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Die Fórderkorb-Zwischengeschirre.
Von Arnold Mu l le r  VDI, Essen.

Die nachstehenden Ausfiihrungen bescliranken sich auf 
die Oberseil-Zwisehengeschirre, mit denen die Fórderkórbe 
und GefaBe an den fiir Schachtfórderungen fast nur noch 
yerwendeten runden Drahtseilen befestigt werden.

Die Anforderungen an die Geschirre sind mannig- 
facher Art. AuBer der statischen Last und den dynamischen 
Zusatzkraften beim Anfahren, Bremsen und Umsetzen, die 
sie aufzunehmen haben und die, besonders seit der stiindig 
fortschreitenden Betriebszusammenfassung im Bergbau auf 
wenige GroBschachte, sehr stark anstiegen, sind sie vielfach 
Dauerbeanspruchungen ausgesetzt, die, teils von dem 
Fórderkorb, teils von der Fórdermaschine ihren Ausgang 
nehmend, sich ais Quer-, Langs- oder Drehungsschwin- 
gungen auBern. Durch den Fórderkorb yeranlassen hier und 
da ungenaue Schachtfiihrungen ein fortgesetztes Schlagen 
des Seiles, wahrend durch die Maschine, namentlich durch 
solche mit Dampfantrieb von mangelhafter Steuerung, oft 
Unruhen hervorgerufen werden, die sich besonders dann 
in langanhaltenden Langsschwingungswellen auBern, wenn 
dereń Impulse langere Zeit in Ubereinstimmung mit der 
Eigenschwingungsdauer des Seiles geraten.

Diesen Gegebenheiten ist bei der Konstruktion des 
Geschirres einerseits durch nicht zu schwere Bauweise, 
die das Seil unniitz belasten wiirde, Rechnung zu tragen. 
anderseits muB das Geschirr eine geeignete Uberleitung 
von dem schlanken Seil zu dem massigen Korb bilden, 
welche das stórungsfreie Abklingen der Schwingungen ge
wahrleistet. Den gleichen Auswirkungen wie das Zwischen- 
geschirr sind naturgemaB auch die mit ihm yerbundenen 
Enden des Fórderseiles ausgesetzt, das man yielfach, um 
ihm eine móglichst geschlossene, mechanische Beschadi- 
gungen verhindernde Oberflache zu geben, in flach- oder 
dreikantlitziger, seiten in patentverschlossener Machart aus- 
fiihrt. Meist erscheint das Seil sogar in noch hóherem 
MaBe gefahrdet, da die in ihm zugelassenen Sicherheiten 
durchweg geringer gewahlt werden miissen und der hoch- 
vergiitete Drahtwerkstoff gegen Dauerbeanspruchungen 
empfindlicher ist. Die Schonung der Seileinbandstelle ist 
deshalb einer der bedeutsamsten Faktoren beim Bau der 
Geschirre, wie denn iiberhaupt Fehler, die hier gemacht 
werden, namentlich bei Parsonenfórderung, die schwer- 
wiegendsten Folgen haben kónnen. Die Verordnungen der 
Bergpolizei sind deshalb fiir diese wichtigen Tragorgane 
besonders weitgehend und erstrecken sich nicht nur auf 
die zu verwendenden Werkstoffe, die zulassigen Bean
spruchungen, die Sicherheitsgrade, die Vorschriften fiir die 
Berechnung der tragenden Querschnitte und dereń Form- 
gebung, sondern sogar auf die MaBnahmen zur Erhaltung 
der Werkstoffeigenschaften sowie auf die Betriebsiiber- 
wachung, womit den ungewóhnlich rauhen Verh:iltnissen, 
unter denen die Geschirre bei den groBen Belastungs- 
stóBen, der starken Staubentwickelung, der Einwirkung der 
oft sehr aggressiven Grubenwasser arbeiten, weitgehend 
Rechnung getragen ist.

Mitbestimmend fiir die Ausbildung der Zwischen- 
geschirre ist der Umstand, daB yielfach das Langen des 
Fórderseiles ohne gróBere Schwierigkeiten und Zeitverluste 
durch sie auszugleichen ist, was vor allen Dingen, wenn 
diese neu aufgelegt sind, haufig zu geschehen hat, be
sonders bei groBen Teufen. Bei dem in Deutschland sel- 
tener gewordenen Fórdern mit Verstecktrommeln, zumal 
beim Aufsetzen der Fórderkórbe an Hangebank und Fiill- 
ort, eriibrigt sich dieses Einstellen. Auch die Schwing- 
biihnen bringen hier eine gewisse Erleichterung, freilich 
nur im beschrankten MaBe, da ihre Hauptaufgabe der 
Ausgleich des Seillangens unter der Einwirkung der

wechselnden Belastung, besonders wahrend der Korb- 
beschickung, ist.

Die Zwischengeschirre, welche zur Zeit fiir Schacht
fórderungen benutzt werden, weisen sehr mannigfaltige 
Bauweisen auf. Hinsichtlich der Verbindung mit dem Seil 
kónnen zwei Gruppen unterschieden werden: Bei der 
ersten schlingt sich das Seilende um eine Kausche, bei der 
zweiten ist das Geschirr an das gerade verlaufende Seil
ende angeschlossen.

Urspriinglich wurden bei Verwendung einer Kausche 
Tragseil und Seilende mittels Klammern aus einfachen 
Flacheisen mit profilierten Seilrillen und durchgesteckten 
Schrauben zusammengeklemmt, dereń Zahl und Starkę sich 
nach der GróBe der Belastung richtete. Wegen ihrer Ein- 
fachheit wird diese Verbindung zwischen Korb und Fórder- 
seil noch jetzt yielfach benutzt, freilich hauptsachlich fiir 
Nebenfórderungen, denn nicht so einfach wie die Kon
struktion iśt die Handhabung dieser Seilyerbindungen, zu
mal bei den stiindig gróBer werdenden Belastungen und 
Teufen der Hauptschachte. Fiir diese wurde deshalb zwar 
das "Einbinden des Seiles mittels Kausche und Seilklammern 
beibehalten, jedoch der in mehr oder weniger kurzeń Zeit- 
abstanden notwendig werdende Ausgleich des Seillangens 
besonderen, zwischen Einband und der Kónigstange des 
Fórderkorbes eingeschalteten Versteckvorrichtungen zu- 
gewiesen, die man meist ais Laschen- oder Sp inde l  
geschirre ausbildete.

Die Versteckelemente der ersteren sind Laschen und 
Tragbolzen, und zwar entweder einige wenige lange 
Laschen mit. zahlreichen Verstecklóchern, in welche zum 
Ausgleich die Tragbolzen immer hoher eingesteckt werden, 
oder zahlreiche kiirzere Laschen von meist untersehied- 
licher Lange, bei denen zum gleichen Zwecke zunachst 
langere durch kiirzere Glieder ersetzt und nach und nach 
immer mehr derselben entfernt werden. Auch yerwendet 
man lange und kurze Laschen gemeinsam in einem Ge
schirr; zuweilen auch zur genaueren Einstellung lange 
Laschenpaare mit Verstecklóchern von unterschiedlicher 
Teilung, die sogenannte Noniusteilung.

Die Spindelgeschirre besitzen ais Versteckorgan eine 
langere Schraubenspindel mit rechts- und linksgangigem 
Gewinde, welches zur Vermeidung von Kerbspannungen 
und zur Erhóhung des Widerstandes gegen Rosten ais 
Kordelgewinde ausgeftihrt wird. Gegenmuttern und 
Schellen um die Spindelenden, welche die Wangen der 
Gabelstiicke umgreifen, sichern das Geschirr gegen Dreh- 
bewegungen infolge des Seildralls und das Herauswinden 
der Spindel aus den Kopfstiicken. Im allgemeineu sind 
Zugspindeln nicht sehr beliebt, denn obgleich die behórd- 
lich yorgeschriebene hohe Sicherheit im Kernąuerschnitt 
und die kriiftige Profilierung des Kordelgewindes des Ver- 
steckorgans Schutz gegen Spindelbruch und Zerstórung der 
Schraubengange bieten, empfehlen doch die »Verord- 
nungen«, Zugspindeln in nassen Schachten zu yermeiden. 
Tatsachlich erscheint auch bei Anwendung einer Druck - 
spindel, welche sich unten in dem Spurlager, oben in dem 
Halslager eines an der Kausche angehangten Gabelstiicks 
dreht, die Zuverlassigkeit des Geschirres erhóht, da das 
Gabelstiick, sofern die erwiihnten Gefahrenmomente ein- 
treten, eine zusatzliche Sicherung darstellt, die eine Ab- 
sturzgefahr ausschlieBt. AuBerdem ist das Gewinde durch 
die Wangen des Kopfstiicks, welche die Mutter am Drehen 
hindern, und durch die Zuglaschen zwischen Mutter und 
Korb weitgehend gegen mechanische Beschadigimgen ge- 
schiitzt. Meist verbinden Schiikel oder Kreuzgelenkstiicke 
die Versteckvorrichtung mit Einband und Fórderkorb. 
Durch die allseitige Beweglichkeit dieser Zwischenglieder
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werden Biegungsbeanspruchungen vermieden, die z. B. bei 
ungeraden Schachten und unrunden Seilscheiben leicht im 
Geschirr auftreten.

In den Abb. 1 und 2 sind zwei Geschirre der vor- 
stehend beschriebenen Bauart wiedergegeben, dereń man
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Abb. 1. Laschengeschirr. Abb. 2. Spindelgeschirr.

sich bei der Treibscheibenfórderung vielfach gleichzeitig 
bedient, indem man mit der Spindel die Feineinstellung, mit 
den Laschen die Grobversteckung vornimmt. Im allge
meinen macht man von der Spindel lieber Gebrauch, denn 
die Verbindung zwischen Korb und Seil braucht nicht ge- 
lóst zu werden; bei nicht allzu schwerem Korb ist man 
sogar in der Lage, ihn am Seil hangend, also ohne ihn zu 
unterfangen, hochzuwinden.

Von der zweiten Gruppe, bei der die Geschirre am 
geraden Seil befestigt sind, war die einfachste die Seilhiilse 
mit nach unten erweiterter Bohrung. Das durchgesteckte 
Seilende wurde unten aufgedreht, seine Drahtenden samt- 
lich zu Widerhaken umgebogen und der so zugerichtete 
Besen mit einer Metall-Legierung ausgegossen. Nur fiir 
untergeordnete Fórderungen benutzt, erlangten die mit 
dem Seilende festvergossenen Hiilsen keinerlei Bedeutung. 
Diese blieb erst den Keil- oder Seilklemmen vorbehalten, 
die, ais zweiteilige konische Gehause ausgebiidet und mit 
zwei, das Seil umfassenden Keilen versehen, so starkę, 
vorher bestimmbare Anpressungsdriicke auf dasselbe aus- 
iibten-, daB die dadurch erzeugte Reibung die Fórderlast zu- 
verlassig trug, und dereń leichte Lósbarkeit es ermóglichte, 
die Anschlagstelle des Fórderkorbes an dem geraden Seil
ende leicht zu verandern und so ohne weitere Einrichtungen 
das Langen des Fórderseiles auszugleichen. AnlaB, daB 
man sich bei diesem Tragorgan ausschlieBlich der Klemm- 
keile bediente, war dereń Eigenschaft, daB verhaltnisgleich 
der steigenden Belastung auch das Haften gróBer wird, 
so daB selbst bei eintretender Bruchlast die Sicherheit 
gegen das Herausziehen des Seiles aus der Klemme immer 
die gleiche bleibt. i

Bei der Mi inznerschen Se i l k lemme wird der groBe 
Klemmdruck durch die Schlankheit der Keile erreicht, die 
sich nach erfolgtem KlemmschluB fest in das Gehause

hineinziehen. Das AusgieBen ihrer Seilrillen mit Weich- 
metall verstarkt. das Haften ganz wesentlich, da sich die 
Seildrahte kraftig in dasselbe eindrucken. Obgleich das 
Keilsystem Selbstsperrung besitzt und sich die angehangte 
Last durch dessen Klemmwirkung selbst tragt, wird dieser 
KraftschluB noch durch das Anziehen einer Mutter ver- 
starkt, welche die Keile oben mittels eines Gewindekopfes 
umgreift, so daB die Tragkraft der Seilverbindung auch zu- 
verlassig erhalten bleibt, wenn z. B. bei Verwendung der 
friiher noch haufigen Kaps die sie erzeugende Belastung 
ganz oder teilweise ausgeschaltet ist. Meist werden die 
Fórderkórbe durch zwei Kettenstrange mit nicht klinken- 
den kurzeń Gliedern — durchweg Stegketten — an die 
Seilklemme gehangt. Die oberen Strangschakel greifen an 
dem Gehause derselben, die unteren iiber eine Traverse 
an den Kónigstangenbolzen an. Bei der allseitigen Beweg- 
lichkeit sinken die Kettenstrange beim Aufsetzen des 
Korbes in sich zusammen, so daB ein Stauchen des Seiles 
vermieden wird.

Die bekannteste Vertreterin dieser Gruppe ist die 
Demag-Sei lk lemme geworden, welche in Abb. 3 mit 
abgehobenem Deckel, in Abb. 4 geschlossen dargestellt 
ist. Dadurch, daB bei ihr die Last nicht am Gehause, 
sondern iiber zwei zweiarmige Traghebel mit Kraftiiber- 
setzung an den Keilen selbst angreift, erfahrt der Klemm
druck P zusatzlich eine betrachtliche Erhóhung. Wahrend 
er bei der Miinznerschen Klemme bei einer Last Q, einem 
Keilwinkel a und einem Reibungswinkel p zwischen Ge
hause und Keilen

P = ---
tg (a + q)

betragt, wiirde er bei der Demag-Klemme mit einer Trag- 
hebeliibersetzung von 1,5 bei den gleichen Werten

also 2,5 mai so groB sein und dementsprechend auch das 
Produkt P • jlł, mit dem die Klemme an dem Seil haftet, 
worin fx die Reibungszahl zwischen den Keilen und dem 
Fórderseil ist. Diese starkę Kraftwirkung gestattet, die 
Keile weniger flach auszubilden und das Seil ohne den 
KeilausguB weit haltbarer in Stahl zu betten. Oben wird 
die Rille nach einem schlanken Konus erweitert, wodurch 
ein allmahlicher Ubergang von der Einfiihrungs- nach der 
Hauptdruckstelle des Seiles in der mittleren und unteren 
Klemmenpartie geschaffen wird, der dasselbe sehr schont. 
Der oben aufgesetzte lange, wie alle Innenraume der 
Klemme mit Fett vollgefiillte Hals, halt nach Móglichkeit 
die Querschwingungen von der Einspannstelle des Seiles 
ab. Geteilt und aufklappbar eingerichtet, ermóglicht er 
jederzeit eine leichte Oberwachung dieser Seilpartie. Beim

Abb. 3. Seilklemme 
in Schmiedestahl, 

mit abgehobenem Deckel.
Abb. 4. Seilklemme in 

Schmiedestahl, geschlossen.

Verstecken wird der Fórderkorb aufgesetzt, die Klemme 
an ihren Gehauseósen aufgehangt, durch die beiden Stell- 
schrauben werden die Klemmkeile gelóst und durch zwei 
unten angebaute gegen die Notklemme angesetzte Ver- 
steckspindel bei schweren Klemmen das Seil durchgezogen. 
Nachdem durch Anziehen der Stellschrauben die Klemme 
in ihrer neuen Lage an dem Seil angeheftet wurde, liiftet



22. August 1942 G liic k a u f 487

die Fórdermaschine nach Entfernen der Versteckspindel 
den Korb an, die Klemme zieht sich fest, mit den Stell- 
schrauben wird kraftig nachgefaBt, die Notklemme wird 
hoher geriickt, die Aufsetzeinrichtung fiir den Korb, die

Abb. 5. Lascheneinband.

Anhangung fiir die Klemme entfernt, und das Verstecken 
ist beendet. Stegkettenstrange sind auch hier die Ver- 
bindungsglieder zwischen Klemme und Korb. Wegen ihrer 
einfachen Handhabung beim Ausgleich des Seillangens und 
ihrer Zuverlassigkeit fiihrten sich die Seilklemmen schnell 
ein, und man bediente sich ihr mit steigender Vorliebe, 
ais mit standig wachsenden Lasten und Teufen die Starkę 
der Fórderseile immer mehr zunahm.

Auch die Kauschen-Zwischengesch ir re er- 
fuhren im Laufe der Jahre manche Verbesserung. Vor allen 
Dingen erhielten die fiir deren Betriebsicherheit, fiir die 
Schonung des Fórderseiles und die Beąuemlichkeit des 
Einbindens wichtigen Seilklammern dadurch eine wesent
lich giinstigere Ausgestaltung, daB man nicht mehr Flach- 
eisen mit eingearbeiteter Seilrille, sondern im Gesenk ge- 
schmiedete Profilstiicke mit reichlichen Aufliegeflachen fiir 
das Seil, guten Ausrundungen und Schrauben mit zylindri- 
schen Unterlegscheiben verwendete. Wegen ihrer besseren 
Materialverteilung werden , diese Klammern erheblich 
leichter und sind einseitige Beanspruchungen, ^|sonders in 
den Schrauben, die zu deren Bruch fiihren kónnen, ver- 
mieden. Trotz der Vorziige dieser und ahnlicher Neu- 
konstruktionen wollten die Klammern, die wegen ihrer 
Leichtigkeit eine g*ute Uberleitung vom Seil zu Kausche, 
Geschirr und Fórderkorb bildeten und besonders ein gutes 
Abklingenlassen von Querschwingungen versprachen, bei 
manchen Fórderungen nicht befriedigen. Da das Haften 
dieser Verbindung durch Anpressen des Seilschwanzes an 
das Trag- oder Hauptseil erzeugt werden muB, bereitet 
es selbst einem geschulten Arbeiter Schwierigkeiten, die 
Klammerschrauben so anzuziehen, daB einerseits der Korb 
zuyerlassig gegen Absturz gesichert ist, auf der anderen 
Seite aber das Fórderseil nicht infolge der zusiitzlichen 
Pressung durch Dauerbeanspruchung Schaden leidet. Diese 
Schwierigkeit ist umso groBer, ais nach oben hin, woselbst 
das Hauptseil mehr und mehr das Tragen allein ubernimmt, 
die Klammerschrauben nach und nach schwacher anzu
ziehen sind. Das gleiche gilt von den untersten Schrauben, 
damit die scharfe Abbiegestelle nach der Kausche hin eben
falls keine zu groBe zusatzliche Druckbeanspruchung er
fahrt, gegen welche die Drahte nach neueren Dauer- 
versuchen sehr empfindlich sind. Bei den kraftigen

Schrauben starker Seile, bei deren Handhabung die Fein- 
fiihligkeit einigermaBen fehlt, ist diese Abstufung be
sonders schwer zu treffen, zumal, da beide Schrauben der 
Klammern gleichzeitig und gleichmaBig angezogen werden 
miissen. Auch bedingen groBe Lasten oft eine bedeutende 
zusatzliche Lange, die das Zwischengeschirr durch die not- 
wendig werdenden zahlreichen Klammern erfahrt, welche 
die oft bei alteren Schachtgerusten geringe »freie Hóhe« 
unzulassig verkleinert.

Bei Beibehaltung der von zahlreichen Betriebsleuten 
bevorzugten Fórderseilbefestigung durch Umschlingen 
einer Kausche wurden diese Unzutraglichkeiten durch die 

"sogenannten Se i le inbande beseitigt, deren Ausfiihrung 
ais Laschene inband Abb. 5 und ais Sp inde le inband  
Abb. 6 veranschaulicht. Das Seilende ist hierbei nicht an 
dem Hauptseil, sondern mit Klammern an dem Kauschen- 
kórper befestigt, dessen schlanke Form und groBer 
Kauschenradius den Tragstrang bei den Richtungs- 
anderungen, die er im Einband erfahrt, sehr schonen. Da 
an der Klemmstelle, also hinter dem Umschlingungsbogen, 
nach der Eytelweinschen Beziehung nur noch ein Brucnteil 
der Fórderlast abzufangen ist, kónnen ohne Schaden fur 
das hier wenig durch Zug beanspruchte Seilende die 
Klemmschrauben kraftig angezogen werden. Um die ge- 
gebenenfalls auftretenden Quer-, Langs- und Torsions- 
schwingungen unschadlich zu machen, ist die Seilrille an 
der Eintrittsstelle in die Kausche allseitig mit Balatagurt 
gefiittert. Auch ist dieser wichtige Teil des Seiles, an der 
alle Beanspruchungen gleichzeitig auftreten kónnen, durch 
die Klapphebel der Besichtigung und damit einer laufenden 
Kontrolle leicht zuganglich. Die durch die zweckdienliche 
Seilfiihrung bedingte schlanke Form dies Einbandes er- 
móglicht es, die Versteckung in den Kauschenkórper selbst 
zu verlegen, so daB die Geschirre durch sie keine Ver- 
gróBerung ihrer Baulange erfahren. Bei dem Laschenein
band ist es ein kraftiger Steg mit zahlreichen Bolzenlóchern 
zum AnschluB der Traglaschen, bei dem Spindeleinband 
eine unten in einem Spur-, oben in einem Halslager sich 
drehende Druckspindel, an deren Mutter mit angedrehten 
Bolzen 'die Laschen angre’ifen. Meist werden auch hier, wie 
bei den alteren Geschirren, die Einbande mit Spindeln 
bevorzugt, zumal sie durch ihre geschutzte Lage in der 
Kausche StóBen und dergleichen fast vollstandig entzogen 
sind.

Abb. 6. Spindeleinband.

Bei der bisherigen Besprechung der Zwischengeschirre 
ist wiederholt darauf hingewiesen, welch groBer Wert auf 
die Schonung des Fórderseiles an den Einbandstellen zu
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Abb. 7. StoBdampfer fiir Hauptschachtfórderung.

legen ist. Dabei sind diese Stellen und das gerade Stiick 
dariiber bis hinauf zu den Seilscheiben den mannigfachen 
Anstrengungen seines Hauptteiles yollstandig entzogen, 
welche dieser durch das Laufen uber die Treib- und Seil
scheiben bei jedem Fórderzug mehrfach erleidet, wobei vor 
allen Dingen je nach der Machart mehr oder weniger 
starkę Pressungen der Oberflachendrahte in dem harten 
Rillengrund der Seilscheiben auftreten. Diese Pressungen

p f la n z e n  s ich  a u f  d ie  d a r u n te r  l ię g e n ^ ^ L ^ n̂ r“ 5 Je
u n d  e rze u ge n  be i unzweckmaBiger v e rs e n u  g

gesetztes A rb e ite n  in d em  Cje f leClit  d as  zu  B r ik h e n  de r
d u rch  Dauerbiegungsbeanspruchungen so g a r  z dJ

E in z e ld ra h te  f i ih r e n  k a n n . T a tsa ch lic h  m u B te n  n e u e ra in g s  

F ó rd e rs e ile , b e so nde rs  so lche  a i t ^ e r  M a c h a r t  i

B e la s tu n g , g ro B e r  F ó rd e rg e s c h w .n d .g k e  t 'nd schnel e
Z u e fo lg e  lie fe n , d e n e n  a ls o  ke ine  Z e it  v e rb lie D , sich 
zw ischen  den  e in ze ln e n  A rb e its g a n g e n  zu  e rh o le n , w g n 
d e ra r t ig e r  S chaden  v o r z e it ig  a b g e le g t  w e rd e n . Trotz dieser 
B e n ach te ilig u n g e n  des g ro B e n  S e ilm it te ls tu c k e s  sind aber 
doch  n ich t w e n ig e r  o ft  f i ir  se ine  L e b e n s d a u e r  die Bean- 
sp ru ch u n g e n  au s sc h la g g e b e n d , w e lch e  d ie  Se.lenden un- 
m itte lb a r  e r le id e n . E s  s in d  d ie s  d ie  zahlreichen StoBe und 
E rs c h u tte ru n g e n , d ie  de r Wagenwechsel vor allem an der 
H a n g e b a n k  ve ru rs ach t, de r  be i Hauptforderungen jetzt w ohl 
stets m a s ch in e ll e r fo lg t ,  u n d  z w a r , da n ic h t  m e h r  aufgesetzt 
w ird , w e n n  d e r  K o rb  am  S e il hangt.

Um die gefahrdeten Seilpartien gegen diese sich bei 
jedem Fórderzug wiederholenden Schlagwirkungen zu 
schiitzen, ist zwischen ihnen und dem Forderkorb ein puf- 
ferndes Zwischenglied, der S toB dam pfer, eingeschaltet, 
dessen seilschonende Eigenschaft auf dem Zusammen\v irken 
von langen, kraftigen Tragfedern und einer Dampfeinrich- 
tung beruht, derart, daB die Federn die dynamischen Zu- 
satzkrafte durch mehr oder weniger starkes Zusammen- 
driicken abfangen und ihre dadurch eingeleiteten Schwin- 
pfungen durch die Dampfung schnell zur Ruhe gebracht 
werden. Die durch seinen Einbau angestrebte Vermeidung 
von Ermiidungserscheinungen und Drahtbriichen ist des
halb ganz besonders wichtig, weil die letzteren hier nicht 
wie im iibrigen Teil des Seiles durch das Biegen beim Lauf 
iiber die Scheiben sichtbar gemacht werden und deshalb 
schwer erkennbar und sehr gefahrlich sind.

In Abb. 7 ist ein StoBdampfer fiir Hauptschachtfórde- 
rungen wiedergegeben. DieTragfedern — sechs zylindrische 
Schraubenfedern von kreisfórmigem Querschnitt — , welche 
die Fórderlast und die dynamischen Zusatzkrafte aufzu- 
nehmen haben, sind rund um die Kolbenstange auf einer 
kraftigen Grundplatte aus Schmiedestahl mit angedrehten 
Tragzapfen verlagert, an denen die Laschen angreifen, mit 
weichen der Apparat an der Seilklemme oder an dem Ein- 
band angehiingt ist. Die Kolbenstange des Dampfers tragt 
unter Zwischenschaltung eines Kreuzgelenks den Fórder- 
korb. Oben ist sie mit einer starken Schmiedestahlplatte 
verschraubt, die sich nach unten auf die Tragfedern ab- 
stiitzt. Die Dampfung geschieht dadurch, daB diese Platte 
ais Kolben ausgebildet ist, der sich, durch Fiihrungs- und 
Kolbenringe vollkommen abgedichtet, in einem mit Sonder- 
ól gefullten Zylinder unter Einwirkung der wechselnden 
Belastung derart auf und ab bewegt, daB dabei durch 
mehrere in ihm angeordnete Ventile das Ó1 wechselweise

\ »«•»1

Abb. 9. Diagramme des Hubschreibers. a) beim Beschicken 
an der Hangebank, b) beim Beschicken am Fullort.

Abb. 8. Hubschreiber 
fiir StoBdampfer.
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von der einen auf die andere Kolbenseite ubertritt. Nimmt 
die Last zu, so óffnen sich die Ventile und geben einen 
mehr oder weniger groBen Querschnitt zum Óldurchtritt 
von unten nach oben frei, so daB die Tragfedern einen 
groBen Teil des BelastungsstoBes aufnehmen. Im um- 
gekehrten Falle schlieBen sie sich, und da die Ventilkórper 
in diesem Zustand nur kleine Riickfluflóffnungen freigeben, 
werden die sich entlastenden Tragfedern stark abgebremst, 
so daB Federschwingungen schnell zum Abklingen kommen. 
Den obersten Teil der Kolbenstangen bildet der Vierkant 
gegen Seildrall, der sich in einer leicht auswechselbaren 
Fiihrung des Zylinderdeckels auf und ab bewegt. Von 
ihrem hochsten Punkt aus erfolgt das Fiillen des Dampfers.

Einen sehr guten Einblick in die Arbeitsweise des StoB
dampfers gewahren die Diagramme, die der Hubschreiber 
(Abb. 8) aufzeichnet. In Abb. 9 ist ein solches Kraftespiel 
wahrend des Beschickens an Hangebank und an Fiillort 
aufgenommen und laBt die zahlreichen Impulse erkennen, 
denen die Dampferfedern dabei ausgesetzt sind. Der giin- 
stige EinfluB des StoBdampfers beschrankt sich nicht auf 
die vom Korb her stammenden BelastungsstoBe, sondern 
erstreekt sich auch auf die lang anhaltenden Schwingungs- 
wellen des Fórderseiles von der Maschine her, wie der 
nachtragliche Einbau dieser Apparate an solchen Stellen 
dargetan hat, die darunter litten.

Die Einfiihrung des StoBdampfers, der ais selbstan- 
diges Pufferelement den eigentlichen Zwischengeschirren 
hinzugefiigt wurde, hat die Weiterentwicklung der letz
teren nicht unterbrochen, und besonders waren es die Ein- 
bande, welche in den letzten Jahren eine immer zweck- 
maBigere Ausgestaltung erfuhren, ein Werdegang, der auch 
heute noch nicht abgeschlossen ist. Zwei grundsatzliche 
Oedanken waren es, die diese Weiterbildung hauptsachlich 
beeinfluBten: • 1. Die senkrechte Einfiihrung des Seiles in 
den Einband bis zum Kauschenbogen und damit der Ver- 
zicht auf seine symmetrische Bauweise im Hinblick auf die 
Seilachse, 2. spaterhin das zunachst teilweise, dann voll- 
kommen selbsttatige Festklemmen des Seiles an dem Ein
band unter der Einwirkung der Fórderlast.

Bei dem K auschene inband  nach Abb. 10 wird der 
tragende Strang durch den mit Balata belegten Klapphebel 
nach unten hin allmahlich leicht an die gleicherweise aus- 
gefiittertę Kausche angedriickt. Dadurch sind alle Schwin-

Abb. 10. Kauscheneinband.

bei den Einbanden, auf der dem Klapphebel gegeniiber 
liegenden Seite durch Biigelschrauben und Platten fest an 
den Kauschenkórper angeklemmt, in dessen Fortsetzung 
nach unten, und zwar in der Seilachse, der Bolzen zum An- 
hangen des Fórderkorbes vorgesehen ist.

Die Einbande, bei denen sich die Fórderlast selbsttatig 
an dem Seil festklemmt, zeigen das Bestreben, diesen Vorteil 
der Seilklemme mit dem der Seilumschlingung der Kausche 
zu vereinigen. Es sind hier verschiedene Wege beschritten 
worden: Bei einer Ausfiihrung hangi: die Last in der ver- 
langerten Seilachse an dem einen Arm eines Hebels, der 
an der Kausche verlagert ist und dessen anderer Arm das 
Seilende mit einer Kraft gleich der Fórderlast x der Hebel- 
iibersetzung an die Kausche preBt. Wenn nótig, erganzen 
Befestigungen des Seilendes mittels Klammern an Kausche 
oder Tragseil die Hebelwirkung. Bei einer anderen Bauart 
veranlafit die Keilform der Kausche, um die sich eine ge- 
teilte AnpreBhaube mit Fortsatz auf Seilmitte zum An- 
hangen des Fórderkorbes legt, das Haften des Seiles.

Bei der in Abb. 11 wiedergegebenen K lem m kausche 
sind die Einfiihrung des Tragseiles und die Anhangungdes 
Fórderkorbes die gleichen. wie bei dem Kauscheneinband 
in Abb. 10. Dagegen wird das Seilende auf der dem Klapp
hebel entgegengesetzten Seite durch den Anpressungsdruck 
eines kniehebelartig wirkenden Laschensystems befestigt, 
woselbst es durch ein Klemmstiick mittels dreier Druck- 
schrauben gegen die Kausche gepreBt wird. Durch den da
mit erzeugten KlemmschluB bewegt sich beim Belasten der 
Kausche das Klemmstiick mit dem Seilende nach unten, der 
Kniehebel wird wirksam, die Kausche zieht sich am Seil 
fest, und zwar um so energischer, je groBer die Belastung 
wird, so daB die Sicherheit gegen Seilrutsch bei stfeigender 
Belastung — ja bis zum Seilbruch — die gleiche bleibt. Die 
oben im Klemmstiick angebrachte Druckschraube und der 
die Sechskante der Druckschrauben umgreifende Biigel sind 
zusatzliche Sicherungen gegen zufalliges Lósen dieser Span- 
nungsverbindung. Beim Verstecken setzt man den Fórder
korb am Fiillort auf. Nachdem Hangeseil gegeben und die 
Druckschrauben des Laschensystems sowie der Klapphebel 
gelockert sind, wird, bei schwachen Seilen von Hand, bei 
starkeren mittels der auf dem Seilschwanz aufgebrachten 
Mutter und dereń Spindel mit Freilaufknarre, das Seil 
durchgezogen.

gungserscheinungen von der weiter unten beginnenden 
Kauschenkriimmung ferngehalten, woselbst zusatzliche 
Biegungsbeanspruchungen und Oberflachenpressungen auf 
das Seil einwirken. Das Seilende wird dann, ahnlich wie

)
Abb. 11. Klemmkausche.



490 G l u c k a u f 78. Jahrgang,'Heft34

Die K lemmkausche m it Sp inde lvers teckung  
nach Abb. 12 gestattet ein wiederholtes Verstecken ohne

dieses Losen des Seiles an der 
Kausche. Auch kann die Kiirzung 
am Fiillort vorgenommen werden, 
wenn der leere Fórderkorb am 
Seil hangt. Dadurch fallt aller
dings das fiir die Seilschonung 
vorteilhafte standige Verlegen der 
Einfiihrungsstelle zum Teil fort. 
Desgleichen besitzt diese Klemm- 
l^iusche durch die in die ver- 
langerte Seilachse gelegte Druck- 
spindel eine gróBere Baulange. 
Allseitig bewegliche Zwischen- 
glieder nach dem Fórderkorb hin, 
sind, wo Querschwingungen auf
treten kónnen, auch hier, und 
zwar bei beiden Ausfiihrungen zu 
empfehlen. Der in Abb. 11 oben 
strich-punktiert angedeutete Auf- 
bau mit den konischen Stiften 
dient zum Anheben der Vor- 
schleuse bei Schachtdeckelbetrieb.

Abb. 13 zeigt eine Klemm
kausche in Verbindung mit einem 
StoBdampfer fiir eine schwere 

Hauptschachtfórderung. Die 
kreuzgelenkartige Anordnung der 
Bolzen in der Traverse stellt auch 
hier die allseitige Beweglichkeit 
zwischen den gróBeren Massen, 
Kausche und Dampfer, her. Alle 
drei Abbildungen der Klemm
kausche lassen erkennen, daB das 
sie umschlingende Fórderseil auf 
gróBeren Strecken teilweise sicht- 
bar wird. Da auch die wichtige 
Einfiihrungsstelle durch Hoch- 
schlagen oder Entfernen des 
Klapphebels bequem zuganglich 

Ahh 12 Klemmkausche gemacht werden kann, ist die 
mit Spindelversteckung. Uberwachungsmóglichkeit sehr

Von einiger Bedeutung fiir die Weiterentwicklung der 
Zwischengeschirre wird es sein, wenn sich die schon jetzt 
stellenweise in Aussicht genommenen M ehrse ilfórde- 
rungen durchsetzen sollten, denn damit treten ganz neue 
Anspriiche an sie heran, die zu einer grundlegenden Um- 
gestaltung fiihren diirften. Bis vor kurzem sind alle An- 
lasse, im Schachtbetrieb, ahnlich wie im Aufzugsbau die 
Fórderung an einem Seil zu verlassen, unwirksam ge- 
blieben. Selbst ais im Anfang dieses Jahrhunderts bei Ein- 
fiihrung der Elektrizitat im Bergbau der direkt gekuppelte 
groBe Gleichstrommotor der elektrischen Hauptschacht- 
fórdermaschinen auf eine Verringerung des Treibmittel- 
durchmessers und Erhohung der Umdrehungszahl drangte, 
ist kaum in Erwagung gezogen worden, dies durch Ver- 
wendung von zwei oder mehr Tragseilen zu erreichen, so 
fest war die Alleinherrschaft der Einseilfórderung ihrer 
groBen Einfachheit wegen begriindet. Erst ais wegen der 
standig zunehmenden Teufen und Nutzlasten die Seile 
immer unhandlicher wurden und ihr Durchmesser bei 
projektierten GroBanlagen bis zu 85 mm anstieg, ging 
man, da solche Seile schwierig so herzustellen waren, daB 
die sehr zahlreichen Einzeldrahte alle gleichmafiig trugen, 
notgedrungen zu einer Unterteilung in zwei oder mehrere 
diinnere von bewahrter Bauart iiber.

Eine wichtige Aufgabe der neuen Zwischengeschirre 
wird es sein, die Fórderlast gleichmaBig auf die Einzel- 
strange zu verteilen und diese gleichmaBige Verteilung zu 
erhalten, denn alle Seile werden kaum je den gleichen 
Dehnungsfaktor besitzen, und ein gleichmaBiger Ver- 
schleifi aller Seilfutter der Einzelkoepescheiben ist auch 
nicht zu erwarten. Es werden deshalb besondere Aus* 
gleichelemente nótig sein, die wegen der meist vor- 
handenen groBen Teufen ein groBes Hubbereich besitzen 
miissen. Eine weitgehende Nachstellmóglichkeit und be- 
ąuemes Handhaben sind weiterhin von den Einrichtungen 
zu fordem, die das Seillangen auszugleichen haben. 
SchlieBlich wird man, wie bei den Personenaufziigen, be- 
strebt sein, das Zwischengeschirr so auszubilden, daB bei

Bruch e ines Seiles der F ó rd e r k o r b  d u rc h  das  a n d  r er 
d ie  i ib r ig e n  am  Absturz g e h in d e r t  w ir d  u n d  so die orde- 
ru n g  e ine  e rh ó h te  Sicherheit e rha lt .

M a n  k a n n  w o h l e rw a r te n , daB  s ich  f i ir  a lle  d ie se  n ^ u en 

A n fo rd e ru n g e n  g e e ig n e te  L ó s u n g e n  f in d e n  w e rd e n . Aber 
t ro tz d e m  u n d  t r o tz  des zw e ife llo s  b il l ig e re n  Antriebs der 
F ó rd e rm a sc h in e n  w ir d  m a n  d o ch  v o n  d e r  Mehrseilforde- 
ru n g  d e r  V ie lz a h l ih re r  E in z e lte ile  w e g e n  —  m e h re re  Seile, 
T re ib s ch e ib e n fu tte r , T re ib s c h e ib e n m a g a z in e , Seilscheiben 
u n d  Z w is c h e n g e s ch ir re  —  n u r  d a n n  Gebrauch machen, 
w e nn  es s ich  m it R iic k s ic h t  a u f  d ie  H e r s te l lu n g  des Fórder- 
seiles ais n o tw e n d ig  e rw e is t; ih r  A n w e n d u n g s g e b ie t  wird 
s ich  a lso  w ah rs c h e in lic h  a u f  w e n ig e  s c h w e rs te  Fórderungen 
besch ran k en .

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Die Verbesserungen der Fórderkorb-Zwischengeschirre 
lassen das Bestreben nach immer gróBerer Betriebs- 
sicherheit, nicht zum wenigsten durch standig sich vervoll- 
kommnende Seilschonung erkennen, und die meisten grund
legenden konstruktiven Umgestaltungen gelten diesen Be- 
miihungen. Zum Vorteil der Zuverlassigkeit der Zwischen
geschirre gegen Bruchgefahr wirkten sich die eingehenden 
Vorschriften der Bergpolizeiverordnung sehr giinstig aus, 
wahrend durch die Verwendung der StoBdampfer vor- 
nehmlich in den Seilenden vorzeitige Ermiidungserschei- 
nungen vermieden wurden. Die neuzeitlichen Zwischen
geschirre, die Seilklemmen und die in den letzten Jahren 
stark in Aufnahme gekommenen Klemmkauschen, ver- 
einigen die Ergebnisse vieljahriger Erfahrung an den Ge- 
schirren in sich. Dadurch, daB sich bei ihnen selbsttatig, 
verhaltnisgleich der Belastung, das Haften am Seil einstellt, 
werden zudem Uberanstrengungen der Werkstoffe beim 
Befestigen vermieden und zuverlassig die Absturzgefahr 
durch Herausziehen des Seiles gebannt. Durch die Mehr- 
seilfórderungen werden z. T. ganz neue Anspriiche an die 
Geschirre gestellt, z. B. die gleichmaBige Verteilung der 
Last auf die einzelnen Strange und dereń Erhaltung im 
Betrieb.

Abb. 13. Klemmkausche mit StoBdampfer
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Untersuchungen iiber die Kalkmilchwasche von Oeneratorgas.

Von Chefchemiker Dipl.-Chem. Walther M an te l und Dipl.-Chem. Dr. Walter Schreiber, Dortmund-Lunen. 

(Mitteilung aus dem Hauptlaboratorium der Harpener Bergbau-AG.)

In manchen Kokereibetrieben bedient man sieli zur Er
zeugung zusatzlichen Gases zur Koksofenbeheizung der 
Generatoren, in denen feste Brennstoffe vergast werden. 
Das anfallende heiBe Gas wird zur Herabsetzung der Tem
peratur und zur Abscheidung von Flugstaub in einem 
Wascher im Gegenstrom mit Wasser gekiihlt. Durch Oxy- 
dation des aus dem Gase ausgewaschenen Schwefelwasser- 
stoffs und der schwefligen Saure erfahrt das kreisende 
Kuhlwasser eine Anreicherung an Schwefelsaure, die zu 
starken Anfressungen des Metalls fiihrt.

Um der Korrosionsgefahr entgegenzutreten, unterzieht 
man in der Praxis das anfallende Generatorgas vielfach 
einer Kalkmilchwasche. Neben H2S und S02 reagiert die 
Kalkmilch mit der im Gase enthaltenen CO,. Das System 
Kalkmilch — C 0 2 — H,S — SO, ist ais 3-Phasensystem 
(Fliissigkeit, feste Stoffe, Gas) in physikalischer und che- 
mischer Hinsicht naturgemaB aufierst verwickelt und ais 
solches theoretischen Betrachtungen nicht leicht zugangig.

VoL Vol 
S0: H?S

Abb. 1. Lóslichkeit von S02, H2S und C 0 2 in Wasser.

Um dennoch aus der Kalkmilchwasche von Generatorgas 
wenigstens gróBere Zusammenhange herauszuschalen und 
im besonderen die Lenkbarkeit der H2S- und S02-Aus- 
waschung zu erfassen, haben wir an einer unserer Gene- 
ratorenanlagen durch analytische Bilanzen einzelner Wasch- 
versuche »den Weg zum Gleichgewicht« streckenweise 
verfolgt.

Bevor auf die ausgefiihrten Versuche eingegangen 
wird, diirfte es von Interesse sein, die physikalischen Eigen
schaften der Gase C 02, H2S und SO, kurz zu streifen. In 
der Zahlentafel 1 und in Abb. 1 sind die Lóslichkeitsdaten 
von C 02, H2S und SO, in Wasser, wiedergegeben. Wie 
aus der Aufstellung und den Lóslichkeitskurven her- 
vorgeht, weichen die Lóslichkeitskoeffizienten von CO,, 
H2S und S02 stark voneinander ab. 1 Vol. Wasser vón 15° 
lóst 1 Vol. C 0 2 bzw. 3 Vol. H2S bzw. 47 Vol. S02.

Z a h le n ta fe l 1 . Lóslichkeit von SO„, H,,S und COs in Wasser.
(Von 1 Vol. Wasser bei t° aufgenommenes GasvoIumen (0° 760).

1 Vol. Wasser lost Vol. Gas.

l» SO,, H,S CO,,

0 79,789 4,621 1,713
1 77,210 4,475 1,646
2 74,691 4,333 1,584

3 72,230 4,196 1,527

4 69,780 4,063 1,473
5 67,485 3,935 1,424

6 65,200 3,811 1,377
7 62,973 3,692 1,331
8 60,805 3,578 1,282

9 58,697 3,468 1,237
1 0 56,647 3,362 1,194

1 1 54,655 3,265 1,154
1 2 52,723 3,172 1,117
13 50,849 3,082 1,083
14 49,033 2,996 1,050
15 47,276 2,913 1,019
16 45,578 2,834 0,985
17 43,91 2,759 0,956
18 42,39 2,687 0,928
19 40,78 2,619 0,902
2 0 39,37 2,554 0,878
2 1 37,98 2,491 0,854
2 2 36,59 2,429 0,829
23 35,30 2,370 0,804
24 33,94 2,312 ' 0,781
25 32,76 2,257 0,759

Schw efe ld ioxyd  ist zum Teil physikalisch in Wasser 
gelóst, zum Teil ist es mit Wasser zu schwefliger Saure 
verbunden. Ais schwache zweibasische Saure ist sie in 

H l“- und HS03'-Ionen neben nur wenigen S03"-Ionen ge- 
spalten. Bei normalen Temperaturen gehorcht eine was- 
serige Lósung von SO, nicht dem Henryschen Gesetz, bei 
hóheren Temperaturen besteht diese Abweichung jedoch 
nicht mehr. Dadurch ist auch erklarlich, daB beim 
Kochen alles S02 aus der Lósung ausgetrieben werden 
kann, da die Verbindung mit Wasser undS02 dann vollends 
zerlegt ist. In wasseriger Lósung liegen folgende von ein- 
ander abhangige Gleichgewichte vor:

S02 Gas S02 gelóst + HaO H 2S03 ̂  H+

+ HS03' ^ H + + S03".

Beim Erwarmen der Lósung entwęicht SO,. Es findet 
ein Durchlaufen vorstehender Gleichungen von rechts nach 
links bis zum vollstandigen Austreiben des S02 statt. Das 
Einbringen von Hydroxylionen in die Lósung bewirkt ein 
Durchlaufen der Gleichungen von links nach rechts. Die 
gebildeten Sulfite werden aber ebenso leicht oxydiert wie 
die Saure selbst. Ein Zusatz von Zucker, Glyzerin, 0,1 o/o 
Alkohol, Spuren von Stannochlorid setzen die Oxydations- 
geschwindigkeit eines Sulfites durch freien Sauerstoff sehr 
bedeutend herab (Inhibitoren). Spuren von Kupfersulfat 
und Selen beschleunigen die Oxydation ganz wesentlich.

Eine Lósung von Schw efe lw assers to ff in Wasser 
reagiert gegen Lackmuspapier schwach sauer. Die Saure- 
starke ist geringer ais die der Kohlensaure, so daB 
Kohlensaure den Schwefelwasserstoff z. B. aus Alkalisalzen 
teilweise verdrangt. Beim Kochen kann der ganze H,S- 
Gehalt aus dem Schwefelwasserstoffwasser wieder aus
getrieben werden.

Beim Auflósen in Wasser bildet Koh lend ioxyd  eine 
unbestandige Saure, H20  + C 02 C 03, wobei das
Hydrat sehr unbestandig ist, das Gleichgewicht also iiber- 
wiegend auf der linken Seite der Gleichung liegt.

Die Gleichgewichtsbedingungen zwischen Gas und 
Lósung entsprechen den fiir schweflige Saure angegebenen.
In Kalkwasser eingeleitetes Kohlendioxyd bedingt eine Aus- 
scheidung von C aC 0 3, das durch einen UberschuB von 
Kohlendioxyd allmahlich ais Bikarbonat in Lósung geht.

C 0 2 + Ca(OH)2 =  Ca C 0 3 + H ,0 ;
Ca C 03 + CO, + H20  = Ca(CO:!H )2.

Eigene Versuche.

Verlauf der Kalkmilchabsattigung: Die Sattigungs-
versuche zur Erfassung der Gleichgewichte fanden mit Ge
neratorgas auf einer unserer Anlagen statt. Die iiblichen 
Waschflaschen wurden mit je 200 cm3 Kalkmilch beschickt 
und nach je 50 1 Gasdurchgang — mit fortschreitender 
Sattigung in kiirzeren Intervallen — sowohl das gewaschene 
Gas ais auch die bis zu diesem Intervall abgesattigte Kalk
milch auf die interessierenden Bestandteile vollstandig ana- 
lysiert. Die Abhangigkeit des Sattigungsverlaufes von der 
Kalkmilchkonzentration, Temperatur und Strómungs- x 
geschwindigkeit bzw. Waschzeit wurde in einigen Parallel- 
versuchen gróBenordnungs- und richtungsmaBig bestimmt. 
Die einzelnen Versuchsergebnisse sind in der Zahlentafel 2 
zusammengestellt und in den Abb. 2-10 ausgewertet und 
naher veranschaulicht.

Auswertung.

G esam tuberb lick .

Bei der Wasche des Generatorgases verlauft die Ab- 
sattigung der Kalkmilch mit C 0 2 unbeschadet der im Gas 
vorhandenen S-Verbindungen (H 2S + SO,) unter allmiih- 
licher Verringerung des Auswaschungsgrades kontinuier- 
lich bis zum vollstandigen Verbrauch des freien Kalkes zur 
Bildung von CaC03 und dariiber hinaus bis zur Bildung 
von Ca(H C03)2. Die Absattigung der Kalkmilch mit H,S 
und S02 verlauft ebenfalls unter allmahlicher Verringerung 
des Auswaschungsgrades bis zu dem Punkt kontinuierlich, 
wo die Kalkmilch zu etwa 65 o/o mit C 0 2 abgesattigt ist.

Von dieser Zusammensetzung an treibt die dariiber hin
aus aufgenommene C 0 2 den in Form von Sulfid, Hydrosul- 
fid, Sulfit, Hydrosulfit gebundenen Schwefel vollstandig



492 G l u c k a u f 78. Jahrgang, Heft 34

Angewandt: 200 cm3 Kalkmilch =8,45 g CaO

Z a h le n ta fe l 2. Kalkmilchwasche von Generatorgas.

Waschtemperatur 13° Strómungsgeschwindigkeit: 270 l/h

Gas-*
durchgang Beschaffenheit des Gases nach den einzelnen Waschstufen

Ges.
1

Diff.
1 g/Differenz-Liter g/m3

Auswaschungs- 
grad in %

Von 200 ein3 Kalkmilch 
absorb.Gas

Verteilg. d. CaO Aquiv.auf die 
absorb. Gase bez. auf 100% CaO 

i. d. urspr. Kalkmilch

Rest g S
s o 3

CO,, H2S SO„ Rest S, Ca (OH)
CO,, H,S s o 2 C 0 2 H.,S SOo CO,. HoS S02 g CO, g HoS g SO, ais ais ais S03 ais ais

%  CaO % CaO

OCB

Ua
? O

O o 69 O % CaO

0 0 126,5i 2,572i 0.2181 4,642 O2 0 -
0 , 1 0

0 ! 1 0 0 -
50 50 5,076 0,0028 0 ,0 0 1 0 101,5 0,056 0 ,0 2 0 19,8 97,8 90,8 1,254 0,1254 0,0092 Spur 18,91 2,44

4,83
0 73,4

61,61 0 0 50 5,487 0.0038 0,0014 109,7 0,076 0,028 13,3 97,0 87,1 2,097 0,2480 0,0174
0,0250

Spur 31,62 0,18 0
150 50 5,577 0,0044 0 ,0 0 2 0 111,5 0,088 0,040 1 1 ,8 96,6 81,6 2,950 0,3640 0 ,0 0 2 0 44,49 7,09 0,26 0,04 46,2
2 0 0 50 5,658

11,788

0,0063 0,0028 113,2

117,9

0,126 0,056 10,5 95,1 74,3 3,322 0,4875 0,0330 0 ,0 0 2 0 50,10 9,49 0,34 0,04 38,6
250 50 0,0078 0,0040 0,156 0,080 93,9 63,3 0,6010 0,0380 0,0034 11,70 0,39 0,07 28,0
300 50 0,0320 0,0080 0,640 0,160 6 ,8

75,1 16,6 4,394 0,6890 0,0400 0,0060 66,26 13,41 0,41 0 , 1 2 19,7
350 50 0,1551 0,0142 3,102 0,284 0,6580 0,0322 0,0240 12,81 0,33 0,50 17,6
375 25 0 ,1 2 2 2 0,0098 4,888 0,392 -n

U
JC 0,5950 0,0248 11,58 0,26 16,0

400 25 14,812 0,1747 0,0124 118,5 6,988 0,496 6,3
Im
3  c i I 3 bc 0,4690 0,0148 0,0398 9,13 0,15 0,82 15,5

412,5 12,5 0,0934 0,0048 7,472 0,384 G G « 0,4070 0,0078 7,92 0,08 15,0
425 12,5 0,0886 0,0030 7,088 0,240 </> -g 

E "

5,112 0,3350 Spur 0,0480 77,09 6,52 0 0,99 14,5

Absattigung der Kalkmilch in Abhangigkeit vom gesamten 
Gasdurchgang

Angewandt: 2 0 0  cm3 Kalkmilch =  5,97gCaO Waschtemperatur 30° Strómungsgeschwindigkeit: 270 l/h

0 0 124,51 2,471' 0,203' 3,752 0 a 0 2 0 - 1 0 0 2
50 50 4,741 0,0036 0,0014 94,8 0,072 0,028 23,9 97,1 8 6 ,2 1,484 0,1180 0,0086 Spur 31,68 3,25 0 , 1 2 0 63,8

1 0 0 50 5,183 0,0044 0,0018 103,7 0,088 0,036 16,7 96,4 82,2 2,526 0,2370 0,0160 Spur 53,92 6,53 0,24 0 37,6
150 50 5,280 0,0128 0,0024 105,6 0,256 0,048 15,2 89,6 76,3 3,580 0,3318 0,0236 Spur 76,42 9,14 0,39 0 14,0
190 40 4,440 0,1780 0,0170 1 1 1 , 1 4,450 0,425 1 0 ,8 , 4,244 0,2576 0,0146 0 ,0 0 2 0 90,6 7,10 0 , 2 2 0,06 1 ,8
215 25 0,1900 0,0180 7,600 0,720 ■ ś "u 0,1226 0,0016 0 ,0 1 0 2 3,38 0 ,0 2 0,30 1 ,2
230 15 5,702 0,1067 0,0042 114,0 7,114 0,336 8,4 9  % 0,0486 0 1,34 0 0,4
240 1 0 0,0435 0,0024 4,350 0,240 9 1 4,560 0,0226 0 i 0,0310 97,3 0,62 0 0,91 0,35
250
260

1 0
1 0 2,310

0,0360
0,0310

0 ,0 0 2 2
0 ,0 0 2 0

115,5
3,600
3,100

0 ,2 2 0
0 ,2 0 0 7,2

(/) u 9. U
o ««
(S) 4,800

0 ,0 1 0 0
0,0030

0
0 ; 0,0330 1 0 0

0,28
0,08

0
0 0.97

0 ,2
0

Angewandt: 200 cm3 Kalkmilch =5,97 g CaO Waschtemperatur 13° Strómungsgeschwindigkeit 80 l/h

0 0 124,5' 2,471' 0,203' 3,752 0 = 0 - 1 0 0 -
50 50 4,602 0,0007 0 92,0 0,014 0 26,9 99,4 1 0 0 ,0 1,623 0,1230 0,0096 Spur 34,64 3,39 0,14 0 61,1

1 0 0 50 4,804 0,0013 0 96,1 0,026 0 2 2 , 8 99,0 1 0 0 ,0 3,044 0,2430 0,0184 Spur 64,97 6,70 0,27 '  0 26,8
144 44 4,488 0,1353 0,0106 1 0 2 , 0 3,078 0,241 18,0 , , 4,188 0 , 2 1 1 0 0,0160 0 ,0 1 2 0 89,40 5,81 0,24 0,35 3,4
168 24

4 708 0,2159 0,0182
107,0

9,000 0,758
14 0

• f i
O

JS
o 0,0900 0,0030 2,48 0,04 1 , 0

188 2 0 0,1047 0,0044 5,230 0 ,2 2 0
= 4,600 0,0330 0 98,19 0,91 0 0,18

2 0 0 1 2 1,320 0,0402 0,0094 1 1 0 , 0 3,350 0 ,2 0 1 1 1 , 6 9 1
(/) u  

£ "

9 1
d '«
U)

4,722 0,0190 0 0,0240 1 0 0 0,52 0 0,70 0

Versuchsgas. — 2 in urspr. Kalkmilch.

150 200 250 300 350 W0 450
Gasdurchgang in l

Waschtemperatur: 13°, Strómungsgeschwindigkeit: 270 l/h.

Abb. 2. Absattigung von Kalkmilch in Abhangigkeit vom 
Gasdurchgang.
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Waschtemperatur: 1 3 Strómungsgeschwindigkeit: 270 l h.

Abb. 3. Gehalt des gewaschenen Generatorgases an C 02, 
H2S und S02 in Abhangigkeit vom Gasdurchgang.

wieder aus. Bei dem hohen C 02-Gehalt des Generatorgases 
sind trotz des gegeniiber H2S niedrigen C 0 2-Auswaschungs- 
grades die von der Kalkmilch aufgenommenen Gase C 02 
und H2S in ihrem Molverhaltnis so ungiinstig, daB der 
Schwefel in viel kiirzerer Zeit wieder ausgetrieben wird, 
ais er vorher gebunden worden ist. Auf diese Weise ent- 
stehen hinter dem Wascher gleichsam wie nach dem Óffnen 
einer Stauschleuse plótzlich groBe Konzentrationsspitzen 
von H2S und S02, die das Mehrfache des S-Gehaltes im 
Rohgas ausmachen. Wahrend dieser Durchbriiche finden 
innerhalb der Kalkmilch bevorzugt Nebenreaktionen und 
Umsetzungen zwischen H2S und S02 zu S, Thiosulfaten, 
Rolysulfiden, Rhodaniden usw. statt, wie das Ansteigendes 
ais S03 bezeichneten Restschwefels in den Zahlentafeln 
anzeigt.

Aus w i rkung  im Betrieb.

i_ , ,Di.ę df n Generatoranlagen vielfach eingefuhrte 
Mkmilehwasehe sollte eine Verringerung des S-Gehaltes 
und damit eine Herabsetzung der Korrosionsneigung be- 
zweeken. Dabei war es oft iiblich, die Waschfahigkeit der 
Kalkmilch durch Reaktion auf »noch alkalisch« zu priifen. 
Trotz dieser uberprufung trat vielfach der Effekt ein, daB 
der n 25>-GehaIt des Rohgases sich von dem des mit Kalk
ut u 8®waschenen Gases kaum unterschied, mithin die 
Waschwirkung praktisch 0 war. Das Versagen der Kalk
milchwasche m Bezug auf S-Auswaschung ist besonders bei 
s oBweise,1 Beschickung mit CaO und infolge Fehlens eines 

 ̂ von S-Durchbruchen anzeigenden ‘Indikators 
<1 zuruckzufuhren, daB die Kalkmilch solange mit dem 

Gase in Beruhrung blieb, bis die allmahlich aufgenommenen 
S-Veibinduiigen schlieBlich wieder ausgetrieben wurden.

Physikalisch-chemische Auswertung der Versuche.

T em peratur-  und  K o n z e n tr a t io n s a b h a n g ig k e it .

m, .n ^ L ! iSer- Waschtemperatur von 13« und einer Stró
mungsgeschwindigkeit von 270 l/h erfolgte der S-Durch- 
schlag nach etwa 300 1, wobei die Kalkmilch zu etwa 66 o/0 
mit C 0 2 und zu etwa 14 o/o mit S abgesattio-t war Bei

Ł  v o ? 3 0 ^ T fT ef ChiVin^  r^Cit i,Und einer Waschtempe- 
150 1 hei iii™ S-Durchgang schon nach etwa
76°/n m it r n  An Sâ UJlg  vo\e,twa 9,5 o/o m it S und etwa 
70 /o mit C 02. Da bei diesem Yersuch die Kalkmilch um
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r
% "/o

HZS S02
250 L

i i %CaO, i , |
SO 100 150 200 250 3001,, ,

/Gas 3S0\\425
375'400 411,5

Ordinate: f i2S und S02-(jehalt des Gases in °« des ur- 
spriinglichen Gehaltes. Abszisse: Freier Kalkgehalt der 
Waschfliissigkeit in o/„ des Anfangsgehaltes und durch- 

geleitete Gasmenge in l.

Abb. 4. Strómungsgeschwindigkeit des Gases: 270 l/h. 
Durchgeleitete Gasmenge: 425 l (ł = 13°). Angewandte 
Waschfliissigkeit: 200 cm:1 Kalkmilch mit 8,45 g CaO =  100

gesetzt.
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Gasdurchgang in l

Waschtemperatur: 30°, Strómungsgeschwindigkeit: 2701 h

Abb. 5. Absattigung von Kalkmilch in Abhangigkeit vom 
Gasdurchgang.

1° Be schwacher war, ist der Versuch nach zwei Richtungen 
auszudeuten:

1. Mit steigender Temperatur wird C 0 2 von Kalkmilch 
rascher absorbiert, was auf eine Beschleunigung der Neu- 
tralisationsvorgange und auf raschere CaCO:;-Ausscheidung 
unter Verschiebung des Gleichgewichtes

CaC03 + HaO + C 0 2 ^  Ca(HC03)2 
nach links zuriickzufiihren ist. H,S und S0.2 werden mit 
steigender Temperatur langsamer von Kalkmilch absorbiert, 
da keine Ausscheidung unlóslicher S-Verbindungen erfolgt 
und ihre Partialdrucke entsprechend ansteigen.

2. Diinnere Kalkmilch wascht anfangs mit dem gleichen 
Erfolg, sattigt sich aber friiher ab.

Abhang igke i t  von der S t r ómungsgeschw ind igke i t  
bzw. Waschzei t .

Bei einer Waschtemperatur von 13° und einer 
Strómungsgeschwindigkeit von 80 l/h erfolgte der S-Durch- 
schlag bereits nach Durchgang von 100 1, wobei die Kalk
milch nur zu 7 o/o mit S und schon zu 65o/0 mit C 02 ab- 
gesattigt war. Hier war der S-Durchschlag besonders auf- 
fallig, da er nach einem anfanglichen Auswaschungsgrad

Waschtemperatur: 3 0 Strómungsgeschwindigkeit: 2701 h

Abb. 6. CO,, H,S und S02-Gehalt des gewaschenen Gases 
in Abhangigkeit vom Gasdurchgang.

Ordinate: H 2S und SO,-Gehalt des Gases in o/0 des ur- 
spriinglichen Gehaltes. Abszisse: Freier Kalkgehalt der 
Waschfliissigkeit in o/0 des Anfangsgehaltes und durch

geleitete Gasmenge in l,

Abb. 7. Strómungsgeschwindigkeit des Gases: 270 l/h. 
Durchgeleitete Gasmenge bei t =  30°: 260 1. Angewandte 
Waschfliissigkeit: 200 cm:f Kalkmilch mit 5,97 g CaO- 100

gesetzt.
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Gasdurchgang in l

Waschtemperatur: 13°, Strómungsgeschwindigkeit: 80 l/h.

Abb. 8. Absattigung von Kalkmilch in Abhangigkeit vom 
Gasdurchgang.

100 150 200 250 300 '

'  Gasdurchgang in l
350 WO 450

W aschtemperatur: 13°, Strómungsgeschwindigkeit: 80 l h.

Abb. 9. C 02, H2S und S02-Gehalt des gewaschenen Gases 
in Abhangigkeit vom Gasdurchgang.

von iiber 99% fiir H2S und S02 beinahe spontan auf die 
dreifache Konzentration des S-Gehaltes im Rohgas anstieg. 
Trotz der Unterschiede in den Absorptionsgeschwindig- 
keiten ist das Konzentrationsverhaltnis mit iiber 120 g/m3 
C 02 und etwa 2,5 g/m3 S im Generatorgas so ungiinstig, 
dafi mit hóherer Waschzeit weit mehr Kalkmilch zur C 02- 
Bindung verbraucht wird, wobei dann sehr rasch der Zeit- 
punkt eintritt, wo die neu aufgenommene C 02 den eben 
erst absorbierten S umso rascher wieder freimacht.

U n m ó g l i c h k e i t  
e iner selektiven S-Auswaschung mit  Kalkmi lch.

Die Sattigungsversuthe lassen erkennen, dafi es kaum 
moglich sein wird, mit Kalkmilch eine selektive S-Wasche 
zu betreiben. Selbst bei niedrigen fiir die S-Auswaschung 
giinstigen Temperaturen und hóchsten Strómungs- 
geschwindigkeiten wird wegen der hohen C 02-Konzentra
tion stets weit mehr C 02 ais H2S bzw. S02 ausgewaschen. 
Bei hohen Waschgeschwindigkeiten (270 l/h, t =  13°) 
dienen zum starken Durchbruch des S rd. 65o/0 CaO zur 
C 02-Absattigung und nur rd. 14o/0 CaO zur S-Bindung. 
S02 wird, wie aus den Versuchen hervorgeht, von Kalk
milch ebenso schnell wie H2S aufgenómmen, aber fast noch 
rascher wieder abgegeben.

Ka lkbedar f .

Zur Auswaschung von C 0 2 ware Kalkmilch auch in 
S-reichen Gasen geeignet, da sie sich mit C 02 vollkommen 
absattigen laBt. Soli jedoch mit Kalkmilch aus C 02-hal- 
tigen Gasen S ausgewaschen werden, so ist die Lauge nur 
solange verwendbar, ais der gebundene S durch die auf
genommene C 0 2 noch nicht wieder verdrangt wird. Nach 
den Versuchen ist bei etwa 65»/0iger Absattigung der Kalk
milch mit C 02 mit diesem Effekt zu rechnen. Je hóher der 
S ausgewaschen werden soli, desto langer muB die Wasch
zeit gewahlt werden, jedoch umso rascher wird die 65o/0ige 
COs-Absattigung erreicht. Da hierdurch der Nutzeffekt der 
Lauge zur S-Bindung immer mehr sinkt, wird der CaO-

Bedarf entsprechend hóher. Soli der S im Mittel auf etwa
90 o/o ausgewaschen werden, so kann nach den Versuchen 
die Lauge sich nur zu 10 bis hóchstens 15 o/o mit S ab
sattigen, da sie dann schon wieder zu etwa 65o/0 fiir die 
C 02Absattigung verbraucht ist und von diesem Punkt an 
kein weiterer S mehr aus dem Gas aufgenómmen, sondern 
der bereits aufgenommene S wieder abgegeben wird.

Will man die Kalkruilch iiber 15 o/o zur S-Absattigung 
ausnutzen, śo kann dies durch kiirzeste Waschzeiten er
reicht werden, aber dann nur auf Kosten eines verringerten 
S-Auswaschungsgrades und dadurch bedingten erhóhten 
S-Gehaltes im gewaschenen Gas.

Aus der Zahlentafel 3 geht hervor, daB eine einiger- 
mafien wirtschaftliche Wasche einen erheblichen Kalkbedarf 
mit sich bringt. So verlockend auch eine Auswaschung mit 
Kalkmilch auf den ersten Blick erscheinen mag, so sehr 
sprechen doch die Versuche und dereń Auswertung dafiir, 
daB der Endeffekt gering, ja sogar bei fehlender Uber- 
wachung gleich 0 ist.

Z a h le n t a fe l  3.
Rohgas : 6 Vol %  CQa; 2,5 g S/m3, Erzeugung 200 000 m3/24 h

Kalkbedarf bezogen 
auf S Kalkbedarf bezogen auf Gasmenge

S-Aus- 
nutzung der 
Kalkmilch 
Nutzeffekt

1 t S 
erfordert 

t CaO 
(90%'g)

S-Aus- 
waschung 
in % des 

S-Gehaltes 
d. Rohgases

S-Oehalt 
im ge

waschenen 
Gas

1 m 3 Gas 
erfordert 

CaO 
(90 %ig)

2 0 0  0 0 0  ms 
Gas 

erfordern 
CaO 

(900/0>S)

°/o t °/o g/m3 g t
1 0 2 0 90

80
0,25
0,50

45
40

9
8

15 13 70
50

0,75
1,25

2 2 , 8
16,3

4,6
3,3

i %Ca0 i | w
so 100 m  200

l Oas 168

Ordinate: f i2S und SO.,-Gehalt des Gases in o/0 des ur- 
spriinglichen Gehaltes. Abszisse: Freier Kalk gehalt der 
Waschfliissigkeit in o/o des Anfangsgehaltes und durch- 

geleitete Gasmenge in l.

Abb. 10. Strómungsgeschwindigkeit des Gases: 80 l/h. 
Durchgeleitete Gasmenge: 200 1 ( t=  13°). Angewandte 
Waschfliissigkeit: 200 cm3 Kalkmilch mit 5,97 g CaO =  100

gesetzt.
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Ohne die geldliche Seite zu beriihren, ware theoretisch 
und praktisch die Móglichkeit gegeben, den in der aus- 
gebrauchten Kalkmilch aufgespeicherten Schwefel durch 
Einleiten von COa oder C 0 2-haltigem Gas sehr leicht in 
Form von H2S und S02 wiederzugewinnen und einer Lurgi- 
anlage oder einem Klausofen zuzufiihren. Die Aufbereitung 
des anfallenden Calciumcarbonatschlammes und des mit 
Hydrocarbonat angereicherten Wassers wiirde dagegen sehr 
kostspielig sein.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Die nach der Kalkmilchwasche von Generatorgas ent
stehenden starken Korrosionen veranlaBten uns, durch Auf- 
stellen von Sattigungsbilanzen Einblicke in die physikalisch- 
chemischen Vorgange bei der Kalkmilchwasche zu erlangen 
und hieraus ihr bisheriges Versagen aufzuklaren. Die ge- 
fundenen Ergebnisse gestatten auBerdem, gewisse Vor- 
aussagen zur Lenkung der Auswaschung zu machen und auf 
die Gefahren einer nicht iiberwachten Wasche hinzuweisen.

U M S C  H A U
Moglichkeiten der Verminderung 

des Forderseilgewichtes.
Eine zusammenfassende Behandlung der verschiedenen 

fiir das Eigengewicht der Fórderseile maBgebenden Fak- 
toren von dem schwedischen Bergingenieur R o th e l i u s1 
verdient auch in Deutschland Beachtung, da sie die Auf- 
fassungen in verschiedenen bergbautreibenden Landern zu 
den einzelnen Fragen wiedergibt. In Betracht kommen die 
Einflusse der Drahtfestigkeit, der Sicherheitszahl und der 
Totlast.

Der rechnerische Vorteil hoher Drahtfestigkeit ist be
reits von Fr. He rbs t2 verfolgt worden. Nach neueren For- 
schungen, u. a. .der Seilpriifstelle der Westfalischen Berg
gewerkschaftskasse, kommt dieser Vorteil aber praktisch 
nicht voll zur Geltung, da Seile aus Drahten hoher Festig- 
keit, wenn sie mit gleicher Sicherheit, also ihrer hóheren 
Festigkeit entsprechend hoher belastet werden, eine ge- 
ringere Lebensdauer besitzen ais solche mittlerer oder 
niedriger Festigkeit. In Schweden, wo die Fórderteufen 
allerdings 400 m kaum iibersteigen, stellte M a rk m an n 3 
fiir das Jahr 1921 fest, daB nur bei 3 von 51 Fórdereinrich- 
tungen Seile mit Zugfestigkeiten zwischen 160 und 
170 kg/mm2 vorkamen. In allen anderen Fallen waren die 
Festigkeiten geringer, bis herab zu 120 kg/mm2.

Beim Vergleich von Sicherheitszahlen muB beriick- 
sichtigt werden, in welcher Weise einerseits die Tragkraft 
des Seiles, anderseits die Belastung ermittelt wird. Be- 
kanntlich gilt nach der deutschen Bergpolizeiverordnung 
ais Tragkraft die Summę der Bruchbelastungen der einzel
nen Drahte, soweit diese den Giitevorschriften geniigen. 
Praktisch ist sie in der Regel beim neuen Seil gleich der 
Summę der Drahtbruchbelastungen. In Schweden wird da
bei ein Verseilverlust in Abrechnung gebracht, der 10 o/o 
betragt, wenn die Bruchbelastung der einzelnen Drahte, 
und 5 o/o, wenn diejenige der einzelnen Litzen zugrunde 
gelegt wird. In den Vereinigten Staaten und in Siidafrika 
gelten die von den Seilfabriken in ihren Verzeichnissen 
angefiihrten Tragkrafte, die Verseilverluste in verschie- 
dener Hóhe beriicksichtigen.

Ais Seilbelastung gilt allgemein nur die statische Zug- 
belastung des ganzen Seiles. Die Vernachlassigung der 
dynamischen Beanspruchungen begrtindet man in Schweden 
mit der durch die verschiedensten Verhaltnisse bedingten 
Unsicherheit ihrer GroBe. Man halt es deshalb fiir richtiger, 
einfach eine entsprechend hóhere Sicherheit zu wąhlen. Von 
einer Berticksichtigung der Biegungsspannungen sieht man 
ab, weil diese nur in einigen Teilen der verschiedenen 
Drahte ihr HóchstmaB erreichen. Wenn dieses auch die 
Elastizitatsgrenze iiberschreitet und daher zu vorzeitigen 
Drahtbriichen fiihrt, so sind dię Drahtbriiche erkennbar. 
Durch eine Uberwachung des Seiles auf Drahtbriiche ist 
also der EinfluB der Biegungsspannungen am besten zu 
verfolgen. AuBerdem tragt man ihnen zweckmaBig durch 
angemessen groBe Scheibendurchmesser Rechnung.

Ais Sicherheitszahlen werden in den Vereinigten Staaten 
wie in Siidafrika in neuerer Zeit mit zunehmender Teufe 
geringere Werte zugelassen. Man begriindet dies damit, 
daB die dynamischen Beanspruchungen in langen Seilen 
kleiner ausfallen ais in kurzeń. AuBerdem ergibt sich mit 
Riicksicht auf die ungeheuren Abmessungen der hier an- 
gewandten Trommeln eine zwingende Notwendigkeit, bei 
sehr groBer Teufe mit geringerer Sicherheit vorlieb zu 
nehmen. Fiir die groBten Teufen rechnet man an der Trom- 
mel in den Vereinigten Staaten mit vier-, in Siidafrika mit

1  Undersókning av mójligheterna for minkning av linvikten vid mal- 
muppfordring, Jernkontorets Annaler 125 (1942) Nr. 11, S. 615.

1 Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. 63 (1915) S. 103.

fiinffacher Sicherheit bei neuen Seilen. In England ist eine 
genaue Sicherheitszahl nicht vorgeschrieben, doch wird von 
der Befestigung des Seiles eine siebenfache Sicherheit ge- 
fordert. In Schweden wird bei den hier vorkommenden ver- 
haltnismaBig geringen Teufen bei Vorhandensein von Fang- 
vorrichtungen fiir neue Seile in seigern Schachten eine 
acht-, und in tonnlagigen eine zehnfache Sicherheit gefor- 
dert. Ohne Fangvorrichtungen sind die entsprechenden 
Werte 10 und 12. Die Seile miissen abgelegt werden, wenn 
ihre Sicherheit auf 3/4 der obigen Werte gesunken ist, wobei 
die Sicherheit anscheinend auf Grund von Drahtpriifungen 
an abgeschnittenen Einbandstiicken ermittelt wird. Auch 
Seile, die mit gróBerer Sicherheit aufgelegt werden, sollen 
trotzdem fruher abgelegt werden, besonders bei betracht- 
lichem Rostangriff oder VerschleiB. Der Ausdruck »friiher« 
ist nicht genauer umrissen, wahrscheinlich weil die beiden 
genannten schwachenden Einflusse gerade in der Nahe der 
Einbande in der Regel nicht in vollem MaBe zur Geltung 
kommen.

Die geringsten Totlasten sind bei der GefaBfórderung 
zu erzielen, die deshalb in den Vereinigten Staaten und in 
Siidafrika wegen der dortigen groBen Teufen am weitesten 
verbreitet ist. Man wendet hier auch vielfach GefaBe aus 
Leichtmetall an, wodurch man die Totlast ausschlieBlich 
des Seilgewichtes auf 90 bis 75 o/o der Nutzlast vermindert. 
Allerdings fallt auch die Sicherheit der GefaBe und damit 
ihre Haltbarkeit kleiner aus ais in anderen Landern. Fiir die 
in Schweden vorkommenden Verhaltnisse der Tot- zu den 
Nutzlasten gibt Rothelius folgende Zahlentafel:

Tot-/Nutzlast Zahl der 
Fórderungen

Verhaltniszahl

°ln

2,0 -1,5 10 18
1,5 -1,25 9 16
1,20-1,0 22 38
1,0 -0,75 11 19
0,75-0,5 5 9

57 100

Bei 28 o/o der Fórderungen liegt also das Verhaltnis 
unter 1,0, darunter befinden sich 4 GefaBfórderungen. Bei 
Erzfórderungen ist die Tot- im Verhaltnis zur Nutzlast 
noch kleiner. Das Verhaltnis betragt im Durchschnitt 1,04 
und liegt bei 36o/0 der Fórderungen unter 1,0. Bei Kohlen- 
fórderungen ist der Durchschnitt 1,54, und von den fiir 
verschiedene Teufenstufen angefiihrten Mittelwerten liegt 
keiner unter 1,38. H. Herbst.

Wiederinbetriebsetzung eines ukrainischen 
Salzbergwerks durch die Armee.

Der weite, oft so monoton wirkende óstliche Raum 
wird im Bereiche des siidlichen Teiles der Ostfront haufig 
von kleinen reizvolleren Partien unterbrochen. Hiigel bilden 
Taler, dereń Wiesen mit dem weidenden Vieh, Baum- 
gruppemund Gehóften im Sommer fast den lieblichen Ein- 
druck einer deutschen Landschaft vorspiegeln. An einem 
solchen Flecken, dessen Harmonie durch einige Industrie- 
gebaude kaum beeintrachtigt wird, sprach Oberst B. von 
der Wirtschaftsstelle eines Korps mit knappen militarischen 
Worten seinen Dank fiir die emsige Aufbauarbeit in den 
letzten Wochen aus. Der Oberst hatte soeben das wieder 
in Gang gebrachte Salzbergwerk eingehend iiber- und 
untertage besichtigt und war offenbar sehr befriedigt von 
dem, was er sehen konnte. In knapp vier Wochen war aus 
den ungedeckten Hallen und dem Gewirr eingerqgteter 
Maschinenteile wieder ein Betrieb entstanden, der iiber 
hundert fleiBigen ukrainischen Arbeitern und Arbeiterinnen 
Lohn und Brot gibt und der den Bedarf der Armee an Salz
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ausreichend zu decken vermag. Aus diesem Grunde hatte 
auch der Oberst den Befehl zur kurzfristigen Wieder- 
ingangsetzung erteilt. Die Frontsoldaten, die ihn trotz vieler 
Schwierigkeiten piinktlich ausfiihrten, hatten Tag und Nacht 
gearbeitet und die ausgesprochene Anerkennung vollauf 
verdient. Wenn man die Angehórigen der Ortskomman- 
dantur abzieht, waren es nur drei Mann: Ein Hauptmann, 
ein Unteroffizier, und ein Gefreiter. Die beiden Letzt- 
genannten brachten von ahnlichen Aufgaben ihrer Einheit, 
des Technischen Bataillons Bergbau (TBB) in Frankreich, 
Jugoslawien, Griechenland und in der westlichen Ukrainę 
schon e in ig e  Erfahrungen mit; aber mit Salz hatten sie doch 
nie etwas zu tun gehabt. Gewifi, das Kommando war nur 
eins von vielen in dieser Gegend, die in gleicher Weise) 
Betriębe der eisenschaffenden, der eisenverarbeitenden, der 
chemischen, der lederverarbeitenden, der Glas-, Biirsten-, 
Seifen- und der keramischen Industrie wieder aus dem 
Chaos bolsęhewistischen Zerstórungswahns erstehen lieBen. 
Mit dem Salz hatte es aber eine besondere Bewandtnis. 
Wenn man es der Fischindustrie am Schwarzen Meer zur 
Verfiigung stellt, kann ein groBer Teil unserer Truppen 
seinen taglichen Speisezettel durch nahrhafte Fischspeisen 
bereichern. Aufierdem brauchen die Schlachterei- 
kompanien viel Salz, um z. B. die anfallenden Haute. 
einen wichtigen Rohstoff fiir die Herstellung von Pferde- 
geschirren und Fufibekleidung, sachgemaB zu behandeln. 
Ferner ist die Landwirtschaft, dereń Bemiihungen zur 
Nahrungssicherung auf das kraftigste zu fórdern sind, an 
diesem Rohstoff stark interessiert, und nicht zuletzt gehórt 
das-Speisesalz zu der Nahrung der ukrainischen Be- 
vólkerung.

Trotz ihrer marchenhaften Rohstoffulle hatte die 
Sowjetunion doch nur wenige Salzvorkommen. Sie wird 
daher die jetzt fiir uns arbeitende Anlage schmerzlich ent- 
behren. Ging doch von hier aus nicht nur ein reger Export 
nach den nordischen Staaten Europas und nach der 
Schweiz, sondern auch jenseits des Urals zu den Vólkern 
Sibiriens. Drei langgestreckte Flóze, dereń Vorhandensein 
vor 30 oder 40 Jahren von Italienern entdeckt worden sein 
soli, liegen in bester Beschaffenheit und — wie die ge
waltigen leeren, abgebauten Kammern untertage deutlich 
erkennen lassen — in beachtlicher Machtigkeit iiber- 
einander.

Hier, wie auch anderswo, hatten die Sowjetarbeiter 
nicht viel von den natiirlichen Schatzen ihrer Heimat. Auf 
320 Rubel monatlich schiitzt der Buchhalter des Werkes den 
Durchschnittslohn der drei- bis vierhundert Arbeiter an 
diesem Ort. Arbeiterinnen, welche die Wagen aus dem 
Fórderkorb abziehen und etwa 20 m entfernt in die Zer- 
kleinerungsanlagen entleeren, verdienten sogar nur 
150 Rubel im Monat. Sie mufiten schon sehr genugsam 
sein oder sich nach schwerem Tagewerk durch landwirt- 
schaftliche Nebenarbeit zu helfen wissen, wenn sie damit 
ausko iW n wollten, denn die Preise waren in der Sowjet
union unvorstellbar hoch geschraubt. Aufierdem vermin- 
derten die Abgaben — besonders die Zwangsanleihe fur 
den Fiinfjahresplan — den Nominallohn auBerordentlich.

Ais die Wirtschaftsstelle des Korps ihre ersten Er- 
kundigungen nach dem Salzvorkommen anstellte, fand sie 
keinen einzigen betriebsfahigen Motor, nur noch wenige 
dort ansassige Arbeiter, schwerbeschadigte Maschinen. 
Miihsam wurden zunachst die Facharbeiter in den um- 
liegenden Dórfern ausfindig gemacht, mit dereń Hilfe dann 
Ordnung geschaffen und die Fórderanlage, die Abraum- 
maschinen, die Zerkleinerungsmiihlen, die Sortiermaschine 
usw. instandgeSetzt wurden. Viele Teile muBten in anderen 
Betrieben erkundet, ausgebaut und herangeschafft werden. 
Ein Gleisanschlufi von beachtlicher Lange war umzuspuren 
und zu erstellen, um die mit sechs Eisenbahnwagen taglich 
einsetzende Produktion abzufahren. Oft war das Gelingen 
durch das Fehl<?n eines einzigen kleinen Teiles in Frage 
gestellt, das dann in letzter Minutę doch noch irgendwie 
beschafft werden konnte. Auch Pferde fiir die Fort- 
bewegung der Wagen untertage gehórten zu dem neu 
erworbenen Inventar. Besonders heiB ging es in den letzten 
elf Tagen vor der Forderung der ersten Tonne Salz her: 
man wollte den befohlenen Termin unter allen Umstanden 
einhalten, und die ukrainischen Arbeiter und Arbeiterinnen 
halfen mit Feuereifer. Die nachsten Ziele der »Betriebs- 
leitung« sind darauf gerichtet, die Verpflegung durch- 
greifend zu verbessern, ein Bad einzurichten sowie der 
noch geplanten Vergrófierung der Belegschaft Rechnung 
zu tragen.

Bald werden mehrere Eisenbahnwagen besten Salzes 
die Verladerampe taglich verlassen. Die zahe Energie des 
kleinen Kommandos, die in toten Gemauern wieder neues 
Leben erweckte, tragt reiche Friichte.

W I R  T S C H A F T L I  C H E S
Diamantengewinnung der Welt 1938 bis 1940.

Land
1938 

1000 1 Wert 
Karat 1000 £

1939 1940 

1000 Karat

Anteil 1938 in %  

Gewicht| Wert

S iidafrika................... 1237 3496 1250 523 1 1 46
Dt.-Siidwestafrika . . 155 767 36 30 1 1 0
A n g o la ...................... 651 880 690 785 6 1 1
Belg.-Kongo............... 7 206 860 8 345 10900 63 1 1
Dt.-Ostafrika < . . . 4 4 3 2 0 0
Franz.-Westafrika . . 62 4 56 75 1 0
Sierra Leone . . . . 690 820 600 600 6 1 1
Goldkiiste................... 1297 548 1088 825 1 1 7
Frz.-Aquatorial-Afrika 2 0 16 16 0 —

zus. Afrika 11322 7400 1 2 0 0 0 13800 99 96

Venezuela................... 34 36 19 30 0 1
Brit.-Ouayana . . . . 33 74 32 27 0 1
B ra s ilie n ...................
Spnstige Lander . . .

1 1 1 170 350 325
2

1 2

Welt 11500 7680 12486 14200 10 0 1 0 0

Die Verwendung des Diamanten fiir Schmuckzwecke 
ist naturgemaB ohne jede kriegswirtschaftliche Bedeutung, 
obwohl die Nachfrage gerade auch im Kriege in manchen 
Landem durch das Streben gesteigert worden ist, sich 
móglichst wertbestandige sowie leicht transportierbare und 
veraufierbare Waren zu beschaffen. Umso grófiern kriegs- 
wirtschaftlichen Wert besitzt der Industriediamant, nach
dem die Verwendung von Diamanten fiir hochleistungs- 
fahige Verarbeitungsmaschinen in der Maschinentechnik 
und fiir Tiefbohrungen eine gerade auch durch die Kriegs- 
verhaltnisse bedingte Ausweitung erfahren hat. Der 
Weltdiamantenmarkt bietet im iibrigen unter den gegen- 
wartigen Kriegsverhaltnissen ein eigenartiges Bild, da die 
grofien Produktionslander, also fast ausschlieBiich Afrika 
und Brasilien, von den in Kontinental-Europa gelegenen 
Hauptverarbeitungslandern, insbesondere Belgien, Holland 
und Deutschland, getrennt worden sind.

An sich besteht bereits seit Jahrzehnten Oberproduk- 
tion. Schon die Forderung der gewaltigen Lagerstatten 
Siidafrikas und Siidwestafrikas konnte nur durch straffe 
Folder- und Absatzregelung mit den Marktverhaltnissen in 
Einkiang gebracht werden. Seit der Entdeckung der noch 
gróBern Vorkommen in Mittelafrika, namentlich in Belg.- 
Kongo und Angola, mit ihren massenhaften, wenn auch 
meistenteils geringwertigen Steinen, befindet sich die Welt- 
diamantenwirtschaft unter einem schweren Druck, dem die 
alten Produktionslander nur durch scharfe Fórderein- 
schrankung begegnen konnten. Siidafrifca ist infolgedessen 
von seiner alten beherrschenden Stellung weit zuriick- 
gesunken, wahrend in Belg.-Kongo allein zwei Drittel der 
Wcltdiamantengewinnung geleistet werden. Bei den auBer- 
ordentlichen Wertunterschieden liegen die Anteilverhalt- 
nisse, nach dem Wert berechnet, allerdings nahezu um- 
gekehrt. Hiernach entfallt auf die Siidafrikanische Union 
einschlieBlich Deutsch-Siidwestafrika immer noch reichlich 
die Halfte der Weltproduktion. Besonders bezeichnend ist 
das Beispiel Deutsch-Siidwestafrikas selbst, das 1938 
mengenmafiig nur 1 o/0) wertmfifiig aber 10 o0 zur Welt
produktion beitrug.

Die jiingste Entwicklung wird durch die Schwierig
keiten gekennzeichnet, die der Verarbeitung der gewaltigen 
Produktion entgegenstehen, wobei namentlich die Ver. 
Staaten von Amerika grofie Anstrengungen machen, um 
sieli ausreichende Mengen von Industriediamanten zu 
sichern. Schleifereien haben sich in Siidafrika, in England 
und in den Ver. Staaten entwickelt, lassen sich aber 
angesichts des Mangels an geschulten Arbeitern und ge- 
eigneten Maschinen, die nicht in kurzer Zeit improvisiert 
werden kónnen, nur langsam vermehren. Der verringerte 
Schmuckdiamantenbedarf wird in der Hauptsache aus den 
Vorhandenen Bestanden befriedigt, wahrend der Anfall an 
neuen Rohdiamanten iiberwiegend fiir die Herstellung von 
Industriediamanten Yerwendung findet.
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Der Bergbau in Belgisch-Kongo.

Im Juli 1942 ist eine gemischte Kommission von 
britischen und nordamerikanischen Sachverstandigen nach 
Belg.-Kongo entsandt worden, um zu priifen, in welchem 
Umfang die dortigen Rohstoffe fiir die Yersorgung der
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um Mineralrohstoffe. Belg.-Kongo ist nachst Siidafrika das 
bedeutendste Bergbauland des afrikanischen Erdteils und 
nimmt in einer Reihe auch kriegswichtiger Rohstoffe eine 
fiihrende Stellung oder jedenfalls eine hervorragende 
Stellung im Weltbergbau ein. In Kobalt, Uran, Radium und 
Diamanten steht Belg.-Kongo an der Spitze aller Pro- 
duktionslander; vor allem kann aber die Gewinnung von 
Kupfer und Zinn, in denen das Land ebenfalls einen be- 
deutenden Anteil zur Weltfórderung beitragt, fiir die Yer
sorgung der Alliierten von grofier Wichtigkeit werden. In 
Zinn erwartet man fiir 1942 und 1943 eine Gewinnung von 
20000 bis 30000 t Metali. Ausreichende Verschiffungs- und 
Verhiittungsmóglichkeit vorausgesetzt, wiirde diese Menge 
etwa ein Viertel des Bedarfs der Alliierten in dem durch 
den Verlust von Siidostasien fiir sie so knapp gewordenen 
Metali darstellen.

Seit Kriegsausbruch sind genaue Produktionsangaben 
fiir den Bergbau Belg.-Kongos nur noch in Ausnahmefallen 
veróffentlicht worden.

Die bergbau l iche G ew innung  Belg.-Kongos.

•  Kohle Au Gold Cu Kupfer Co Kobalt Di Diamant Mn Mangan Sn Zinn 

Die Bergbaureviere in Belg.-Kongo.

angelsachsischen Machte nutzbar gemacht werden kónnen. 
Aufier Kautschuk, der nur in recht geringen Mengen zur 
Verfiigung stehen wird, handelt es sich im wesentlichen

Minerał Einheit 1913 1929 1938 1939 1940

Anteil 
an der Welt- 
forderurig 
1938 °/„

Steinkohle . . . 10 0 0  t __ 114 41 0
G o ld 1 ............... kg 1359 5377 14300 15 396 16328 1 , 2
Platin 1 . . . , _ — 49 0
Palladium 1 . . — — 7 0
Silber1 . . . . — — 97100 64 815 1 , 1
Kupfer1 . . . . t 5400 137 000 123940 122649 6

13 850 8 820 9 663 7 6*00:1 5
Blei1 ............... — — 4800 0,3
Z ink 1 . , . . . — — 4000 0 , 2
Kobalt1 . . . . — 697 1 320 34
Eisenerz . . . 1 0 0 0  t — — 3 0
Manganerz . . n 1 — — 8 0
Tantalit und 

Kolumbit . . 
Uranerz . . . .

i
929

1 2 0  
1 052" etwa 602

Radium . . . . s — 1 0 0 etwa 1 0 0 etwa 60
Diamant . . . . 1000 Karat 16 1908 7 206 8  345 10900 63

1  AAetallinhalt der Erzfórderung. 2  i Q 3 7 .  _  3  i Q 4 i . n o o o  t.

P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 6 . August 1942.

lOb. 1520788. Firma Harry Allendorf, GóBnitz (Kr. Altenburg), 
Vorrichtung zum Tauchen von Platten und Einzelstiickchen fiir dic Her
stellung von Feueranziindern. 17.11.41.

35 a. 1520 655. ^Carl Baumler, Dorsten. Sicherungsvorrichtung fiir 
Fórderkórbe, besonders fiir Seilfahrt-Stapelkórbe. 15.1.42.

Paten t-Anmeldun gen1,

die vom 6 . August 1942 an drei Monate Iang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

1 c, 5. G.104122. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. Werner
Griinder und Dr. phil. Otto Neunhoeffer, Breslau. Vorrichtung zum Schutz 
der Durchfiihrungsstelle von Riihrwellen in Ruhrwerksschwimmaschinen. 
24. 9. 41.

5a, 31/20. G. 100119. Erfinder: Dr. Reinhold Weber, Kassel. An
melder: Gesellschaft fiir praktische Lagerstattenforschung GmbH., Berlin. 
Verfahren zum Erforschen von Bitumenlagerstatten. 24. 5. 39. Protektorat 
Bohmen und Mahren.

5b, 9/04. K. 151722. Erfinder: Peter Padberg und Karl Mertens, 
Essen. Anmelder: Fried. Krupp AG., Essen. Fiir PreBluftwerkzeuge, be
sonders PreBluftbohrhammer, mit Spiilmittelzufuhr bestimmtes Venlil. 
30. 8 . 38.

5c, 11. B. 191639. Erfinder:• Diplom-Bergingenieur Wilhelm Crone, 
Dortmund. Anmelder: Bergtechnik GmbH., Liinen (Lippe). Verfahren und 
Einrichtung zum Vorpfanden. 28. 8 . 40.

10a, 24/01. K. 159362. Erfinder: Dr.-Ing. Otto Diettrich, Koln-
Braunsfeld. Anmelder: Klóckner-Humboldt-Deutz AG., Koln. Verfahren zum 
Schwelen von Brennstoffen. 25. 11.40.

lOa, 36/03. G. 96691. Erfinder: Fritz Briihmann, Essen und Dipl.-Ing. 
Friedrich Meyer, Frankfurt" (Main). Anmelder: Metallgesellschaft AG., 
Frankfurt (Main). Fiillbehalter zum Fiillen von in Gruppen angeordneten 
senkrechten, schmalen Schwelkammern. 18. 11. 37. Osterreich.

10a, 36/03. M. 145 322. Erfinder: Dipl.-Ing. Friedrich Meyer, und 
Heinz Hartmann, Frankfurt (Main). Anmelder: Metallgesellschaft AG., 
Frankfurt (Main). Fiillbehalter zum Fiillen von in Gruppen angeordneten, 
senkrechten schmalen Schwelkammern; Zus. z. Anm. G. 96691. 14.6.39. 
Protektorat Bohmen und Mahren.

35a, 9/08. Sch. 117 309. Erfinder: Georg Schónfeld und Rudolf Stein f. 
Berlin-Zehlendorf. Anmelder: Georg Schónfeld, Berlin-Zehlendorf. Federn- 
der Seileinband. 23. 1 2 . 38.

81 e, 22. H. 160 530 Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. Hans 
Joachim v. Hippel, Liinen. Fórderkette aus Rundeisen fiir Kratz- oder Stau- 
scheibenfórderer. 4. 9. 39.

81 e, 143. D. 78223. Erfinder: Dr. Gunter Clemens und Dipl.-Ing. 
Werner Naumann, Hamburg. Anmelder: Deutsch-Amerikanische Petroleum-

1  In den Patentanmeldungen, die mit dem Zusatz Osterreich« und 
Protektorat Bohmen und Mahren« versehen sind, ist die Erklarung ab- 

gegeben, dali der Schutz sich auf das Land Osterpeich bzw. das Protektorat 
Bohmen und Mahren erstrecken soli.

Gesellschaft, Hamburg. Behalter fiir fliichtige brennbare Fliissigkeiten. 
16.6.38.

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

das Patent erhoben werden kann.)

la  (40).W22 887, vom 10. 1.40. Erteilung bekanntgemacht am 4.6.42. 
Kai Petersen in S 'oborg bei K o penhagęn . Verfahren und Vorrichtung 
zur Vermahlung von Mii U und (ihnlichen Ab fallen. Prioritat vom 19. 1. 39 ist 
in Anspruch genommen. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat 
Bohmen und Mahren. •

Bei dem Vermahlen von schwer vermahlbare oder nicht vermahlbare 
Bestandteile enthaltenden Abfallen in einer umlaufenden Trommel, dereń 
Mantel ais Rost (oder Grobsieb) ausgebildet und von einem feineren Rost 
<oder Sieb) umgeben ist, sind in dem Mantel der Trommel auBer den normalen; 
Rostspalten (Siebóffnungen) breitere Spalten (gróBere Óffnungen) vor- 
gesehen. Durch diese Spalten (Óffnungen) treten die gróberen, von den 
normalen Óffnungen des Rostes oder Grobsiebes zuriickgehaltenen schwierig 
vermahlbaren und unvermahlbaren Bestandteile des Mahlgutes aus der 
Mahltrommel. Die schwierig vermahlbaren und nicht vermahlbaren Be
standteile des Mahlgutes kónnen auch zusammen mit den iibrigen nicht ab
siebbaren Bestandteilen des Gutes einer mit der Mahltrommel umlaufenden, 
mit einstellbaren Mitteln versehenen Hebeanordnung zugefuhrt und durch 
diese in die Trommel zuriickgefiihrt werden. Dieses Zuriickfiihren wird da
bei so lange vorgenommen, bis das nicht absiebbare Gut nur aus schwierig 
vermahlbaren und nicht vermahlbaren Bestandteilen besteht. Die letzteren 
werden alsdann nach Umstellen der einstellbaren Mittel der Hebeanordnung 
durch diese aus der Trommel entfernt. Die durch das Patent geschiitzte 
Vorrichtung besteht, wie bekannt, aus einer liegenden, drehbar gelagertcn 
Trommel, die eine oder mehrere Mahlkammern haben kann, und dereń ais 
Rost oder Grobsieb ausgebildete Mahlflache von einem oder mehreren 
feineren Sieben umgeben ist. Diese befórdern die nicht absiebbaren 
Bestandteile des Gutes in der Langsrichtung der Trommel und stehen mit 
Mitteln in Verbindung, durch welche die nicht absiebbaren Bestandteile des 
Gutes entweder der weiteren ' Vermahlung zugeleitet oder weggcleitet 
werden. GemaB der Erfindung hat die Trommel auBer in der Oberzahl be
findlichen normalen Óffnungen fiir das genugend feine Mahlgut und Teile 
des ungeniigend vermahlenen Gutes, sowie fiir die feineren Teile der 
schwierig vermahlbaren und nicht vermahlbaren Bestandteile des Gutes 
Durchtrittóffnungen von einer so groBen Abmessung, daB die gróberen 
Teile der erwahnten Bestandteile des Gutes durch sie hindurchtreters 
kónnen. Die gróBeren Durchtrittóffnungen kónnen eine verschieder.e GróBe 
haben, im Abstand voncinander und in Gruppen angeordnet sowie einstellbar 

%sein.
5b (19). 722763, vom 6 . 4. 40. Erteilung bekanntgemacht am 4. 6 . 42. 

W a l l r a m  H a r t m e t a l l w e r k  und  H a r t m e t ą l l w e r k z e u g f a b r i k  
Meut sch ,  V o i g t l a n d e r  & Co. in Essen.  Bohrrohr fiir Gesteinsbohrer 
mit einer grójieren ais fiir den Durchgang der Spiilung erforderlichen 
inne ren Langsbohrung. Der Schutź erstreckt sich auf das Protektorat 
Bohmen und Mahren.
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Um das Gewicht des Bohrrohres zu verringern, ohne dessen Leben?- 
dauer zu kurzeń, wird das Rohr aus handelsiiblichen Baustahlen mit einer 
Wandstarke von weniger ais 8  mm hergestellt. An den Enden des Rohres 
wird dessen innere Langsbohrung durch Schmieden so kegelforrmg er- 
weitert, daB die lósbaren Teile in das Rohr eingesteckt werden kónnen. 
Die Erweiterungen an den Enden des Rohres kónnen durch gleichzeitiges 
Schmieden der inneren und auBeren Wandung des Rohres gebildet werden.

5c (10oi). 722807, vom 18. 7. 40. Erteilung bekanntgemacht am 4.6.42. 
H i n se lm ann  & Co. Nachf .  D i p  1 o m-Berg i ngen ieur  O t t o  Vedder  
in Essen-Kuj>ferdreh.  Eiserner Grubenstempel. Erfinder: Diplojn-Berg- 
ingenieur Otto Vedder in Essen-Kupferdreh. Der Schutz erstreckt sich auf 
das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Der innere obere Teil a des rohrfórmigen, ausziehbaren Stempels 
wird gegen dessen auBeren unteren Teil b durch eine aus zwei gelenkig 
miteinander verbundenen Teilen bestehende Schelle c festgelegt, die innen 
mit in Aussparungen des inneren Stempelteils eingreifenden Vorspriingeii 
versehen ist. Das freie Ende der beiden Teile der Schelle ist n*it einer 
rinnenfórmigen, zur Langsachse des Stempels keilfórmig verlaufenden 
Umbiegung d versehen. Ober diese Umbiegungen greift von auBen ein mit 
klauenartigen, keilfórmig verlaufenden Umbiegungen versehener Keil e. Ein 
mit diesem Keil ein Stuck bildender zweiter Keil / greift zwischen die 
Umbiegungen der Schellen. Infolgedessen wird die letztere beim Ver- 
schieben des Doppelkeiles / g in senkrechter Richtung durch den Kei 
zwanglaufig geóffnet bzw. geschlossen. Die die Anlagefliichen fiir den Keil 
bildenden Umbiegungen beider Teile der Schelle, der Doppelkeil e f und 
dessen klauenartige Umbiegungen kónnen der Rundung des Stempels an- 
gepaBt sein. Auf die Stirnfliichen des Doppelkeiles kónnen ferner eiserne 
Platten g geschweiBt sein, die den Keil kastenartig SchlieBen und vei- 
starken.

10 a (19oi). 722853, vom 4. 11. 30. Erteilung bekanntgemfpht am 4.6.42. 
F i rma  Ca r l  Sti-ll in Reck l i nghausen .  Yorrichtung zur Herstellung 
einer Gasabsaagvorrichtung bei Kammerófen. Das Hauptpat. hat angefangen 
am 15. 1. 30.

B U C H E R

Wasser, Kohle, 01. Ausgewahlte Untersuchungsvor- 
schriften zur Kontrolle technischer Betriebe. Hilfsbuch 
fiir den Laboratoriumsgebrauch. Von Dipl.-Chem. 
Dipl.-Ing. Werner Krutzsch. 3., erw. Aufl. 219 S. 
Berlin 1942, Herausgeber: Schering AG.

Die neue Auf lage des 1937 erschienenen Buches, das 
W. Krutzsch im Auftrage der Firma Schering AG., Berlin, 
zusammengestellt hat, ist in der Beschreibung des Hand- 
werklichen weitergehend ausgestaltet worden. Damit kommt 
der Verfasser vor allem den in der Ausbildung stehenden 
Fachkraften entgegen, an die sich das Werk in erster Linie 
wendet. Aber auch der erfahrene Labor- und Betriebs- 
analytiker findet manchen guten Rat. Das Buch verhilft ihm 
zur schnellen Orientierung, namentlich dann, wenn auBer
halb des eigenen Sondergebietes liegende Aufgaben an ihn 
herantreten.

Es sind verschiedenste technische Gebiete beriick- 
sichtigt. Der Vorschriften-Teil erstreckt sich auf Unter
suchungen von Trink- und Gebrauchswasser (u. a. pH-Er- 
mittlung, Kesselwasser, Kohlen, Silikaten, Olen, Fetten, 
Heiz- und Rauchgasen; auBerdem haben einige ausgewahlte 
Vorschriften spezieller Art Aufnahme gefunden. E in  Ver- 
fahren beschreibt der Verfasser stets ausfiihrlich (nach 
diesem das zurzeit geeigneteste), auf andere wird meist

GemaB dem Hauptpatent werden mittels Formstangen a, die durch 
Offnungen der Decke der Ofen in die in deren Kammern befindliche- 
Kohlenfullung b eingefuhrt werden, in dieser Fiillung offene Absaugkaniile 
hergestellt. In diese Kanale werden Gasabfuhrrohre gasdicht eingefuhrt. 
Die Erfindung besteht darin, daB auf den Formstangen ein deckelartiger 
Kórper c gleitbar angeordnet ist. Dieser Kórper setzt sich beim Einfuhren 
der Stangen in die Kammerfiillung auf die Deckenóffnung gasdicht auf und 
bleibt beim Flochziehen der Formstangen an deren unteren Teil hangen. 
Der Kórper c kann ais Drehkórper ausgebildet werden und beim Senken 
der Stangen in ein ihm entsprechendes, der Offnung der Ofendecke und dem 
Gasabfuhrungsstutzen d angepaBtes Gehause e eintreten. Der Kórper c 
schlieBt die Offnung der Ofendecke bereits gasdicht ab, bevor die Stangen a 
in die Kohlenfiillung eintreten. Dadurch wird das Entweichen von frisch er- 
zeugten wertvollen Destillationsgasen, im besonderen von solchen Gasen, 
die sich in dem Kohlenkanal entwickeln, nach auBen fast vollig vermieden, 
weil sofort nach dem Entfernen der Stangen aus den Kammern und dem 
Abheben des Kórpers c von der Ofendecke deren Offnungen endgultig 
versfhlossen werden kónnen.

81e (83o2>. 722848; vom 19.10.38. Erteilung bekanntgemacht am 4.6.42. 
S i emens-Schucke rtwerke AG.  in Be r l i n-S i emenss t ad t .  Steuer- 
einrichtung mit Rtickmeldung fur elektrisch gesteuerte Antriebsmotoren, be
sonders in zusammengesetzten Fórderanlagen. Erfinder: Dipl.-Ing. Albert 
Kiibel in Berlin-Wilmersdorf. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

Die Einrichtung ist fiir elektrisch gesteuerte Antriebsmotoren be- 
stimmt, die durch einen oder mehrere Wahlschalter zu einer durch Be- 
tatigung besonderer Kommandoeinrichtungen in Gang zu setzenden Staffel 
zusammengehalten werden. Zur gemeinsamen Riickmeldung des Betriebs- 
zustandes mehrerer, mittels eines Wahlschalters oder mehrerer Wahlschalter 
ausgewahlter Antriebsmotoren dient eine einzige Anzeigevorrichtung. Diese 
Vorrichtung ist jeweils dem zuletzt anlaufenden Antriebsmotor der gewahlten 
Motorenstaffel zugeordnet. Die Anzeigeyorrichtung kann ein in den Wahl
schalter eingebautes Leuchtzeichern (z. B. Birne, Lampe) sein. Die Kommandoh 
vorrichtungen, die durch den oder die Wahl^halter betatigt werden, s!nd mit 
dem Wahlschalter zusammengebaut und werden durch die Wahlschalter ver- 
schoben. An den Wahlschaltern kann ein zweites Leuchtzeichen (Lampe 
o. dgl.) vorgesehen werden, das zum Anzeigen der Obereinstimmung der 
Stellung durch die Schalter zu den verstellenden, in den Fórderweg ein- 
gebauten, zum Fiihren des Fórdergutes dienenden Mittel (z. B. Klappen) 
dient. -

S C H  A U
unter Angabe des Originalschrifttums hingewiesen. Ebenso 
finden Normen Berikksichtigung; auf Skizzen und Zeich- 
nungen wird verzichtet.

Die Abschnitte iiber Kohle- und Ól-Untersuchungen 
interessieren ąn dieser Stelle besonders. Das Kapitel Kohle 
enthalt die Ermittlung technischer Daten, wie Festigkeit, 
Kórnung, Abrieb-, Schutt- und Raumgewicht, sowie ana- 
lytischer Werte: Wasser, Asche, Brennbares, Heizwert, 
fluchtige Anteile, Koksriickstand, Schwefel, Kohlenstoff, 
Wasserstoff, Stickstoff. (Das hier angegebene Kjeldahl- 
Verfahren ist zur Stickstoffbestimmung in Kohle und Koks 
ungeeignet.) Ein weiterer Abschnitt ist der Umrechnungs- 
Methodik gewidmet. Die im Ruhrrevier gebrauchlichen 
Methoden sind auch, von einigen wesentlichen Schnellver- 
fahren abgesehen, angedeutet oder beschrieben.

Im gleichen Rahmen bewegt sich der Abschnitt iiber 
Ol- und Fettuntersuchungen, der vor allem fiir die Kokereien 
niitzlich sein konnte. Lange.

Technisches Russisch. Lehr- und Nachschlagebuch der 
russischen Sprache auf technischem Gebiet. Von In- 
genieur Alexej Stychnoff .  In 2 Teilen. Teil 1: Lehr- 
und Obungsbuch. 93 S. mit 28 Abb. Teil 2: Fachwórter- 
buch. 111 S. Essen 1942, W. Girardet. Preis iedes Bds. 
in Pappbd. 6 9łM.
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Die beiden in der Reihe der technisch-fremdsprachlichen 
V^erke des Girardet-Verlages erschienenen Biicher des ais 
russischer Ingenieur seit Jahren in der deutschen Industrie 
praktisch tatigen Verfassers gehóren zusammen und er- 
ganzen einander. Der erste Teil will ais Lehr- und Ubungs- 
buch dem deutschen Techniker, der die elementaren Be- 
griffe der russischen Sprache beherrscht, ermóglichen, sich 
die Kenntnis des technischen Russisch anzueignen, wieder 
aufzufrischen oder zu erweitern. Dariiber hinaus will er ais 
Nachschlagewerk dienen, wofiir die Abschnitte »Zum Nach- 
schlagen« sowie zahlreiche Angaben iiber die richtige An
wendung der Wórter und weiterhin das russisch-deutsche 
und deutsch-russische Wórterverzeichnis des zweiten Teils 
in Betracht kommen. Die Gliederung des Stoffes in neun 
Kapitel ist in Anlehnung an das im gleichen Verlag er- 
schienene Buch von Henry G. Freeman »Technisches 
Englisch« vorgenommen. Die russischen Texte wurden 
entweder vom Verfasser selbst ausgearbeitet oder dem 
neuesten technischen Schrifttum entnommen.

Das in Deutschland vorhandene russische technische 
Schrifttum stammt fast ausschliefilich aus der Zeit vor dem 
Weltkrieg. Inzwischen ist in RuBland eine neue technische 
Terminologie entstanden. Noch bis vor kurzem enthielt die 
Sprache des russischen Technikers nur wenige Ausdriicke, 
die der hochstehenden Terminologie der deutschen Technik 
auch nur annahernd gleichwertig waren, und man war auf 
ein lastiges Umschreiben der Vorgange und Gegenstande 
durch mehrere russische Worte angewiesen. Erst in den 
letzten Jahren wurden neue kurze und treffende, oft durch

starkę Abkiirzungen und Zusammenfassungen entstandene 
Wórter gepragt, die zumeist noch in keinem Wórterbuch 
zu finden sind. Diese Entwicklung hat der Verfasser weit- 
gehend beriicksichtigt. Die deutsche Rechtschreibung ist 
nach Duden, die russische nach den OST-Norm-Veróffent- 
lichungen und nach der groBen Staatlichen Sowjet- 
technischen Enzyklopadie, also nach dem neuesten Stand, 
vorgenommen. Der Schwierigkeit einer richtigen Be- 
tonung des Russischen wird durch entsprechende Akzent- 
angabe Rechnung getragen.

Die Kapitel des Lehr- und Ubungsbuches und das 
Wórterverzeichnią sind vorzugsweise aus den dem; Verfasser 
wohl naheliegenden Gebieten des Maschinenbaues ein- 
schlieBlich der Metallbearbeitung und der Elektrotechnik 
entnommen. Wichtige andere Gebiete der Technik, wie 
z. B. Bergbau, Hiittenwesen und Chemie sollten bei einer 
etwaigen Neuauflage etwas mehr beriicksichtigt werden, 
aych wenn das Wórterbuch nach Angabe des Verfassers 
keinen Anspruch darauf erheben will, ein vollstandiges 
technisches Lexikon zu sein. Beide Teile werden trotzdem 
ausreichen, um dem weiterzuhelfen, der sich die not- 
wendigen Grundkenntnisse der Fachsprache der russischen 
Technik aneignen will. In diesem Sinne kann das Werk 
den vielen deutschen Angehórigen technischer Berufe, die 
in dem gegenwartigen Krieg mit der russischen Technik 
in Beriihrung kommen und darauf angewiesen sind, sich 
schnell und zuverlassig iiber die einschlagigen russischen 
Grundbegriffe zu unterrichten, recht niitzliche Dienste 
leisten. Dr.-Ing. W. de la Sauce.

Z E I T S C M R / F T E N S C M A  U 1
(Eine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 14—16 veróffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Bergtechnik.

Allgemeines. Konrath: D ie  E n t w i c k l u n g  d e r  
Un te r tage-E lek t r i f i z ie rung  im Saarkohlenberg- 
bau von 1935 bis 1941. (SchluB.) Bergbau 55 (1942) 
Nr. 16 S. 165/68*. Elektrisch betriebene Bandanlagen. Die 
Lokomotivfórderung. Beleuchtungs- und Signalanlagen. 
SchutzmaBnahmen. Entwicklungsmóglichkeiten der weiteren 
Elektrifizierung.

Abbau. Lange, Fritz: V o r  - u n d  N a c h t e i l e  des  
V o r b a u e s  d e r  u n t e r e n  u n d  o b e r e n  S t r e b e n  
i n s t e i l e r  L a g e r u n g .  Gluckauf 78 (1942) Nr. 32 
S. 453/56*. Scheibenbau und Tannenbaum-Bauart geniigen 
in technischer und sicherheitlicher Hinsicht nicht den 
heutigen Anforderungen. Empfohlen wird, an ihrer Stelle 
in steiler Lagerung den Treppenbau einzufiihren, wobei die 
Streben gegeneinander um etwa 10—15 m versetzt werden. 
Diese Bauart gestattet eine starkę Zusammenfassung der 
Fórderung und Wetterfiihrung. Ais weitere Vorteile sind 
hervorzuheben die kurze Standdauer der Strecken im Alten 
Mann und die fast ohne Unterbrechung von Sohle zu Sohle 
durchgehende Bruchkante in den Streben, wodurch die 
Kohlengewinnung erleichtert und infolge geringer Beein- 
flussung der hangenden Schichten die Sicherheit des Be
triebes erhóht wird.

Fórderung. Tettamanti, E.: Se i l ru tschverha l t n isse  
der T re ibsche iben fórderungen  bei fre iem Aus- 
lauf  und freier Anfahrt .  Mitt. Hochschule Sopron 13
(1941) S. 83/135*. Nach einem Hinweis auf die bereits 
friiher behandelten Grundsatze der Seilrutschverhaltnisse 
werden eingehend die Bedingungen fiir den freien Auslauf 
und die freie Anfahrt, d. h. fiir das Einhangen von Lasten 
untersucht. Eine Reihe von Diagrammen veranschaulichen 
die auftretenden Krafte und Sicherheiten. Durchrechnung 
von Beispielen unter Berucksichtigung verschiedener 
Schachtwirkungsgrade.

Grubensicherheit. B e i h e f t  z u m  G r u b e n s i c h e r -  
h e i t s b e r i c h t  1940. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. 89
(1941) Nr. 11/12 S. 246/314*. I. Beschreibung bemerkens- 
werter Ungliicksfalle und sonstiger Vorkommnisse, wie 
Gebirgsschlage, Wassereinbriiche, Zubruchgehen von 
Grubenraumen, Schachtstórungen, SchIagwetterexplosionen 
und Grubenbranden. II. Statistik: Unfalle nach Landern, 
Bergbauzweigen und Bezirken. Unfalle durch Gase und 
Kohlenstaub. Unfalle durch elektrischen Strom. Statistik 
der Schachtfórderseile. Rettungswesen und Erste Hilfe.

• j  1  Ei" sei,tig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fiir Karteizwecke 
smd vom Veriag Gliickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 StM 
fur das Vierteljahr zu beziehen.

Aufbereitung und Brikettierung.

Braunkohle. Kayser, H. G.: U b e r  S i c h e r h e i t s -  
ein r ich tungen der Mah lt rocknungs- und  Ring- 
pressenanlage der Deutschen E r d ó l  AG. Braun
kohle 41 (1942) Nr. 31 S. 349/54*. Beschreibung der Siche,- 
heitseinrichtungen an Hand von Beispielen aus dem prak
tischen Betrieb. Die Sicherheitstechnik in einer Dea-Ring- 
brikettanlage.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Krajtwerke'. Halle, K. und K. Volk: Der gegen war- 

t ige S t j n d  des deutschen Kraf twerkbaues.  Elektr.- 
Wirtsch. 41 (1942) Nr. 14 S. 336/40*. Um sich ein Bild von 
dem gegenwartigen Stand zu machen, muB man sich vor 
allem folgende Fragen stellen: 1. Welche Faktoren haben 
das deutsche Kraftwerk geformt und beeinflussen es noch 
weiterhin? 2. Welche Wege wurden beschritten und zu 
weichen Ergebnissen und Folgerungen hat die Entwicklung 
gefiihrt? Erórterung der Verhaltnisse fur den Bau von 
Dampfkraftwerken und Wasserkraftwerken.

Feuerungen. Schóning, W .: En taschung  von GroB- 
k e s s e l a n l a g e n .  Arch. Warmewirtsch. 23 (1942) Nr. 6 
S. 121/25*. Die Grundlagen der Entaschungseinrichtungen. 
Entaschung fiir Rost- und Staubfeuerungen. Die pneuma- 
tische Entaschung. Die Entwicklung der Flugaschenfórde- 
rung. Schrifttum.

Dampfkessel. Schroeder, B. W .: B e t r i e b s i i b e r - '  
wachung von kle inen und  m it t leren Damofkessel- 
anlagen. Arch. Warmewirtsch. 23 (1942) Nr. 6* . 133/36*. 
Oberblick iiber Gerate und Verfahren zum Messen von 
Driicken, Temperaturen und Mengen.

Brennkraftmascliinen. Kruger, R .: Vent i le fii r Brenn- 
k r a f t m a s c h i n e n .  Brennstoff- u. Warmewirtsch. 24 
(1942) Nr. 7 S. 117/21*. Herstellung und Baustoffe. Ventil- 
kiihlung. Ventilfiihrung und Sitz. Besondere Bauarten.

Rohrleitungen. Friedrich, W .: W e r k s t o f f e  u n d  
Verb indungen  f iir  Hochdruck-Rohrle i tunger i .  Arch. 
Warmewirtsch. 23 (1942) Nr. 6 S. 127/30*. Auswahl der 
Werkstoffe. Flanschverbindungen und ihre Abdichtungs- 
arten. Gesichtspunkte fiir das EinschweiBen von Armaturen.

Chemische Technologie.
Gaserzeugung. Stanisavlievici, Louis: E n t f e r n u n g  

der organ ischen Schwe fe lve rb indungen  aus dem 
S tadtgas  mit te ls  Ho lzkoh le .  Gas- u. Wasserfach 85 
(1942) Nr. 31/32 S. 353/59*. Das Verfahren ermóglicht, im 
laufenden Betrieb einen bestimmten Hóchstgehalt an 
Schwefel im abzugebenden Gas einzuhalten. Laboratoriums- 
versuche stellten die einzuhaltenden Arbeitsbedingungen
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fest und Versuche mit einer halbtechnischen Anlage 
lieferten zufriedenstellende Ergebnisse.

Koppitz, O.: Strom ais Kuppe lerzeugn is  der 
Gaserzeugung.  Arch. Warmewirtsch. 23 (1942) Nr. 6
S. 139/42*. Beschreibung der energiewirtschaftlichen Ver- 
haltnisse einer Arbeitsweise, bei der die im Gaswerks- 
betrieb eingesetzte Kohle restlos zu Wertstoffen (Teer und 
Benzol) und ' Edelenergie (Gas und Strom) verarbeitet 
wird.

Wirtschaft" und Statistik.
Finanzwirtschaft. Schwarz, O.: Das W e l t f i n a n z -  

j a h r 1941 im  Z e i c h e n  des  n e u e n  W e l t k r i e g e s .  
Bankarch. 1942 Nr. 13 S. 257, 61. Der Verfasser stellt dar, 
wie in den kriegfiihrenden Landern die Kriegsaufgaben 
immer gróBere Teile des Volkseinkommens und -ver- 
mógens in Anspruch nehmen und bei hoher und steigender 
Steuerbelastung die Staatsschulden standig stark steigen. 
In diesem Zusammenhang erórtert er die Methoden der 
Kriegsfinanzierung und die Entwicklung der Kriegs- 
finanzen bei den Grofimachten. In den von den Achsen- 
machten und von Japan besetzten Landern erfordem trotz 
Wegfalls der Kriegskosten die Beseitigung der Kriegs- 
schaden, die Demobilisierung und die Umstellung von der 
Kriegs- auf die Friedenswirtschaft sowie die Erstattung der 
Besatzungskosten so hohe Finanzmittel, daB auch in diesen 
Landern noch nicht von normalen Finanzverhaltnissen ge- 
sprochen werden konne. In den neutralen Landern seien 
fiir Vorratsbeschaffungen, staatliche Subventionen und son- 
stige wirtschaftliche Stiitzungs- und Umstellungsnjafi- 
nahmen so erhebliche Mehrausgaben notwendig, daB auch 
diese Lander ohne Steuererhóhungen und Schuldenauf- 
nahmen nicht auskommen konnten.

Zinspolitik. Huppert, W.: D e r  Z i n s  i m Pr e i s-  
g e f i i g e .  Bankarch. 1942 Nr. 13 S. 261/63. Zur Diskus- 
sion iiber die Zinstheorie weist der Verfasser nach, daB der 
Zins sich heute nicht mehr in der freien Marktwirtschaft 
aus Angebot und Nachfrage am Kapitalmarkt bildet, son
dern vom Staat entweder ais kalkulatorischer Zins bei 
óffentlichen Auftragen oder ais Darlehnszins bei der 
Kapitalmarktlenkung bestimmt wird. Der Zins hat damit 
die zentrale Bedeutung fiir die Reglung der gesamten 
Wirtschaft verloren.

Marktordnung. v. Hasselbach, W.: Mark to rdnung  
a i s  e u r o p a i s c h e s  P r o b l e m .  Wirtschafts-Ring 15 
(1942) Nr. 28 S. 608/09. Der Verfasser sehildert die Ent
wicklung und Bewahrung der deutschen landwirtschaft- 
lichen Marktordnung, die zum Vorbild einer Gegundung 
der europaischen Agrarwirtschaft geworden ist. Entschei- 
dend sei, daB Marktordnung nicht Zwangswirtschaft be- 
deute, d. h. nicht etwa Bekampfung der Persónlichkeits- 
werte, wohl aber Umlenkung dieser Werte fiir den Einsatz 
im Dienste der Gemeinschaft. Auf dem Gebiete der Ernah- 
rungswirtschaft steht nach Auffassung Hasselbachs Europa 
heute vor der gleichen Aufgabe, vor der £)eutschland 1933 
stand. Fiir die Dauer des Krieges Ausschópfung der eigenen 
Versorgungsmóglichkeiten bis rum aufiersten, aber dariiber 
hinaus auch zur Existenzerhaltung grundsatzliehe Sicherung 
der Versorgungsmóglichkeiten aus dem eigenen Raum. Auf 
der Grundlage fester, durch eine klare Marktordnung unter- 
bauter Preise werden die Bauern und Landwirte Europas 
ihre Krafte zur vollen Entfaltung bringen konnen. Auf 
der gleichen Grundlage wird sich auch ein planmaBiger 
Austausch-xon Land zu Land innerhalb Europas entwickeln, 
der zu einer allgemeinen Hebung der Lebenshaltung im 
europaischen Raum fuhren muB.

Verschiedenes.

Ernahrungswirtschaft. Mielck, O.: Z u r  F r a g e  de r  
Nahrungskapaz i t a t  der Lander. Dtsch. VoIkswirtsch. 11 
(1942) Nr. 20 S. 663/65. Der Verfasser untersucht nicht 
nur die im Thema angeschnittene Frage nach der grund- 
siitzlichen Seite, er zeigt auch am Beispiel Deutschlands, 
welche ernahrungspolitischen Umstellungen erforderlich 
waren,. wenn Deutschland sich ohne Einfuhr ernahren 
sollte. Nach seiner Meinung sind fiir die Nahrungskapa
zitat eines Landes zwei Momente von besonderer Bedeu
tung: Einmal der Leistungsstand der Landwirtschaft und 
zum anderen die Art des Nahrungsverbrauchs der Bevól- 
kerung. Beide Elemente werden eingehend untersucht und 
an Beispielen erlautert. Die Berechnung dariiber, wie weit 
ejn Ubergang von tierischer zu pflanzlicher Nahrung er- 
folgen miiBte, wenn Deutschland sich aus eigenem Boden 
ernahren solle, ergibt, daB die tierische Nahrung je Kopf

um mehr ais 1/3 gesenkt und die pflanzliche Nahrung um 
etwa 17 Prozent erhóht werden miiBte. ^

V erkehrswesen. Goldstein, E. W .: Verkehrsdiago- 
nale Nordsee — Schwarzes Meer. Dtsch.Volkswirt 16 
(1942) Nr. 41 S. 1320/21. Infolge der staatlichen Zer- 
splitterung im Siiden und Siidosten hat die Donau bisher 
verkehrspolitisch nicht die Bedeutung erlangen konnen, die 
ihr zukommt. Der Verfasser erórtert die Gegebenheiten und 
Móglichkeiten der Donauschiffahrt, von dereń Ausbau die 
wirtschaftliche Erstarkung des europaischen Siidosteus 
weitgehend abhange. Mit dem Rhein-Donau-GroBschiff- 
fahrtsweg werde das starkę Wirtschaftsgefalle zwischen 
den montanindustriellen Gebieten Westeuropas und dem 
agrarwirtschaftlich orientierten Siidosten einen naturhaften 
und dauerhaften Ablauf nehmen. Die zufciinftige Verkehrs- 
diagonale Nordsee (Atlantik)-Schwarzes Meer-(Agiiis/ 
Mittelmeer) wird, wie der Verfasser abschlieBend durchaus 
richtig feststellt, wahrscheinlich ebenso revolutionar wirken 
wie seinerzeit auf einer anderen Ebene der Suez- oder der 
Pci n 3 m 3 i wi n h I

W e l t  h a n d e l  i m K r i e g e .  Dtsch. Volkswirt 16 
(1942) Nr. 41 S. 1309/10. Die Zeitschrift untersucht in 
diesem Beitrag die Frage, ob es noch einen Welthandel 
gibt. Durchaus zutreffend wird festgestellt, dafi der Welt
handel in drei Sektoren aufgespalten ist: in den Europa- 
handel, in den Handel der Empire-Lander mit dem ame- 
rikanischen Kontinent und Sowjetrufiland sowie in den Ost- 
asienhandel. Der zweite Sektor verteile sich auf mehrere 
Weltteile. Im einzelnen wird dann naher gezeigt, wie dieser 
Teil des Welthandels durch den Krieg beeintrachtigt wird. 
Diesem aufgespaltenen Welthandel stehe das wirtschaftlich 
zu einer Einheit zusammengefaBte Europa gegeniiber. Der 
ostasiatische Wirtschaftsraum sei im Begriff, sich zu einer 
selbstgeniigsamen Wirtschaft auf breitester Grundlage zu 
entwickeln.

Bankwesen. Keiser, G.: Das zweite Kriegs jahr der 
Banken. Bankarch. 1942 Nr. 12 S. 239 44. Ausgehend von 
der Feststellung, dafi die Bilanz- und Ertragsentwicklung 
der Banken sich 1941 in den Grundlinien gegeniiber den 
Tendenzen des Vorjahrs nicht wesentlich geandert hat, 
weist der Verfasser im einzelnen nach, wie die Kredit- 
wirtschaft nach wie vor der groBe Saugapparat fiir die 
durch die staatliche Kreditausweitung und die Geldfrei- 
setzung .im Konsum- wie Produktionssektor entstehende 
Kaufkraft war. Dabei zeigt er auch die Verschiebungen, 
die sich im letzten Jahr in der Art der zuflieBenden Gelder 
und im Anteil der verschiedenen Gruppen der Kredit- 
wirtschaft an dem AufsaugprozeB durchgesetzt haben und 
den Wandel, der sich insofern in der Anlage der Gelder 
eingestellt hat, ais neben dem Staat ais dem nach wie vor 
vóllig beherrschenden Kreditnehmer auch bestimmte Sek
toren der Wirtschaft ais Schuldner neu in Erscheinung 
treten. Das neue Jahr stelie die Banken vor eine wesentlich 
veranderte Sachlage.

Oesch, A.: Die kr iegsw ir tschaft l iche  Bedeutung 
der Banken. Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr.40 S. 1284/86. 
Am Beispiel Frankreichs, SowjetruBlands und Deutsch
lands zeigt der Verfasser, wie die Banken durch die offizi- 
elle Politik der einzelnen Lander zur Erreichung kriegs- 
wichtiger Ziele eingesetzt worden sind. Bei der Beurteilung 
des Kriegspotentials eines Landes diirfe die Wirtschafts- 
kraft der Banken nicht unberticksichtigt bleiben. Ihre 
gróBte kriegswirtschaftliche Aufgabe sei es in Deutśch- 
land, Betriebsuberschiisse der Wirtschaftsbetriebe zu ver- 
walten, den Sparwillen iiberall in der Wirtschaft zu fordem 
und die Kapitalneubildung weitgehend zu erfassen. Durch 
Beseitigung von Wahrungs- und Kreditrisiken aller Art 
habe der Staat die Vorausset/.ung dafiir geschaffen, dali 
die deutschen Banken bei ihrer mehr passiv orientierten 
Bankpolitik bisher gróBte Erfolge erzielt habe.

P E R S Ó N L I C H E S
Der Bergrat Dr.-Ing. B e s t e 1 vom Oberbergamt Dort

mund ist unter Versetzung an das Bergrevier Essen II zum 
Ersten Bergrat daselbst ernannt worden.

Gestorben:

am 23. Juli in Freiberg (Sa.) der Oberbergrat ais Ab- 
teilungsleiter Dr. W ach  t e r  vom Oberbergamt Freiberg 
(Sa.) im Alter von 66 Jahren,

am 14. August in Sibyllenort der Erste Bergrat i. R 
Bernhard M o e s e r im Alter von 75 Jahren.


