Der Schieber kann durch Seilzuge / mit den Seitenwangen der 
Schaufel c verbunden sein.

Z E I T S C H R I F T E  N  S  C  H  A  U 1
(Eine Erkldrung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 14—16 veróffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungenj

Geologie und Lagerstattenkunde.

Zinn. Findel, Erich: Z inn  aus Bol iv ien. Montan. 
Rdsch. 34 (1942) Nr. 9 S. 133/39*. Uberblick iiber die geo- 
graphischen und geologischen Verhaltnisse. Politisch- 
wirtschaftliche Betrachtung des Zinnbergbaus. Bergbau
liche Gewinnung. Beschaffenheit und Verarbeitung des 
Erz es.

Bergtechnik.
Vorgeschichte. Quiring, H.: D ie An fange  der Me- 

t a l l ve rwendung  und  des Erzbergbaus  in Mittel- 
europa. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. 89 (1941) Nr. 8 
S. 167/87*. Friiheste Kupfersachen. Kupferschmelzen. Die 
erste Schiirfung. Die kupferne Kreuzhacke (Beilhacke) ais 
Schiirfwerkzeug. Die Zwerge, die Venediger und die 
Etrusker. Zeittafel der Metallverwendung und Gewinnung 
im Mittel- und Siidost-Europa von 2350 bis 1200 v. Chr. 
Schrifttum.

Abbau. D ie  L a d e m a s c h i n e n der Eisenhi i t te 
W es t fa l i a  Li inen und ihre E in s a t zm óg l i c hke i t ,  im 
besondern im Erzbergbau .  Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 8 
S. 137/43*. Beschreibung von Aufbau, Arbeitsweise und 
Einsatzmóglichkeit der von der genannten Firma her- 
gestellten Druckschaufellader und Weitgrifflader. Betriebs- 
ergebnisse im Vergleich zur Ladearbeit von Hand.

Fórderung. Ohnesorge, Otta: S e i l k l e m m e n  m i t  
>Selbstanzug«. Bergbau 55 (1942) Nr. 9 S. 89 100*. Die 
Begriffe Selbsthemmung, Riittelsicherheit und Selbstanzug 
im allgemeinen. Die Bedingungen fiir Selbsthemmung und 
Selbstanzug bei Seilklemmen. Besonderheiten der Seil
klemmen mit vom Seilschwanz umschlungenem losem 
Kauschenherz (Keilherz).

1 Einseitig bedruckte Abzuee der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2.50 3UI 
fiir das Vierteljahr zu bezieheo.

Aufbereitung und Brikettierung.
Brikettierung. Hoefer, Hans-Wolfgang: Uber Ent- 

m ischungsersche inungen in Braunkoh lenbr ike tt-  
fabriken.  Braunkohlenarch. Nr. 55 (1942) S. 1 42*. Be- 
griffsbestimmungen. Untersuchungs- und Berechnungs- 
grundlagen. Erórterung der Entmischungserscheinungen 
unter Beriicksichtigung ihrer betrieblichen Auswirkungen. 
Schrifttum.

Rumberg, Alfred: Lu f t feuch t igke i t sm essungen  
ais H i l f sm it te l  bei warmewir tscha f t l i chen  Trock- 
n u n g s -  u n d  en ts taubungstechn  ischen U n t e r 
s u c h u n g e n  i m B raunkoh lenb r ike t tve r f  ahren.  
Braunkohlenarch. Nr. 55 (1942) S. 45 80*. Allgemeines iiber 
die Untersuchung und Uberwachung von Trocknimgs- 
vorgangen. Messungen nach dem Zweithermometer- 
verfahren und ihre Auswertung mit Hilfe von Rechen- 
tafeln. Praktische Anwendung der Luftfeuchtigkeits
messungen. SchluBbetrachtungen. Schrifttum.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Kleinkessel. Schmidt, Fritz: Hochdruckkesse l  ais 
or tsbeweg l i cher  Kleinkessel  fiir  den Bohrbetr ieb .  
Gluckauf 78 (1942) Nr. 18 S. 245/49*. Anforderungen des 
Erdólbetriebs an die maschinellen Einrichtungen. Vorteile 
des Hochdruckdampfes im Bohrbetrieb. Beschreibung einer 
fiir die besonders schwierigen Betriebsverhaltnisse bei Erd- 
ólbohrungen geeigneten Hochdruck-Kesselbauart fiir eine 
normale stiindliche Dampfleistung von 1,3 t bei einem Be- 
triebsdampfdruck von 40 atii mit 420° Dampftemperatur.

Kreiselpumpen. Krisam,F.:W e rk s t o f f  ze rs tó rungen  
an Kreise lpumpen.  Warme 65 (1942) Nr. 17 S. 149 55*. 
Es werden die verschiedenen Ursachen fiir diejenigen 
Werkstoffzerstórungen beschrieben, die im wesentlichen 
durch den Charakter der Kreiselpumpe ais Strómungs-



284 G lu c k a u f

maschine bedingt sind. In der Regel handelt es sich um ein 
Zusammenwirken mehrerer Ursachen, dereń Kennzeichen 

an. Hand von Abbildungen erlautert werden.

Chemische Technologie.

Vergasung. Drave, Rudolf, und Sergei Traustel: 
G rundbed ingungen  der Vergasung. Gas- u. Wasser- 
fach 85 (1942) Nr. 17/18 S. 184 91*. Zur Einschrankung der 
vermeidlichen und zur Erleichterung der unvermeidlichen 
Versuchsarbeit des Brennstofftechnikers wird auf rechne- 
rischem Wege gezeigt, 1 . wie man ausgehend von der ge- 
gebenen Zusammensetzung eines Starkgases_ seine Ent- 
stehungsvorbedingungen ermitteln kann, 2 . wie man auf 
umgekehrtem Wege feststellen kann, zu welchem Er- 
gebnis es fiihrt, wenn man die Vorbedingungen wahlt. In 
diesem Zusammenhang werden verschiedene Fragen der 
Thermodynamik chemischer Reaktionen gestreift.

Schwelung. Jappelt, A.: G r u n d s a t z l i c h e s  z u r  
D i i nnsch ichtschwelung  von Steinkohle. Gluckauf 78 
(1942) Nr. 18 S. 249/52. Voraussetzungen fiir die Diinn- 
schichtschwelung: Einsatzkohle, Feuchtigkeitsgehalt, Be- 
triebsbedingungen. Schwelprodukte: Schwelkoks, Schwel- 
teer und Schwelgas. Ofenleistungen.

Ammoniak. Schulte-Mattler, W ilhelm: R i i c k s c h a u  
und Vorschau auf dem Geb iete  der Ammon ium- 
su l fatherste l lung auf Kokereien.  Brennstoff-Chem.23 
(1942) Nr. 8 S. 91/96*; Nr. 9 S. 103/07*. Kiihlung und Ver- 
arbeitung. Die Ammoniakwasche. Herstellung von ver- 
dichtetem Ammoniakwasser. Grobkristallines, streufahiges 
Ammoniaksalz. Trocknung und Lagerung des Salzes; seine 
chemische und physikalische Beschaffenheit. Einrichtungen 
bei der Salzgewinnung (SchluB folgt).

Torfveredlung. Schmidt, A. W. und K. Hartmann: Bei- 
trage zur Torfvered lung II. Torfteer und Torfkoks 
(SchluB). Brennstoff-Chem. 23 (1942) Nr. 8 S. 96/98*. 
Kracken von Torfteer in Wasserstoffatmosphare.

Wirtschaft und Statistik.

Rohstoff wirtschaft. D ie Kautschuk wir tschaft
Si idostasiens. Wirtschaft und Statistik 22 (1942) Nr. 3
S. 62/69. Die Zeitschrift verbindet mit den Ausfiihrungen 
iiber die Kautschukwirtschaft Siidostasiens einen Uberblick 
iiber die Stellung GroBbritanniens in der siidostasiatischen 
Kautschukwirtschaft sowie die Versorgungslage der USA. 
und dereń Ausweichmóglichkeiten. HauptkulturgeŁjiete 
seien Britisch-Malaya und Niederlandisch-Indien; auch 
Franzósisch-Indochina und Thailand gewónnen neuerdings 
ais Kautschukerzeuger mehr und mehr an Bedeutung. Ins
gesamt erzeugten die Lander Siidostasiens im Durchschnitt 
des Jahrfiinfts 1935/39 879000 t oder rd. 88°/o der Welt- 
produktion von rd. 1 Mili. t.

Vaatz, A.: D ie N a tu rkau tschukgew innung  in 
der UdSSR. Deutsche Wirtschaftszeitung 39 (1942)
Nr. 12/13 S. 163. In dem kurzeń aufschluBreichen Beitrag 
gibt der Verfasser einen Uberblick iiber die Entwicklung 
des Anbaus der Kok-Sagys-Pflanzen, einer Lówenzahnart, 
in der UdSSR. Die Anbauflache habe sich von 13000 ha 
im Jahre 1937 auf 130000 ha im Jahre 1940 erweitert und 
sollte fiir 1942 auf 500000 ha ausgedehnt werden. Der 
Kok-Sagys sei eine anspruchslose Pflanze, aus cleren 
Wurzeln der Kautschuk gewónnen werde. Angesichts der 
noch sehr jungen Gewinnung und Verarbeitung seien die 
erzielten Erfolge beachtlich.

•  _____

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

die beim Oberbergamt Saarbrucken kommissarisch 
beschaftigten Bergrate Dr. K indermann vom Bergrevier 
Recklinghausen 1 und Dr.-lng. Cleff  vom Bergrevier 
Gelsenkirchen unter Versetzung an das genannte Ober
bergamt zum Oberbergrat ais Abteilungsleiter bzw. zum 
Oberbergrat ais Mitglied eines Oberbergamts,

die Bergassessoren Lohf f  vom Bergrevier Celle und 
Dr.-lng. Repp vom Bergamt Saarbriicken-Ost zu Berg
raten daselbst.

Der Bergrat Sanders vom Bergrevier Castrop-Rauxel 
ist an das Oberbergamt Dortmund versetzt worden.

Zur zunachst kommissarischen Beschaftigung sind 
iiberwiesen worden:

der Erste Bergrat Friedl vom Bergamt Karlsbad dem 
Oberbergamt Freiberg (Sa.),

der Bergrat Dr.-lng. Bestel vom Oberbergamt Dort
mund dem Bergrevier Essen 2 unter gleichzeitiger Beauf- 
tragung mit der Wahrnehmung der Dienstgeschiifte des 
Ersten Bergrats daselbst.

Gestorben:

am 24. April in Obertrattendorf bei Spremberg (NL.) 
der Bergwerksdirektor Dipl.-Ing. Joseph GroBgar t  der 
Elektrowerke AG., Berlin, im Alter von 65 Jahren.

H e c r tn S e u tfd je c S e c g le u te

Ber ich t igungen .

Ortsgruppe Neurode.

Die fiir den 13. Mai, 17 Uhr, im Hotel Wildenhof in 
Neurode angesetzte Jahreshauptversammlung wurde 
wegen Verhinderung des Vorsitzenden auf den 16. Mai,
17 Uhr, verlegt.

Werner, Vorsitzender der Ortsgruppe Neurode.

Bezirksverband Saar.

Der fiir Sonntag, den 10. Mai, 17 Uhr, vorgesehene 
Vortrag des Herrn Dipl.-Ing. Konra th  iiber »Die elek
trische Einrichtung der Saarkohlengruben untertage« wurde 
wegen der auf den 10 . Mai angesetzten Sonntagspflicht- 
schicht auf Sonntag, den 17. Mai, 17 Uhr, verlegt.

van Ross u m ,
Geschiiftsfuhrer des Bezirksvereins Saar.

Ortsgruppe Bochum.

In Gemeinschaft mit der Vereinigung fiir technisch- 
wissenschaftliches Vortragswesen (TWV), Bochum, findet 
Donnerstag, den 28. Mai, in der Zeit von 17—18.30 Uhr im 
groBen Hórsaal der Westfalischen Berggewerkschaftskasse 
ein Vortrag des Herrn Oberbergrat Liisebrink, Berlin, 
iiber das Thema »Grundsatze der bergmannischen Berufs- 
ausbildung« statt. Eintrittsgebiihr 1,50 ffiJll. Karten beim 
Schulbiiro der WBK. Bochum, Herner Str. 45. Wir bitten 
um rege Beteiligung.

Jacob, stellv. Vorsitzender der Ortsgruppe Bochum.

Zweigverein Bezirk Oberschlesien.

Donnerstag, den 28. Mai, 18.30 Uhr, findet im Saale 
des Werkhotels in Karwin und Freitag, den 29. Mai, 
18.30 Uhr, im Hotel Kaiserhof zu Beuthen, BahnhofstraBe, 
je ein LichtbiIdervortrag statt. Es spricht Herr Professor 
Dr.-lng. Spackeler, Breslau, iiber das Thema »Betrach- 
tungen iiber den Abbau mittelinachtiger Flóze«. Gleichzeitig 
findet Donnerstag, den 28. Mai, 18 Uhr, im Saale der 
Grenzwacht in Rybnik ein Lichtbildervortrag statt. Es 
spricht Herr Bergschuldirektor Matheus,  Peiskretscham, 
iiber das Thema »Naehwuchs und Ausbildung fiir den tech
nischen Aufsichtsdienst im oberschlesischen Bergbau«. Zu 
diesen Vortragen sind die Mitglieder wie auch dereń 
Berufskameraden herzlichst eingeladen. W ir bitten, da es 
sich um sehr interessante Vortrage handelt, um rege Be
teiligung.

Leuschner,
Vorsitzender des Zweigvereins Bezirk Oberschlesien. 

Ortsgruppe Castrop-Rauxel.
Am Sonntag, dem 19. April, fand im Lokale Kóllmann in Castrop- 

Rauxel der letzte Kameradschaftsabend der Winter-Friihjahrveranstaltungen 
1941/42 statt. Der stellvertretende Vereinsfiihrer, Herr Obersteiger Roni- 
berg, begrufite die zahlreich Ersehienenen mit herzlichen Worten und gab 
der Hoffnung Ausdruck, dal} wir bei der nachsten Veranstaltung, die wahr
scheinlich im Herbst stattfinden wiirde, dem Kriegsende ein erhebliches 
Stiick naher geriickt seien.

Nach einer kurzeń Pause ergriff dann Herr Studiem at Ir le  das Wort 
zu seinem Vortrag: »Dieser Krieg verglichen mit entscheidenden Kriegen 

der preuUisch deutschen Geschichte«. Der Rcdner gab ein packendes Bild 
von entscheidenden Ereignissen unserer Geschichte. Er riihmte die hervor- 
ragenden Manner, die durch ihre Standhaftigkeit und Festhalten des fiir sie 
richtig erkannten Weges zur Erreichung des gesetzten Zieles beigetragen 
haben, und legte seinen Ausfiihrungen zwei Ausspriiche des Fiihrers zu 
Grunde, namlich: 1. »Ich verlange von keinem Volksgenossen mehr, ais was 
Generationen vor uns an Entbehrungen und Opfer auf sich genommen 
haben.« 2. »Ich verlange von keinem Volksgenossen mehr, ais was ich auch 
selbst auf mich zu nehmen bereit bin.« Eine kurze Riickschau auf dic 
Zeiten des 30jahrigen und 7jahrigen Krieges gab Kenntnis von den un- 
geheuren Nóten, denen die damaligen Generationen ausgesetzt waren. Ge- 
inessen an dem von uns bereits Erlcbten muli jeefer zugeben, daB die 
deutschen Mcnschen der damaligen Zeit mehr an Entbehrungen und 
Opfern auf sich nehmen mufiten, ais von uns bis jetzt verlangt wurde.


