
GLUCKAUF
Berg- und Huttenmannische Zeitschrift

78. Jahrgang 5. September 1942 Heft36

GroGdampfkessel1.
Von Direktor Dr.-lng. e. h. Friedrich Schulte undOberingenieur Dipl.-Ing. Kurt War tenberg

beim Technischen Uberwachungs-Verein Essen. •

Die Entwicklufig der Dampfkessel ist in den zwei Jahr
zehnten zwischen den beiden Kriegen besonders stiirmisch 
und fruchtbar gewesen. Sie brachte den Sieg des Wasser- 
rohrkessels, der mechanischen Feuerung, die Steigerung der 
Leistung, des Druckes und der Temperatur. Die fort- 
schreitende Erkenntnis der Oesetze der Warmeubertragung 
und des Wasserumlaufs haben die Bauart der Kessel vóllig 
umgestaltet. Hiermit diirfte jedoch ein vorlaufiger Halte- 
punkt erreicht sein. Weitere Verbesserungen und Um- 
gestaltungen kónnen sich hauptsachlich auf die im Betrieb 
gesammelten Erfahrungen und das Bestreben, die Praxis 
mit der Forschung in Einklang zu bringen, griinden. Die 
Entwurfsberechnung kann auBerdem nicht alle im Betrieb 
auftretenden auBeren Einfliisse erfassen, z. B. Verande- 
rungen im Brennstoff, in der Belastung, in der Ver- 
schmutzung der Heizflache, in der Bedienung und Feuer- 
fiihrung, 90 daB die Praxis allein endgiiltig iiber die Bauart 
der Kessel und die zu treffenden Verbesserungen und 
Sicherheitseinrichtungen zu entscheiden vermag.

Die zwanzigjahrige Entwicklung hat dazu gefiihrt, daB 
heute Hochdruckanlagen ebenso betriebssicher gestattet 
werden kónnen wie friiher Niederdruckanlagen; auch da, 
wo gróBte Betriebssicherheit die Hauptforderung ist, 
werden heute Hochdruckanlagen geplant, wenn die Voraus- 
setzungen dafiir gegeben sind.

Der gróBte bisher in Deutschland gebaute Kessel hat 
eine Grenzleistung von 250 t/h. Der wirtschaftliche Best- 
wert liegt jedoch tiefer, so daB aus wirtschaftlichen 
Griinden eine weitere Steigerung der KesselgróBe bzw. 
-leistung nicht notwendig ware. Der hóchste angewandte 
Dampfdruck betragt 170 ata im Erstteil des Schmidt-Hart- 
mann-Kessels. Die hóchste Dampftemperatur ist zur Zeit 
noch 530° C. Kesselleistung, Dampfdruck und -temperatur 
sind genormt; auBerdem hat die Wirtschaftsgruppe Elek- 
trizitatsversorgung Richtlinien fiir die Wahl der Driicke, 
Temperaturen und Leistungen ausgearbeitet.

Die Leistung je Kesseleinheit ist in erster Linie von 
der GesamtgróBe des Werkes abhangig, in zweiter Linie 
von der Schluckfahigkeit der zugeordneten Maschinen. Bei 
der Wahl der zweckmaBigsten Kesselzahl fiir den Neubau 
des Kraftwerkes sind auBerdem die Art der Belastung, der 
Kraftwerksaufbau selber, die GróBe der einzelnen Ausbau- 
stufen, die Bereitschaftshaltung, die Brennstoffgrundlage 
und^viele órtlich bedingte Verhaltnisse zu beriicksichtigen.

Infolge der Leistungssteigerung der Dampfkessel ist es 
heute móglich, fiir jede Turbinę nur einen Kessel vorzu- 
sehen. Ausgefiihrt wird die Einheitsgruppe Kessel-Turbine 
heute bis zu Turbinenleistungen von 35 000 kW und Kessel- 
leistungen bis 160 t/h, wobei die Grenze der Kesselleistung 
noch nicht erreicht ist.

Fiir noch gróBere Maschineneinheiten wird allgemein 
ein Verhaltnis von 2 Kesseln je Maschine vorgeschlagen. 
Die Entscheidung hieriiber kann jedoch nur gefallt werden, 
wenn die Voraussetzungen, denen der Entwurf gerecht zu 
werden hat, geklart sind. Da der Betrieb von Kesseln und 
Maschinen sehr verschieden ist, sind auch die Anspriiche, 
die an die Reserve im Kessel- und Maschinenhaus gestellt 
werden, verschieden.

Mit der Festlegung des Dampfdruckes auf iiber 80 atu 
wird im Kondensationskraftwerk die Zwischeniiberhitzung 
des Arbeitsdampfes notwendig. Es gibt zwei Verfahren der 
Uberhitzung, das mit Frischdampf und das mit Rauchgasen, 
von denen das letztere heute in den meisten Fallen bevor-

1 Vortrag, gehalten von Direktor Dr.-lng. e. h. Schu l t e  auf der 
Arbeitstagung Dampfkesselbau in Wien am 10. Marz 1942.

zugt und durch eine geringe Kesselzahl sehr erleichtert 
wird.

Fiir Industriekraftwerke ist vielfach zur Erzielung 
eines besseren Bereitschaftsgrades und wegen der beson
deren Anforderungen eine weitergehende Unterteilung der 
Einheiten notwendig. Im besonderen bei Werken, deren 
Belastung im Sommer und Winter auf etwa gleicher Hóhe 
liegt, muB die Kesselbereitschaft erfahrungsgemaB groBer 
sein ais die Turbinenbereitschaft, weil die Kessel haufiger 
gereinigt werden miissen und langere Reinigungszeiten ver- 
langen ais die Turbinen. In jedem Falle strebt man aber 
an, die Zahl der Kessel- und Maschineneinheiten weit
gehend zu beschranken.

Die Kesselzahl und damit die GróBe der Kesseleinheit 
wird aber auch entscheidend von dem zur Verfiigung 
stehenden Brennstoff und der gewahlten Feuerungsbauart 
beeinfluBt. Es sind zwar heute Feuerungsarten entwickelt 
worden, die es gestatten, jeden Brennstoff mit dem best- 
móglichen Wirkungsgrad und den billigsten Mitteln ein
wandfrei zu verfeuern, unabhangig davon, in welcher Form 
er vorliegt und welche Ziind" und Brenneigenschaften er 
besitzt oder wie sein Aschenverhalten ist. AuBerdem hat 
man Feuerungen geschaffen, die ein umfangreiches Brenn- 
stoffprogramm zu beherrschen vermógen und damit er
reicht, daB ein Brennstoffwechsel fur ein Kraftwerk keine 
nachteiligen Folgen mit sich bringt. So kann der neuzeit- 
liche Feuerungsbau jede Fórderung erfiillen; besondere 
Beriicksichtigung verlangt aber immer die nun einmal ge- 
gebene Leistungsgrenze der einzelnen Feuerungsarten. Im 
allgemeinen ist fiir Kessel bis zu etwa 100 t Leistung noch 
jede Feuerungsart móglich, wahrend den Kesseln hoher 
Leistung die Staubfeuerung vorbehalten bleibt.

Die Bauarten neuzeitlicher Dampfkessel fiir die gleiche 
Brennstoffgrundlage zeigen fiir alle Dampfleistungen in 
ihren Querschnittsbildern keine wesentlich unterschied- 
lichen Merkmale mehr. Diese Entwicklung ist eine Folgę 
der fortschreitenden Normung, Vereinfachung, Forschung 
und Erfahrung. Die vollkommene Anpassung des Kessels 
an die Feuerung fiihrt zum allseitig gekiihlten Feuerraum,

Abb. 1. Spezifischer Trommelinhalt in Abhangigkeit von 
der Dampfleistung.

wobei eine giinstige Angleichung der Brennkammerform 
an die Flammenbildung und ein organischer Aufbau von 
Feuerung, Brennkammer und Heizflache angestrebt wird.
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Dampfleistung 40 t/h, Genehmigungsdruck 100 atu, 
Oberhitzung 500°.

Abb. 3. La-Mont-Kessel.

mel erreicht. Die Entlastung der Trommel 
vom Wasserumlauf bedingt die Einfiigung 
von Zwischensammlern und Riicklaufrohren, 
wobei sich einzelne Zwischenkreislaufe er

geben.
Der freie Querschnitt der Uberstróm- 

rohre zu der Trommel ist auBerdem im  Ver- 
haltnis zu dem Querschnitt der Verdampfer- 
rohre s t a r k  vermindert, damit das Wasser 
unter Umgehung der Trommel durch die un- 
beheizten Riicklaufrohre wieder in die un
teren Sammler gelangt. Abb. 2 veranschau- 
licht die durch die Anwendung des Drossel- 
prinzips gekennzeichnete Anordnung. Der 
Kessel ist fiir eine Dampfleistung von hóch- 
stens 125 t/h gebaut, bei einem Dampfdruck 
von 115 atii und einer Dampftemperatur von 
500° C. Der Aufbau des Kessels ergab sich 
aus der Fórderung nach móglichst geringer 
Bauhohe. Durch; die aufgezeigten MaBnahmen 
wird erreicht, daB der Trommel nur ein spe- 
zifisch leichtes Dampfwassergemisch mit 
hohem Dampfgehalt zustrómt und ihr im  

wesentlichen nur die Aufgabe des Dampf- 
sammlers und Dampfverteilers sowie der 
Speisewasseraufnahme verbleibt.

Die gleiche Fórderung vermag der 
Zwangumlaufkessel *fcu erfiillen, da er die 
Steuerung des Umlaufwassers und damit eine 
Verminderung der Wasserumlaufzahl ge
stattet. Die Orenze der Trommelentlastung 

r / j , y y ware erreicht, wenn die Zulaufgeschwindig- 
keit des W'assers gleich Nuli wiirde, was

Dampfleistung 125 t/h, Genehmigungsdruck 115 atii, 
Oberhitzung 500°.

Abb. 2. KSG-Strahlungskessel 
mit KSG-Kohlenstaub-Eckenfeuerung.

Bei Natur- -und Zwangumlaufkesseln 
liegt die Kesseltrommel immer quer iiber 
dem Feuerraum. Zur Vorabscheidung des 
Dampfes vom Wasser dienen hoher gelagerte 
Vorabscheidetrommeln oder -kammern, die 
in die Haupttrommel ausgieBen. Der Uber- 
hitzer liegt entweder im ersten oder zweiten 
Zug oder zwischen beiden Ziigen, vom 
Feuerraum durch ein Wasserrohrbiindel ge- 
trennt. Im zweiten Zug befinden sich Vor- 
yerdampfer, Speisewasservorwarmer, Zwi- 
scheniiberhitzer und Luftvorwarmer.

GroBe Kesselleistungen stellen an den 
Aufbau des Kesselkórpers Sonderanforde- 
rungen. Aus materiał- und bautechnischen 
Griinden ist es z. B. nicht móglich, daB der 
Trommelinhalt mit der Kesselleistung yer- 
haltnisgleich ansteigt, was aber mit Riick- 
sicht auf die Dampfgiite gefórdert werden 
muBte. In Abb. 1 ist der spezifische Wert 
Trommelinhalt je t Dampfleistung fiir eińe 
Anzahl neuzeitlicher Eintrommelkessel in 
Abhangigkeit von der jeweiligen Kessel
leistung aufgetragen. Der Linienzug zeigt, 
daB dieser Wert mit steigender Kesselleistung^ 
abfallt, was zur Folgę hat, daB die spezi
fische Trommelbelastung durch den Wasser
umlauf z. B. bei einem Kessel fiir eine 
Leistung von 150 t/h etwa zehnmal so groB 
ist wie bei einem Kessel mit einer Leistung 
von etwa 10 t/h, gleiche Wasserumlaufzahl 
vorausgesetzt. Da sich die genannten Ver- 
haltnisse auf die Dampfgiite aber ungiinstig 
auswirken miissen, macht dieser Umstand es 
erforderlich, dje Trommel von ihrer Haupt- 
aufgabe, der1 Scheidung von Dampf und 
Wasser, zu entlasten.

Dieses Ziel verfolgt man durch Trom- 
meleinbauten, Vorabscheidetrommeln und 
durch eine Entlastung der Trommel vom 
Wasserumlauf. Wahrend Trommeleinbauten 
nur ais Notbehelf anzusehen sind und nicht 
ais Konstruktionselemente eines Kessels gel- 
ten sollten, wird eine wirksamere Entlastung 
der Trommel durch die Vorabscheidetrom-
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sich jedoch schon aus regeltechnischen Griinden nicht 
yerwirklichen laBt. AuBerdem fordert die Speisung che- 
misch aufbereiteten Wassers einen gesicherten Wasseruber- 
schuB bei Eintritt des Dampfwassergemisches in die 
Trommel.

In Abb. 3 ist ein Zwangumlaufkessel fiir eine Leistung 
von 40 t/h bei einem Dampfzustand von 100 atu und 500° C 
wiedergegeben.

Mit dem GroBkessel sind naturgemaB auch an die 
Feuerung bestimmte Anforderungen gekniipft, da die 
groBen, stark gekiihlten Feuerraume die Feuerfuhrung 
schon durch ihre raumlichen Abmessungen schwierig 
gestalten. Kommt auBerdem die Notwendigkeit hinzu, 
wenig ziindwillige Brennstoffe, z. B. aschen- oder wasser- 
reiche Brennstoffe oder magere Kohlensorten, zu verfeuem, 
so wird unter Umstanden bei AuBerachtlassung zweckent- 
sprechender MaBnahmen ein ordnungsgemafier Feuer- 
betrieb in Frage gestellt. Im besonderen zwingt die haufig 
beobachtete Teillastempfindlichkeit der GroBkessel zu einer 
weitgehenden Vorbereitung der Kohle fur die Verbrennung. 
Sollen bei der Konstruktion der Kessel ZundmaBnahmen 
getroffen werden, so denkt man in erster Linie an Zund- 
gewólbe, Ziinddecken, Ziindgurtel usw.

Aus Abb. 4 ist die Anordnung solcher Ziindflachen 
ersichtlich. Sie stellt einen Sulzer-Einrohr-Dampferzeuger

Dampfleistung 125 tjh, Genehmigungsdruck 102 107 atu, 
Cberhitzung 500°.

Abb. 4. Sulzer-Einrohr-Dampferzeuger.

fiir die maximale Dauerleistung von 125 t/h dar, bei einem 
Betriebsdruck von 102/107 atii und einer Uberhitzungs- 
temperatur von 500° C mit rauchgasbeheiztem Zwischen- 
iiberhitzer. Die Feuerung ist ais Kohlenstaub-Seitenwand- 
feuerung ausgebildet. Zur Verfeuerung gelangen: 1. Esch- 
weiler Magerfeinkohle, 2. Saarkohle. Der Gehalt des Brenn- 
stoffes an fluchtigen Bestandteilen betragt 7o/o. Erwahnens-

wert ist, daB dieser Kessel aus betrieblichen Griinden tag- 
lich angefahren und abgestellt wird. Der eingebaute 
Zwischenuberhitzer ist ais Nachschaltheizflache im zweiten 
Zug yorgesehen. Bei Stillstand der Turbinę wird der 
Zwischenuberhitzer mit Umwalzwasser eines Gleichdruck- 
speichers beaufschlagt, so daB eine ausreichende Kuhlung 
yorhanden ist.

Die Erfahrung lehrt jedoch, daB jene MaBnahmen im 
allgemeinen bei GroBkesseln unzureichend sind und haufig 
uberschatzt wrurden. Ziindflachen stellen zwar ein wert- 
volles Hilfsmittel zur Aufrechterhaltung der Ziindung dar; 
zur Einleitung der Zundung wenig ziindwilliger Brenn
stoffe genugen sie jedoch keinesfalls, und die Feuerung 
muB neben ihrer eigentlichen Aufgabe der Warmeentbin- 
dung noch eine weitgehende Vorbereitung der Kohlen, z. B. 
bei Staubfeuerung durch Trocknen, Feinstvermahlung und 
Sichten, iibernehmen, um diese fur die Verbrennung auf- 
zuschlieBen.

In den folgenden Abbildungen soli gezeigt werden, in- 
wieweit z. B. die Miihlenfeuerung diesen Forderungen ge- 
recht wird. Die nachstehende Ubersicht laBt erkennen, mit 
welchem Erfolge die Mahltrocknung bei drei untersuchten 
Feuerungen durchgefiihrt ist. Bei allen drei Versuchs- 
muhlen betragt der Wassergehalt des Brennstoffes noch 
1 bis 2°/o; die durch die Trocknung erzielte Verbesserung 
des Heizwertes liegt in der GróBenordnung von 13 bis 
31°/o. In der modernen Einblasemiihle wird die Kohle so
weit aufgeschlossen, daB alle von der Muhle ausgetragenen 
Kohlenteilchen in der Schwebe verbrennen konnen.

Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  z w e r t  
der Brennstof fe  vor und  nach der A u f b e r e i t u ng  

in der Kramer-M iihle.

1

max.
dauemd

2

max.
dauemd

3

max.
dauernd

Aufbereitung in Muhle . . . vor nach vor nach vor nach
Wassergehalt.......................... % 20,49 2,41 13,25 0,83 13,89 1 , 1 0

26,68Aschengehalt.......................... % 20,04 22,19 23,41 29,25 23,84
Brennbares.............................. "/o 59,47 75,40 63,34 69,92 62,27 72,22
FI. Bestandteile ohne Wasser »/« 14,94 17,80 19,93 23,17 19,33 23,42
Oberer Heizwert . . . .  kcal kg 4934 6332 5178 5809 5277 5393
Unterer Heizwert . . . .  kcal kg 
Yerbesserung des Heizwertes

4665 6130 4916 5606 5028 5698

durch die Mahltrocknung . % 31,4 14,1 13,4

Von groBer Bedeutung ist dabei aber auch die Sichtung 
des Mahlgutes. In Abb. 5 sind die Kórnungskennlinien des 
Brennstaubes der drei Versuchsmiihlen aufgezeichnet Be
merkenswert an dieser Gegeniiberstellung ist, daB bei der 
ersten Miihle die Kennlinien aller ini Belastungsbereich 
zwischen 50 und 100 t/h entnommenen Staubproben inner
halb der schmalen, schraffierten Flachę liegen. Die Unter- 
schiede in den Kornungen der den einzelnen Belastungen 
entsprechenden Proben sind so gering, daB von einer Be- 
lastungsabhangigkeit der Ausmahlung nicht mehr ge- 
sprochen werden kamu Die im gesamten Belastungsbereich 
gleichmaBig feine Ausmahlung wirkte sich sowohl auf die 
Feuerfuhrung ais auch auf den Ausbrand auBerordentlich

>20 W  60 30 too r20 M  fSO W  -200 U

Hornt/rófle [ l \ l  ■ oootmm ]

Abb. 5. Kórnungskennlinien von Brennstaubproben.
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n =  Drehzalilmessung, N = Leistungsmessung an Miihlen, 
A — Leistungsmessung an Mentilatoren, T — Temper atur- 

messungen.

Abb. 6. Schema einer Brennstoffregelung.

giinstig aus. Aus den Kórnungskennlinien der beiden an
deren Miihlen die Belastungsabhangigkeit der Aus-
mahlung hervor.

Ziindung und Ausbrand sind aber nicht nur von der 
Mahlfeinheit, Lufttemperatur und Luftverteilung, sondern 
auch von dem Gehalt der Kohle an fliichtigen Bestandteilen 
abhangig. Lufttemperatur undMahlfeinheit sind auf denGas- 
gehalt der Kohle zweckmaBig abzustimmen, da bei hohem

Dampfleistung 75 t/h, Genehmigungsdruck 64 atu, 
Uberhitzung 500°.

Abb. 7. KSG-Strahlungskessel mit KSG-Kohlenstaub- 
Eckenfeuerung in einem siiddeutschen Kraftwerk.

Gasgehalt und gleichzeitig grofier Mahlfeinheit die Gefahr 
der Ruckziindung in die Sichterschachte. besteht.

Der GroBkessel stellt auf Grund seiner Eigenart be- 
■ sondere Anforderungen an Bedienung und Uberwachung. 
Sein geringes Speichervermogen im Verhaltnis zur Dampf
leistung verlangt eine elastische, jeder Belastungsschwan- 
kung schnell folgende Feuerfiihrung. Der Wasserstand muB 
sorgfaltig uberwacht und die Verbrennungsluft feinfuhlig 
eingeregelt werden kónnen. Diese einzelnen, memander- 
greifenden Vorgange von Hand aufeinander abzustimmen, 
ist bei dem raumlichen AusmaB eines Grofikessels nicht mehr 
móglich Die Fernsteuerung und in ihrer Weiterentwicklung 
die teil- und vollselbsttatige Regelung, die sich auch 
bei kleinen Kesseleinheiten durchzusetzen beginnen, werden 
fur den GroBkessel zur Notwendigkeit. Welche Entwick- 
lungsstufe in der Regelung anwendbar ist, richtet sich nach 
der Feuerungsart. Eine Kohlenstaubfeuerung laBt sich von 
einer Zentrale (der Warte) aus fahren und selbsttatig 
regeln, weil eine dauernde Beobachtung der Verbrennung 
nicht notwendige Voraussetzung is t Bei Rostfeuerungen 
befinden sich bisher die Bedienungsstande unmittelbar am 
Kessel; damit ist eine unmittelbare Verbindung zwischen 
Kesselwarter und Kessel beibehalten worden. Die Regelart

Dampfleistung 92 t/h, Genehmigungsdruck SO atu, 
Uberhitzung 500°.

Abb. 8. MAN-Eintrommel-Steilrohrkessel.

“7 °l? ^IdnKk oder elektrische Steuerung — wird u. a. durch 
die órtlichen und die Betriebsverhaltnisse beeinfluBt.

Um die Tatigkeit eines Heizers durch Regelvorrich- 
tungen zu ersetzen, muB man, um allen auftretenden Be- 
triebsverhaltnissen zu geniigen, folgende Regelvorgange 
vorsehen: 1. Anpassung der Brennstoff- und Luftmenge an 
die Kessellast, 2. Zugregelung im Feuerraum, 3. Wasser- 
standsregelung, 4. Regelung der HeiBdampftemperatur. Der 
Grad der Selbsttatigkeit kann den Betriebserfordernissen 
angepaBt und fortschreitend erweitert werden, weil die ein-
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Dampfleistung 125 tjh, Genehmigungsdruck 80 atii, Uberhitzung 500°. 

Abb. 9. Hochleistungs-Strahlungskessel, Bauart Buckau.

zelnen Regelvorrichtungen unabhangig voneinander ar
beiten.

In Abb. 6 ist (die Mahlanlage eines GroBkessels und 
ihre Regelung dargestellt. Die Regelung hat die Aufgabe
1. Die Luft zur Mahlanlage und 2. die Luft zu den Staub- 
leitungen einzuregeln. Fiir die Mahlanlage ist eine Tempe
ratur- und Mengenregelung, ifnter Einschaltung einer ther- 
mischen Ruckfiihrung, vorgesehen, durch die die Kalt- und 
Warmluftklappen betatigt werden. Beide MeBstellen sitzen 
in -der Saugleitung des Miifilenventilators. Bei der Luft- 
mengenregelung fiir die Staubleitung geben die Luft- 
temperatur und der Unterdruck in der Saugleitung des 
Primarluft-Ventilators die Regelimpulse. Die Unterdruck- 
regelung bzw. die Mengenregelung zusammen mit der Riick- 
fiihrung wirken beruhigend auf die Temperaturregelung, so 
daB das Regelsystem stabil ist und eine gleichmaBige Luft- 
zuteilung erwarten laBt.

Die beiden in der Abbildung wiedergegebenen Anlagen 
arbeiten parallel. Reichlich bemessene Zwischenbunker 
sorgen fiir geniigende Brennstaubreserven. Die staubhaltige 
Abluft des Abscheiders dient ais Fórderluft zu den Staub- 
brennern, was die Ziindung nur giinstig beeinflussen kann.

Die folgenden Abbildungen zeigen kennzeichnende 
Ausfiihrungsbeispiele von GroBkesseln.

Abb. 7 veranschaulicht einen Strahlungskessel fiir eine 
Dampfleistung von 75 t/h bei einem Dampfdruck von 64 atii 
und einer Dampftemperatur von 500° C. Die Trommel ist 
vom Wasserumlauf durch Zwischenkreislauf und gedros- 
selte Abfiihrung des Dampfwassergemisches zur Aus- 
dampftrommel entlastet.

Der in Abb. 8 dargestellte Eintrommel-Steilrohrkessel 
ist fiir eine Leistung von 92 t/h bei einem Dampfzustand 
von 80 atii, 500° C gebaut.

Der Kessel in Abb. 9 entspricht der deutschen Ein- 
heitstype ST. 7 und besteht aus einer ąuerliegenden Ober- 
trommel von 1700 mm Dmr. und einer Entmischungs- 
trommel von 1000 mm Dmr. Samtliche Dampf erzeugenden 
Rohre miinden in die Entmischungstrommel. Der Uber
hitzer ist unterteilt in Vor- und Nachuberhitzer. Beide sind 
im Gegenstrom geschaltet. Zwischen den Uberhitzergruppen 
liegen HeiBdampfkiihler. Dem Oberhitzer sind im zweiten 
Zug ein Vorverdampfer und ein Taschenlufterhitzer nach- 
geschaltet. Die Hóchstleistung des Kessels soli 125 t/h be- 
tragen, bei einem Dampfzustand von 80 atii, 500° C. Ais 
Brennstoffe sind Braunkohlen-Schwelkoks mit einem un
teren Heizwert von 6000 kcal/kg und bóhmische Braun
kohle mit einem unteren Heizwert von 3800 kcal/kg bei 
einem Wassergehalt von 30 bis 35o/o vorgesehen, die in 
vier Hochleistungs-Sichtermiihlen mit einer Durchsatz- 
leistung von je 6,7 t/h verarbeitet werden.

Abb. 10 zeigt einen Steilrohr-Strahlungskessel fiir eine 
Dampfleistung von 130 t/h, bei einem Dampfdruck von 
100 atii und 510° C. Die Feuerung besteht aus vier Kramer- 
Kohlenstaubmiihlen in Eckenanordnung mit einer Gesamt- 
leistung von 61,5 ''t/h RohbraUnkohle. Beachtenswert an 
diesem Entwurf ist die Ausbildung des Nachverbrennungs- 
rostes ais Drehrost.

Wie die B renns to f f  g r und lage  ihren EinfluB auf 
die Kesselleistung und damit auf Kesselzahl und raumliche 
Gestaltung eines Kraftwerks ausiibt, so beeinfluBt sie - 
wie bei jedem Entwurf — auch im GroBkesselbau die 
Unterteilung und GroBe der Kesselheizflache. Im beson
deren der Gasgehalt der Kohle bestimmt die Dichte der 
Brennkammerauskleidung und damit die HeizflachengróBe 
und dereń Aufbau. Bei den in den Abb. 11 und 12 dar- 
gestellten Entwiirfen ist diese Fórderung beriicksichtigt.
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Dampfleistung 130 tjh, Genehmigungsdruck 100 atii, Uberhitzung 510°. 

Abb. 10. Hochleistungs-Strahlungskiessel, Bauart Buckau.

ik J r W ,

Dampfleistung 84 t/h, Genehmigungsdruck 38 atii, 
Uberhitzung 425°.

Abb. 11. Babcock-Teilkammerkessel 
mit Wanderrostfeuerung.

Abb. 11 gibt einen Teilkammerkessel mit Wanderrost
feuerung wieder. Der Kessel ist fiir eine hóchste Dampf
leistung von 84 t/h ausgelegt, bei einem Dampfzustand von 
38 atii, 425° C. Der zur Verfeuerung kommende magere 
Brennstoff bedingt die Abkleidung der Kiihlschirme im un
teren Teil der Brennkammer und die geringe Rohrdichte 
derselben.

Abb. 12 zeigt einen Strahlungskessel fiir eine Leistung 
von 50 t/h. Auch hierbei ist die Anordnung und Aufteilung §  
der Kiihlschirme zu beachten, die mit Riicksicht auf die 
Brennstoffgrundlage erfolgte.

Ein weiterer EinfluB auf die Kesselgestaltung geht von 
der Brennstoffasche aus. Bestimmte Bestandteile der 
Brennstoffasche fiihren einerseits zu schneller Ver- 
schlackung der Brennkammerwande, anderseits zu einer 
yerschmutzung der nachgeschalteten Heizflachen. Die 
Asche geht nicht nur in Staubform, sondern auch in Form 
von Gas und Nebel durch den Kessel. Den Auswirkungen 
dieses Aschenverhaltens muB begegnet werden, damit die 
Kessel langfristig in Betriefr bleiben kónnen.

Zur Verhutung und Bekampfung der Heizflachen- 
verschmutzung wirkt sich sowohl bei Rostfeuerungen ,als 

, ei Staubf euerungen die Auslegung der Feuerraume 
mit Kuhlflachen gunstig aus. Besonders im oberen Teil des 

,li?rraum(:sl *.ŝ  e*ne móglichst dichte Auskleidung zweck
maBig, weil hierdurch die Auskiihlung der Rauchgase und 
'hrer Schwebeteilchen vor Eintritt in die Beriihrungsheiz- 
tlachen begunstigt wird. Die Beriihrungsheizflachen selbst 
miissen weitgehend aufgelockert werden, was vor allem 
w- i i " u r ,n Rc|hrreihen gilt. Bei den nachgeschalteten 
rleiztlachen bestehen die Verschmutzungen vorzugsweise 
aus strómungstechnisch bedingten Ablagerungen bzw. aus 
Verkrustungen infolge Taupunktunterschreitung. Wenn 
auch eine Auflockerung dieser Heizflachen nicht móglich 
ist und entweder zu einer wesentlichen Verteuerung der 

J J  age °..er, zu ,e‘.ner Herabsetzung der Warmeausnutzung 
nren wurde, kónnen die Heizflachen doch in einzelne 

icht zu groBe Rohrpakete unterteilt werden, wobei die ent- 
W/A m - u  n Zwischenraume befahrbar sind. Die folgenden 

Abbildungen zeigen Entwurfe, bei welchen die gestellten 
Fórderungen Beriicksichtigung fanden.

K€SSS* in Abb. 13 ist fur eine hóchste Dauer- 

nńrf Jlnn r  ,  ̂ einem Dampfzustand von 36 atu 
qrhmi!+ , rAuf das mit Riicksicht auf die Ver-
schmutzung stark aufgelockerte erste Siederohrbundel sei 
m aiesem Zusammenhang besonders hingewiesen
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Dampf leistung 50 tfh, Genehmigungsdruck 64 atu, Oberhitzung 490 r>. 

Abb. 12. Babcock-Strahlungskessel.

Auch der aus Abb. 14 ersichtliche Kessel fiir eine 
Leistung von 200 t/h bei einem Dampfzustand von 36 atu, 
420° C laBt die Auflockerung der ersten Beriihrungsheiz- 
flachen erkennen. Die gute Befahrbarkeit des Uberhitzers 
und der nachgeschalteten Heizflachen erleichtert die Reini
gung und tragt dazu bei, die Reinigungszeiten zu verkurzen.

Abb. 15 veranschaulicht einen Kessel, dessen Aufbau 
sich ebenfalls durch Obersichtlichkeit und beąueme auBere 
und innere Zuganglichkeit auszeichnet. Der Kessel ist fiir 
eine hóchste Dauerleistung von 60 t/h bei einem Dampf
zustand von 64 atii und 500° C ausgelegt. Die Feuerung ist 
mit zwei Kohlenstaubmuhlen ausgeriistet, die auf 6 Stirn- 
wandbrenner nach dem Grundsatz der unmittelbaren Ein- 
blasung arbeiten. Zur Verfeuerung gelangen Magerfeinkohle 
und Schląmmkohle. Auf den Granulierrost wurde ver- 
zichtet; dafiir aber sind die Wandungen des Feuerraum- 
trichters mit Kesselheizflache ausgekleidet. Auf diese Weise 
wurde nutzbares Feuerraumvolumen gewónnen, und die 
Nachteile des Granulierrostes (Verschlackungen, Bescha- 
digung durch herabfallende Schlackenbrocken, gewachsen 
durch SchlackenfluB usw.) werden vermieden.

Die Brennkammer stellt das Bindeglied zwischen 
Feuerung und Kesselheizflache dar. Die vollkommene An
passung der Brennkammerform an die Flammenbildung

und ein organisches Zusammenwachsen von Feuerung, 
Brennkammer und Heizflachen sind Forderungen, die man 
nicht nur mit Riicksicht auf die Wirtschaftlichkeit des 
Feuerungsbetriebes, sondern auch im Hinblick auf die Ver- 
schmutzungserscheinungen stellen muB. Hier sind es vor 
allem die Zwanglaufsysteme, die die Entwicklung dem an- 
gestrebten Ziel naherbringen, da ihr Hauptvorteil gerade 
in der vollstandigen Freiheit der Kesselgestaltung liegt und 
sie sich bei einfacher und iibersichtlicher Rohrfiihrung 
leicht jedem zur Verfiigung stehenden Raum, den Verbren- 
nungsbedingungen und den Aschemerhaltnissen angleichen 
lassen.

Abb. 16 zeigt einen Benson-Kessel, der namentlich 
durch die Gestaltung des oberen Teiles des Feuerraumes 
Beachtung verdient. Auch bei dem in Abb. 17 dargestellten 
Sulzer-Kessel sei besonders auf die Rohrfiihrung der Brenn- 
kammerauskleidung hingewiesen.

Ais Nachteil des Zwanglaufkessels, vor allem des 
Zwangdurchlaufkessels gegeniiber dem Naturumlaufkessel, 
wird gewóhnlich seine geringe Speicherfahigkeit angesehen. 
Da aber Speicherdampf in den meisten Fallen nur im Ge
biet niedriger Druckstufen benótigt wird, schaltet man bei 
Anlagen mit starken Lastschwankungen einen Gleichdruck- 
oder Gefallespeicher in das Niederdrucknetz ein, der mit
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Dampfleistung 75 t/h, Genehmigungsdruck 36 atii, 
Uberhitzung 420°:

Abb. 13. Steinmuller-Strahlungskessel.

Dampfleistung 200 t/h, Genehmigungsdruck 36 atii, 
Uberhitzung 420°.

Abb. 14. Borsig-Strahlungskessel 
mit Kohlenstaub-Eckenbrenner.

Dampfleistung 60 t/h, Genehmigungsdruck 64 atu, Uberhitzung 500". 

Abb. 15. VKW-Strahlungskessel.
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Dampfleistung 50/64 t/h, Genehmigungsdruck 72 atii, 
Oberhitzung 500°.

). 16. Diirr-Benson-Kessel, neuzeitliche Ausfiihrung mit Zweizug-Gasfiihrung. Abb. 17. Sulzer-Einrohrkessel.

gutem Wirkungsgrad die Schwankungen ausgleicht. Auch 
bei GroBkesseln mit natiirlichem Wasserumlauf diirfte sich 
meist die Einschaltung eines Speichers in die entsprechende 
Niederdruckstufe empfehlen, da die Speicherfahigkeit im 
Verhaltnis zur Dampfleistung mit steigender KesselgróBe 
abfallt. AuBerdem ist es in jedem Falle thermodynamisch 
ungiinstig und teuer, die fiir ein Niederdrucknetz benótigte 
Speicherfahigkeit in Hochdruckkessel zu verlegen.

Zusammenfassung.
In Vorstehendem ist versucht worden, einzelne Gesifchts- 

punkte, die zum Bau groBer Dampfkessel fuhren, und Auf
gaben des GroBkesselbaues herauszustellen. Der Zweck der 
Ausfiihrungen ist nicht, alle in diesem Zusammenhang auf- 
tretenden Fragen erschópfend zu behandeln, sondern sie 
sollen lediglich Anregungen geben und zur Klarung ein- 
zelner Fragen beitragen.

Schaubildliche Darstellung buchungstechnischer Vorgange 

nach dem Sonderkontenrahmen Steinkohlenbergbau.
Von Dr. Johannes M e y n e r, Essen.

Mit der Genehmigung des Sonderkontenrahmens Stein
kohlenbergbau durch den Reichswirtschaftsminister und 
den Reichskommissar fiir die Preisbildung vom 13. April 
1942 ist fiir das Rechnungswesen des Steinkohlenbergbaus 
ein einheitliches Organisationsschema geschaffen worden. 
Bei der Ausarbeitung dieses Sonderkontenrahmens erschien 
es den Verfassern mit Riicksicht auf die bei einem groBen 
Teile des Steinkohlenbergbaus schon vorhandene Ausgesłal- 
tung des Rechnungswesens unzweckmaBig, bestimmte Ab- 
lechnungs.erfahren da herauszustellen, wo die Crganisation 
des Betriebes ausschlaggebend fiir die zu \*ahlende Ab- 
rechnungsmethode ist und die einheitliche Ausrichtung des 
Rechnungswesens durch andere abrechnungstechnische 
Handhabung nicht gefahrdet wird. Der Sonderkonten
rahmen verzichtet daher auf Buchungsschemata, wie sie teil
weise in den Kontenrahmen anderer Wirtschaftsgruppen 
entwickelt wurden. Zur Fórderung betriebswirtschaftlicher 
Uberlegungen im Bergbau erscheint es jedoch wiinschens- 
wert, in Schaubildform herauszuarbeiten, wie entsprechend 
der Zielsetzung des Sonderkontenrahmens Steinkohlenberg
bau bestimmte Vorfalle buchhaltungstechnisch dargestellt 
werden kónnen. Dabei wird ausdriicklich darauf verwi#sen, 
daB die hier gegebene Darstelllung keinen Anspruch auf 
Alleingiiltigkeit erhebt; es kónnen auch andere Arten der 
Verbuchung gewahlt werden, sofern sie dem Ziel des 
Sonderkontenrahmens, der einheitlichen Ausrichtung des 
Abrechnungswesens, nicht zuwiderlaufen.

Ais hier von besonderem Interesse sollen 
der Buchungsablauf der kalkulatorischen Kostenarten in 

der Geschaftsbuchhaltung (Tafel 1), 
die Verbuchung von Bergschadenkosten (Tafel 2) und 
der Ablauf der AbschluBbuchungen und die Verbindung 

der Geschaftsbuchhaltung mit dem betrieblichen Ab- 
rechnungswesen (Tafel 3) 

schaubildlich dargestellt und kurz erlautert werden.

Der Buchungsab lau f  der ka lku la tor is chen  
Kostenarten in der Gescha f tsbuchha l tung .

Die Darstellung des Buchungsablaufs der kalkulato
rischen Kostenarten soli veranschaulichen, wie einerseits in 
der Betriebsabrechnung kalkulatorische Kosten zum Ansatz 
gebracht werden und damit ein abgerundetes Gesamtbild 
der Betriebsabrechnung in Erscheinung tritt, wie sich an- 
dererseits diese jedoch auf den Konten der Geschaftsbuch
haltung derart ausgleichen, daB nur die buchhalterischen 
Zinsen, Abschreibungen und eingetretenen Wagnisse in der 
Bilanz wirksarn werden.

Die Abgrenzung der Zinsaufwendungen und -ertrage 
(25), der bilanzmaBigen Anlageabschreibungen (26) und 
eingetretenen Wagnisverluste (27)1 von den kalkulatori
schen Kostenarten (28 und 48) tragt der Tatsache Rech-

1  Bei Personalgesellschaften und Einzelkaufleuten auch der Unter. 
nehmerlohn.
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nung, daB die letzteren in der Kostenrech- 
nung in der Regel mit anderen Betragen zu 
verrechnen sind, ais sie in der Finanzbuch
haltung anfallen. Zum Zwecke genauer 
Kalkulation sowie zweigwirtschaftlicher 
Betriebsvergleiche sind sie vielmehr in 
der Kostenrechnung entsprechend den 
Allgemeinen Kostenrechnungsgrundsatzen 
(KRO) mit kalkulatorischen VC%rten zu 
beriicksichtigen. Es. sind deshalb jeweils 
besondere Konten fiir die tatsachlichen 
Aufwendungen (in 25, 26 und 27) und fiir 
die kalkulatorischen Kosten (in 28 und 
48) zu fuhren. Fiir die tatsachlichen Auf
wendungen treten reine Sollkonten auf, 
die ihre Salden ais Aufwand iiber das 
Abgrenzungssammelkonto (90) an die Ge- 
winn- und Verlustrechnung weitergeben. 
Fiir das Kontenpaar der kalkulatorischen 
Kostenarten entstehen in der Konten- 
gruppe 28 reine Habenkonten, dagegen 
in der Kontengruppe 48, durch dereń Be
lastung sie in die Kostenrechnung und 
damit in das Betriebsergebnis eingehen, 
reine» Sollkonten. Die in der Konten
gruppe 28 sich sammelnden Betrage 
werden iiber das Abgrenzungssammel
konto (90) auf das Gewinn- und Verlust- 
konto (98) iibertragen und heben dadurch 
die im Betriebsergebnis enthaltenen kal
kulatorischen Kosten auf, so daB sich nur 
die tatsachlichen Aufwendungen in der 
Gewinn- und Verlustrechnung auswirken.

In dem in Tafel 1 gewahlten Beispiel 
ist den in der Finanzbuchhaltung anfal- 
lenden »Zinsaufwendungen und -ertragen 
(25). »Bi!anzmaBigen Anlageabschreibun- 
gen« (26) und »Eingetretenen Wagnisver- 
lusten« (27) das Kontenpaar »Verrechnete 
kalkulatorische Kostenarten« (28) und 
»Kalkulatorische Kostenart€n«'(48) gegen- 
iibergestellt. In das Soli des Abgrenzungs- 
sammelkontos« (90) munden die erstge- 
nannten, in der Finanzbuchhaltung an- 
gefallenen Aufwendungen, wahrend in 
das Haben dieges Kontos die »Verrech- 
neten kalkulatorischen Kostenarten« (28) 
iibertragen werden. Der sich hierbei auf 
dem Abgrenzungssammelkonto (90) er- 
gebende Saldo wird auf das Gewinn- und 
Verlustkonto (98) iibertragen und erhoht 
oder mindert die kalkulatorisch in der 
Betriebsabrechnung verrechneten Kosten
arten aus der Klasse 4 (48), die iiber das 
Betriebsergebnis (92) in das Soli der Ge

winn- und Verlustrechfiung (98) munden.
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Tafel 1: Der Buchungsablauf der kalkulatorischen Kostenarten 

in der Geschaftsbuchhaltung.

D ie Verbuchung  von Bergschadenkosten.

Die fur den Steinkohlenbergbau bedeutsame Frage der 
Verbuchung von Bergschadenkosten ist in Abschnitt 10 des 
Sonderkontenrahmens behandelt. Die Buchungen fiir 
»Laufende Bergschaden« sind hiernach von den »Berg- 
schadenriickstellungen« zu trennen. Die Aufgliederung des 
Kontos 224 »Bergschaden« erfolgt durch zwei einander ent- 
sprechende Kontenpaare, und zwar durch die Konten- 
gruppen:

2240 Laufende Bergschaden und
2241 Verrechnete Kosten fur laufende Bergschaden; 

sowie: 2242 Verrechnete Bergschadenriickstellungen und
2243 Ausgaben gegen Bergschadenriickstellungen.

Die Darstellung in Tafel 2 geht von der Verbuchung 
der laufenden Ausgaben fiir Bergschaden aus. Diese werden 
dem Konto »Laufende Bergschaden« (2240) mit den Be
tragen belastet, die in Klasse 1 laut Lieferantenrechnungen 
oder in Klasse 8 fiir werkseigene Leistungen gutgeschrieben 
sind. Die demgegeniiber in den »Verrechneten Kosten fiir 
laufende Bergschaden? (2241) zu Lasten der Gruben- 
betriebsrechnung in den Kostenartenkonten der Konten- 
klasse 4 verrechneten Kosten fiir Bergschaden werden am 
Ende des Abrechnungszeitraumes mit den in der Konten
gruppe 2240 »Laufende Bergschaden« gesammelten Auf
wendungen saldiert. Der Saldo wird aur 09 »Wertberich- 
tigungen« iibertragen. Ein Sollsaldo auf Konto 2241 ent

sprechend dem Zahlenbeispiel der Darstellung besagt, daB 
nicht fiir alle verrechneten kalkulatorischen Bergschaden 
Aufwendungen anfielen und sich dadurch am Ende der 
Abrechnungsperiode die Wertberichtigungen (09) erhóhen; 
ein Habensaldo auf Konto 2241 wiirde bedeuten, daB mehr 
Bergschaden behoben wurden, ais kalkulatorisch in den 
Kosten verrechnet sind. Dabei ist jeweils zu priifen, ob 
diese Salden nicht auf zu niedrigen oder zu hohen Vor- 
schatzungen der Bergschaden beruhen und demnach die 
Hohe der in der Betriebsabrechnung verrechneten Berg
schaden der Berichtigung bedarf.

Wahrenjl die Kontengruppen 2240 und 2241 die 
laufend anfallenden Bergschaden aufnehmen, erfassen dic 
Konten 2242 und 2243 die buchhalterische. Abwicklung der 
Kosten fiir klar abgrenzbare groBe Bergsehadensfalle, fiir 
die bilanzmaBige Riickstellungen zu bilden waren oder zu 
bilden sind; unter diese fallen auch Riickstellungen fiir die 
Bergschadenkosten, Beitrage an wasserwirtschaftliche 
Verbande und ahnliche Aufwendungen, die nach Betriebs- 
stillegung noch zu erwarten sind.

Die Kontengruppe »Verrechnete Bergschadenriickstel- 
lungen« (2242) erfaBt zu Lasten der Kostenartenkonten 
(Kl#se 4) der Grubenbetriebsrechnung die durch Bildung 
der Riickstellungen angefallenen Kosten. Zu Lasten des 
Kontos »Ausgaben gegen Bergschadenriickstellungen* 
(2243) sind dagegen alle Aufwendungen fiir Schaden zu 
buchen, fiir die die ebengenannten Riickstellungen gebildet 
wurden, und zwar zu Gunsten der Finanzkonten (Klasse 1)
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Tafel 2: Die Verbuchung von Bergschadenkosten.
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Tafel 3: Der Ablauf der AbśchluGbuchungen und die Verbindung der Geschaftsbuchhaltung 
mit dem betrieblichen Abrechnungswesen.

oder der werkseigenen Leistungen (Klasse 8). Der bei 
Ubertrag dieser Kontengruppe (2243) auf die Konten- 
gruppe 2242 (Verrechnete Bergschadenruckstellungen) ent- 
stehende Saldo wird ebenfalls auf die Wertberichtigungen 
(09) iibergeleitet und erhóht bzw. mindert damit die

»Riickstellungen fiir Bergschaden« am JahresschluB. Im 
Sonderkontenrahmen wird nachdriicklich darauf aufmerk- 
sam gemacht, daB ein Schaden keinesfalls doppelt ais Auf- 
wand verrechnet werden darf. Es miissen daher ausnahmslos 
alle Aufwendungen fiir Bergschaden zu Lasten des Kontos
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»Ausgaben gegen Bergschadenriickstellungen« (2243) ver- 
bucht werden, fiir die Riickstellungen in der Kontengruppe 
»Verrechnete Bergschadenriickstellungen« (2242) gebildet 
wurden; es ist nicht angiingig, diese ganz oder teilweise zu 
Lasten der Kontengruppe »Laufende Bergschaden« 2240 zu 
buchen.

D e r  A b l a u f  d e r  A b s c h l u B b u c h u n g e n  u n d  die 
V e r b i n d u n g  de r  O e s c h a f t s b u c h h a 11 u n g

mit dem betr ieb l ichen Abrechnungswesen .

Von allgemeinem Interesse sind schlieBlich der Ablauf 
der AbschluBbuchungen und die Verbindung der Geschafts- 
buchhaltung mit dem betrieblichen Rechnungswesen nach 
dem Sonderkontenrahmen Steinkohlenbergbau. Hier soli in 
Erganzung des Schaubildes, das dem Sonderkontenrahmen 
beigefiigt ist, im besonderen das Ineinandergreifen der Ge- 
schaftsbuchhaltung und der Kostenrechnung veranschau- 
licht werden.

Der Sonderkontenrahmen verzichtet darauf, den Unter- 
nehmungen des Steinkohlenbergbaus vorzuschreiben, ob 
primar nach Kostenarten oder nach Kostenstellen zu buchen 
ist. Bei dem in der Tafel 3 niedergelegten Beispiel ist an- 
genommen, daB der Primarverbuchung nach Kostenarten 
der Vorzug gegeben wird. Grundsatzlich sind — wie in der 
Darstellung zum Ausdruck gebracht — die in die Betriebs- 
abrechnung zu iibernehmenden Kosten mit denen der

U M S
Einheitliche Bezeiclinung der Bergwerksbetriebe.

Von Erstem Bergrat Paul Gri indler , Gleiwitz.

In seinem unter der vorstehenden Uberschrift ver- 
óffentlichten Aufsatz hat Dr. L e h m a n n 1 die Frage be
handelt, welchem der Wórter Bergwerk, Grube, Zeche 
und Schachtanlage bei einer Normung der bergbaulichen 
Fachausdriicke der Vorzug zu geben ware. Wenn er bei 
dieser sprachlichen Betrachtung die Sprachkunde auch 
nicht entscheidend zu Rate zieht, sondern sich iiberwiegend 
durch andere Riicksichten leiten laBt, so ist ihm doch 
durchaus darin beizupflichten, daB er die Wórter Zeche,  
Schachtan lage und Betr iebsanlage ais ungeeignet 
ablehnt. Weniger wird man ihm darin folgen kónnen, daB 
er das Wort Bergwerk nur fiir Tiefbaue, dagegen Grube 
fiir Tagebau-Bergwerke angewandt wissen will, wobei er 
beiden Wórtern ihren innewohnenden Sinn willkiirlich be- 
schrankt und ihnen neue Bedeutungen beilegt. Gerade dies 
aber ist sehr bedenklich, da es Unklarheiten und MiB- 
verstandnisse zeitigt. Wenn schon in der deutschen Ge- 
meinsprache kiinftig mehr ais bisher eine eindeutige Aus- 
drucksweise anzustreben ist, bei der jedes Wort móglichst 
in seinem eigent l ichen urspriinglichen Sinn und nicht in 
allerhand iibertragenen Bedeutungen verwandt wird, so 
bedarf dieser Grundsatz bei den betrieblichen Fachsprachen 
ganz besonders strenger Beachtung. — Welches sind nun 
die eigentlichen Bedeutungen jener Wórter?

Das Wort Bergwerk ist in alten_ Zeiten entstanden, 
ais man noch mit sóhligen Tagestollen vom Tale aus in 
den Berg,  das Gebirge, hinein fuhr und in diesem 
werkte. Die im Bergesinnern vorhandenen Erdschichten 
nannte man dementsprechend Gebirgschichten oder kurz 
Gebirge, und sprach von Bergbau, Bergmannern u. dgl. 
Ais man dann durch Wasserdampf und spater mittels 
Elektrizitat das Tiefenwasser zu waltigen lernte und senk
recht in die Erdrinde hinunter stieg, hatte man eigentlich 
von Erdwerken, Erdbau, Erdmannern, Erdschichten usw. 
reden miissen. Aber infolge des sprachlichen Beharrungs- 
vermógens wandte man die gewohnten Ausdriicke in iiber- 
tragenem Sinne auch weiterhin an. Zwar mag in gebirgigen 
Gegenden die iibertragene Bedeutung von Bergschule, 
Bergwasser, Bergwirtschaft, Gebirge u. dgl. gelegentlich 
zu Unklarheiten gefiihrt haben; aber schwerwiegende Ver- 
wechselungen sind dadurch wohl nicht verurśacht worden, 
und das Wort Bergwerk ist deshalb nicht zu beanstanden.

Zu dem Begriff des Bergwerks gehórt zu zweit das 
Werk  en, Arbeiten. Ebenso wie iibertage ein noch unbe- 
bautes Werksgelande noch kein Werk darstellt, so ist ein 
bloBes Grubenfeld ohne Betriebsanlagen noch kein Berg
werk. Wenn trotzdem in den § 26 ff. und 34 Abs. 2 des 
PreuB. Berggesetzes vom 24. Juni 1865 das Wort Bergwerk

1  Lehmann,  Gliickauf 76 (1940) S. 467; Spethmann ,  Gluckauf 76 
(1940) S. 479.

Kostenarten (Klasse 4) abstimmbar anzuordnen und auch 
in den Fallen. in denen die B e tr ie b s a b re c h n u n g  nicht in den 
Werkskontenplan eingearbeitet wird, eine zwangslautige 
Verbindung zwischen F in a n z b u c h h a ltu n g  und Betriebsab
rechnung herbeizufiihren. .

Die Darstellung veranschaulicht weiterhin, welche 
Klassen und Kontengruppen des nach dem Sonderkonten
rahmen erstellten Werkskontenplanes uber die Bilanz ' 
(Konto 99) abschlieBen.

Von besonderem Interesse ist, wie auch schon in der 
schaubildlichen Darstellung der AbschluBbuchungen des 
Sonderkontenrahmens zum Ausdruck gebracht, welche 
Kontengruppen iiber die Vorkonten der Gewinn- und Ver- 
lustrechnung:

90 A b g r e n z u n g s s a m m e lk o n to

91 Bestandsanderungskonto
92 Betriebsergebnis

in die Gewinn- und Verlustrechnung einmunden, und zwar 
teils unmittelbar iiber Abgrenzungssammelkonto (90) oder 
Betriebsergebniskonto (92), teils mittelbar iiber Bestands
anderungskonto (91) und Betriebsergebniskonto (92). Es 
ist das Ziel dieses Buchungsablaufs, das Betriebsergebnis 
ausschlieBlich aller auBerordentlichen und betriebsfremden 
Aufwendungen und Ertrage buchhalterisch rein dar- 
zustellen, bevor der Gesamtgewinn bzw. -verlust des Unter- 
nehmens ermittelt wird.

C H A  U
in iibertragenem Sinne fiir ein Bergwerks- oder Gruben
feld angewandt wird, so mógen seinerzeit wohl gewisse 
Griinde dafiir vorgelegen haben. Jetzt wirkt diese Aus- 
drucksweise jedoch sehr verwirrend; und hoffentlich wird 
sie im neuen Reichsberggesetz demnachst beseitigt werden. 
Jedenfalls wird an zahlreichen anderen Stellen des Berg
gesetzes und auch sonst allgemein ais Begriff eines Berg
werks verstanden: ein oder mehrere untertagige Gruben- 
felder nebst Grubenbauen, in Verbindung mit iibertagigen 
Bodenflachen (an den Schachtóffnungen) nebst Werks- 
anlagen. Dabei ist es belanglos, ob die Grubenfelder ver- 
liehen sind oder zum Bodeneigentum (Grundbesitz) ge- 
hóreri.

Das Wort Grube  ist eine Ableitung des Zeitworts 
graben (ebenso wie Grab, Graben, Gruft, Gracht; 
griibeln). So wie iibertage kann auch innerhalb der Erd
rinde gegraben werden und eine Grube entstehen. Eben
so wie jedes Tagebau-Bergwerk hat daher auch jedes 
Tiefbau-Bergwerk einen Grubenbetrieb (besser und kiirzer 
ais das unschóne Wort: Untertagebetrieb), ferner Gruben
baue, Grubenbrand, Grubengas, Grubenwasser, Gruben- 
holz, Grubensteiger, Grubenwehr. (Man sagt daher auch 
richtiger »in der . . . grube« anstatt »auf der . . . grube«.)

Das Wort Zeche bedeutet urspriinglich: Reihe,
Reihenfolge; Menschen-Ansammlung, u. a. Zunft, Gewerk- 
schaft. Beispiele hierfiir sind: umzechig, zechum; Zech- 
gelage, Zechbriider; die Dinkelsbiihler Kinderzeche; die 
Zeche der Binder (in Breslau), das polnische Lehnwort 
cech = Zunft; das Zechenhaus (= Gefolgschaftsgebaude), 
der Zechstein (in dem Zechgenossen oder Gewerken ar
beiten). Nachtraglich hat Zeche folgende i ibertragene 
Bedeutungen beigelegt erhalten: 1. Getranke (trinken, 
Trinker), Getrank-Abrechnung (»die Zeche bezahlen«); 2. 
Bergwerk, das einer Zeche gehórt.

Die letztgenannte ganz willkiirliche Begriffs-Ver- 
falschung und Einschrankung, fur die keinerlei zwingende 
Notwendigkeit vorliegt, hat gliicklicherweise nur im Ruhr- 
bezirk Platz gegriffen.

Eine Schachtan lage  ist nur ein Teil eines Berg
werks. Ais Hauptgruppen der untertagigen Grubenbaue 
unterscheidet man Schachte, Strecken, Abbaue und son
stige Raume. Ais Schachtanlage kann man daher nur etwas 
bezeichnen, was zu einem Schacht gehórt, also die Fiill- 
órter und die unmittelbar daranstoBenden, der Fórderung, 
Wetterfiihrung,' Wasserhaltung o. dgl. dienenden Betriebs- 
einrichtungen. Ubertage allerdings kann neben der eigent
lichen — die Schachtkaue und das Haspelhaus (Fórder- 
maschinengebaude) umfassenden — Schachtanlage im 
engeren Sinne auch die ganze zum Bergwerk gehórende 
Bodenflache nebst den darauf befindlichen Werksanlagen 
unbedenklich ais Schachtanlage im weiteren Sinne be
zeichnet werden.
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Andere fur ein Bergwerk angewandte Ausdnicke sind 
Mineralgewinnung, Mine, . . . feld, . . . fórderung, Be- 
triebsgemeinschaft. Eine M in e ra lgew innung  ist eigent
lich jedes Bergwerk. Dieser (schwerfallige) Ausdruck ist 
also ganz willkiirlich auf Grundeigentiimer-Bergwerke be
schrankt worden. Die auf mangelhafter Ubersetzung aus 
den romanischen Sprachen beruhende M ine  bedeutet im 
Deutschen Sprengladung. Feld bezeichnet lediglich die 
raumliche Erstreckung eines Bergwerkes, gleichgiiltig ob 
Grubenbaue darin vorhanden sind”. Und die andern zwei 
Wórter sind ganz allgemein und kennzeichnen den Begriff 
ganz unzureichend. Schliefilich diirfte der P iitt — vermut- 
lich ebenso wie der englische pit die niedersachsische 
Nebenform der schriftdeutschen Pfiitze — lediglich eine 
feuchte Vertiefung in der Erdoberflache bedeuten; also 
hóchstens einen Schacht, nicht ein ganzes Grubengebaude.

W I  R T S C H A
Erzgewinnung und Metallerzeugung Spaniens 

im 1. Vierteljahr 1942.

Die Erzgewinnung Spaniens weist, von einigen Aus- 
nahmen abgesehen, im ailgemeinen den vorjahrigen Er- 
gebnissen gegeniiber einen Riickgang auf. Die Eisenerz
fórderung stellte sich im 1. Viertel des laufenden Jahres auf 
291000 t gegen 1,64 Mili. t im Jahre 1941, was einem 
V'ierteljahrsdurchschnitt von 4100001 entspricht. Der Grund 
fiir den Riickgang diirfte vor allem in den Schwierigkeiten 
liegen, die sich fiir die Verschiffung nach Grofibritannien, 
das bisher Hauptabnehmer der spanischen Eisenerze war, 
ergaben. Auch die Gewinnung von Schwefelkies war mit 
knapp 83000 t gegeniiber einem vierteljahriichen Durch
schnitt 1941 in Hóhe von 121000 t stark rucklaufig. Nur 
bei einigen wenigen andern Erzen konnte infolge der durch 
den Krieg bedingten starkem Nachfrage Deutschlands die 
Gewinnung gesteigert werden, so vor allem bei Manganerz, • 
dessen Fórderung mit 4500 t im 1. Viertel um rd. 100 o/o 
hóher lag ais im Vierteljahrsdurchschnitt des Vorjahres. 
Bei verschiedenen Erzen haben sich die Gewinnungsziffern 
im Laufe der ersten drei Monate wesentlich gebessert. Die 
Eisenerzgewinnung stieg von 900001 im Januar auf 119 0001 
im Marz oder um 33 o/o. An Wolframerz wurden im Marz 
gegeniiber Januar nahezu 80 o/o mehr hereingewonnen.

Unter den Ne-Metallen des Landes kommt neben Blei, 
das im 1. Viertel 1942 eine Erzeugungsziffer von 8414 t auf- 
zuweisen hatte, dem Kupfer die grófite Bedeutung zu. An 
Elektrolytkupfer wurden im gleichen Zeitraum 1179 t, an 
Raffinadekupfer 1036 t, an Zementkupfer 1233 t und an 
Schwarzkupfer 183 t gewonnen. Die Zinkgewinnung stellte 
sich auf 3514 t, die Gewinnung von Zinn auf nahezu 13 t.

Jan.

t

Febr. 

t .

Marz

t

1. Viertelj. 
1942

t

E isenerz................... 89 652 81 824 119 453 290 929
Schwefelkies . . . . 42 976 16 360 23 493 82 829
Z in k e r z ................... 6 036 88 6 057 12 181
K up fe re rz ............... 13 073 12 239 13 024 38 336
Manganerz............... 1 551 1 681 1 272 4 504
Wolframerz . . . . 48,9 34,5 87,8 171,2
Zinnerz ................... 11,7 14,3 17,2 43,2
Bleierz....................... 3 723 3 352 3 248 10 323

Z in k .......................... 1 225 1 093 1 196 3 514
Schwarzkupfer . . . 84,1 102,9 1,2 188,2
Elektrolytkupfer . . 244 456 479 1 179
Raffinadekupfer . . . 268 291 477 1 036
Zementkupfer . . . 407 340 486 1 233
Z in n .......................... 3,3 8,4 0,9 12,6
B l e i ........................... 1 672 4 797 1 945 8414
S i l b e r ............... kg 111 85 48 244

Argentiniens Bergbau.

Der Bergbau Argentiniens nimmt in der Wirtschaft 
des 2,8 Mili. km2 grofien Landes, anders ais in den Nach- 
barlandem Chile, Bolivien und Peru, keine beherrschende

Von allen den besprochenen Ausdriicken kommt also 
ganz allein das Wort Bergwerk  fiir den fraglichen Be
griff einwandfrei in Betracht. Das Wort Grube  bezeichnet 
nur seinen untertagigen Teil, und zwar nicht nur Tagebau, 
sondern auch Tiefbau. Lehmanns Vorschlag, das Wort 
Bergwerk nur fiir Tiefbaue und daś Wort Grube nur fiir 
Tagebaue anzuwenden, ware nicht nur sinnentstellend, 
sondern wiirde — wie schon Lehmanns Betrachtungen iiber 
das Wort Grubenbild deutlich zeigen — nur neue Schwierig
keiten und Unklarheiten hervorrufen. Und zwar ganz iiber- 
fliissigerweise, da einerseits der kurze Zusatz »Tiefbau« 
oder »Tagebau« vóllig geniigt, um derartige Bergwerke zu 
unterscheiden; und da anderseits diese Frage im grofien 
ganzen iiberhaupt nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
Uberdies ist ein vóllig einheitlicher Ausdruck fiir alle 
Arten von Bergwerken — verliehene und nicht verliehene, 
Tiefbaue und Tagebaue — unbedingt notwendig.

F T L I  C H E S
Stellung ein, gewinnt aber in jungster Zeit auf ver- 
schiedenen Gebieten an Bedeutung sowohl fur die Roh- 
stoffversorgung des Landes selbst; ais auch zur Erganzung 
der auf einigen Gebieten bedrangten Rohstofflage der Ver. 
Staaten von Amerika. Argentinien nimmt zwar mit seiner 
gesamten 4000 km langen Westgrenze Anteil an den erz- 
reichen Anden, die Erschliefiung ist aber durch die langen 
Transportwege zum Atlantischen Ozean und die unweg- 
samen Passe nach der andern Seite schwieriger und kost- 
spieliger ais in den genannten Nachbarlandern. Der grófite 
Teil des Landes wird von den jungen Bildungeji der 
Pampas eingenommen, die selbst keine nutzbaren Mine- 
ralien fiihren und dereń Untergrund nur an wenigen Stellen 
naher bekannt ist.

Bergbau l iche Gew in nu ng  Argent in iens 
1938 bis 1940.

Minerał Einheit 1938 1939 1940
Von der Welt- 
fórderung1938

%

1 0 0 0  t 2440 2659 2924 -  0,9
Gold 1 ................... kg 270 385 0
Silber1 ............... t 81 1 0 0 1 0 1 1,4

1886 1682 -1600 1 , 2
Kupfer1 ............... 28 — — 0
Blei1 ................... 22400 29700 30300 1,3
Zink 1 ................... 14900 18500 26000 1 , 0
Antimon1 . . . . 174 97 0
Manganerz . . . 1 0 0 0  t 0,4 0,7 0
Wolframerz . . . t 1195 1309 2 , 0
Glimmer . . . .

1 0 0 0  t
250 298 0

Schwerspat . . . — 0 ,8 —

FluBspat . . . . 1,4 0,7 0,3
Stein- u. Kochsalz 264 303 1 , 0
Boraxkalk . . . . »» 7

1 Metallinhalt der Erzfórderung.

Die Gewinnung des weitaus wichtigsten Erzeugnisses 
des argentinischen Bergbaus, des Erdó ls ,  reicht fiir den 
Landesbedarf nicht aus, so dafi trotz standig steigender 
Fórderziffern noch fast die gleiche Menge aus den andern 
siidamerikanischen Landern eingefiihrt werden mufi. Da 
auch brauchbare Koh le  an verkehrsgiinstigen Standorten 
fehlt, bedeutet der Mangel an Brennstoffen ein weiteres 
Hindernis fiir die bergbauliche Erschliefiung, insbesondere 
fiir die Verwirklichung der viel erórterten Piane, eine 
eigene Eisenindustrie zu schaffen, fur die es im iibrigen 
auch an grófiern Eisenerzvorkommen in brauchbarer Lage 
fehlt.

Im Interesse der Versorgung der Ver. Staaten finden in 
jiingster Zeit unter den Erzen namentlich diejenigen von 
Z inn  und W o l f ram  Beachtung, die im Nordwesten ais 
Gangvorkommen gefórdert werden. Argentinien ist unter 
den augenblicklichen Verhaltnissen fiir die Versorgung der 
»Westlichen Hemisphare« mit Wolfram von groBer Wichtig- 
keit. Auch die steigende Fórderung von s i l be rha l t igen  
B le i-Z inkerzen  im Aguilar-Revier in der Provinz Jujuy 
gewinnt weltwirtschaftliche Bedeutung. Das Blei^wird im 
Lande selbst verhuttet, wahrend das Zinkerz vollstandig 
ausgefuhrt wird, in neuester Zeit nach den Ver. Staaten.
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P A T E N T B E R 1 C H T

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgemacht im Patentblatt vom 20. August 1942.

lOb. 1521296. Max Boye, Schulendorf b. Vansdorf (Holst.)* Feuer- 
anziinder. 8 . 6 . 42.

5c. 1521234. Heinrich Toussaint, Berlin-Grunewald, und Bochumer 
Eisenhutte Heintzmann & Co., Bochum. Zweiteiliger eiserner Gruben
stempel. 22. 9. 38.

5d. 1521291. Schlesische Bergwerks- und Hutten-AG., Beuthen (O.-S.). 
Verschiebbare Vorrichtung an Fórdei bandern zur Verlangerung oder Ver- 
kiirzung der nutzbaren Bandlange in Grubenbetrieben. 4. 5. 42.

81 e. 1521581. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei. 
Bochum. Abschaltvorrichtung an Fórderbandanlagen. 30.1.42.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 20. August 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

lOa, 19/03. K. 151425. Erfinder: Rudolf Wessollek, Gelsenkirchen. 
Anmelder: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Fullgasabsaugevorrichtungł 
fiir Verkokungsófen. 28. 7.*38.

lOa, 24/01. K. 150172. Erfinder: Dr.-lng. e. h. Heinrich Kopperf, 
Essen. Anmelder: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Verfahren zum
Schwelen bituminóser Brennstoffe mittels Spiilgasen. 1. 4. 38. Osterreich.

lOb, 12. L. 100211. Erfinder, zugleich Anmelder: Fritz Leibner, 
Miinchen. Verbrennlicher Feueranziinder. 26. 2. 40.

lOb, 14. N. 42296. Erfinder: Johannes Grandę, Waldenburg (Schl.). 
Anmelder: Niederschlesische Bergbau-AG., Neu-WeiBstein, Post Walden- 
denburg (Schl.). Vorrichtuńg zur Herstellung von Feueranziindern in Stab- 
und Scheitform; Zus. z. Anm. N. 41887. 4. 8 . 38.

lOb, 14. P. 82012. Erfinder, zugleich Anmelder: Georg Piering, Eicli 
iiber Treuen. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Feuer- 
anziindern; Zus. z. Pat. 718470. 14. 2. 41.

35a, 9/08. G. 104192. Erfinder: Hans Wilms, Dusseldorf. Anmelder: 
Gutehoffnungshiitte Oberhausen AG., Oberhausen (Rhld.). Rauinbewegliche 
Aufhangeyorrichtung fur Fórderkórbe o. dgl. 6 . 10. 41.

81 e, 19. R. 108093 und 109550. Erfinder: Wilhelm Hardieck, Bochum- 
Dahlhausen. Anmelder: Josef Riester, Bochum-Dahlhausen. Einrichtung zum 
Liingungsausgleich bei stetigen Fórderern. 7.8.40 und 7.4.41.

81 e, 96. P. 80255. Erfinder: Rudolf Bengs, Kóln-Siilz. Anmelder: J. 
Pohlig AG., Kóln-Zollstock. Wagenkipper. 11.1.40. Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

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

das Patent erhoben werden kann.)

5c (9oi). 718549, vom 4.7.36. Erteilung bekanntgemacht am 19.2.42. 
H ug o  Her z b r uch  in Essen-Bredeney.  Grubenausbau aus Formstein- 
ringen.

Die neben- und iibereinanderliegenden Formsteinringe des Ausbaues 
sind in dem in Richtung der Langsachse des Ausbaues liegenden Quer- 
schnitt sechseckig und greifen wabenfórmig ineinander. Dadurch sóll ein 
Verschieben der Ringe gegeneinander verhindert werden.

5c (10oi). 723219, vom 3. 12. 39. Erteilung bekanntgemacht am 18.6.42. 
J osef  Scha fe rs  in Kam p-Li nt f  or t  (Kr. Moers). Eiserner Gruben
stempel. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Der aus einem keilfórmigen inneren Teil a und einem aufieren Teil b 
bestehende Stempel, der eine dem Bruchbau entsprechend begrenzte Nach- 
giebigkeit hat, ist mit einem zwischen dem auf einem móglichst groBen 
Teil (z. B. 3 4 ) seines Umfanges nach einer innerhalb des Selbstsperrwinkels 
ansteigenden Spirale ausgebildeten Bolzen c des seine Nachgiebigkeit ge- 
wahrleistenden Schlosses d und seinem inneren Teil angeordneten, am oberen 
und am unteren Ende seinen Hub begrenzende Anschlage e tragenden Ein- 
ęatzkeil / yersehen, der eine muldenfórmige Aussparung g hat. Die letzterc 
ist auf der vom Stempel abgekehrten Flachę teilweise so geformt, daB der 
Bolzen c sich bei jeder Stellung móglichst eng an sie anschmiegt wenn 
der Stempel unter Druck steht. Der andere Teil der muldenfórmigen Aus
sparung g des Einsatzkeiles / ist so geformt, daB der Keil durch von oben 
her auf ihn ausgeiibte Schlage nach unten verschoben, d. h. der Bolzen c 
und damit das StempelschloB d gelóst werden kann. Zwischen dem Einsatz- 
keil / und dem inneren Teil a des Stempels kann ein Zwischenstiick vor- 
gesehen werden, das mit Anschlagen oben und unten an dem StempelschloB 
anliegt, so daB es sich diesem gegeniiber nicht verschiebt. Ferner ist es 
moglich, seitlich an dem Keil / und an dem StempelschloB d Nasen vorzu- 
sehen die so zueinander angeordnet sind, daB der Keil / und damit das 
SchloB d durch Eintreiben eines Keiles zwischen seine Nasen und den Nasen 
des Schlosses gelóst werden kann.

35a (9os). 723093, vom 19. 5. 37. Erteilung bekanntgemacht am 11.6.42 
G e s e l l s ch a f t  f u r  Fó rd e ra n l ag e n  Ernst  Hecke l  mbH. in S a a r 
b rucken .  Anzetgevorrichtung fur Schliefihemniungen der Entladeklappe 
von Schachtfórdergefafien. Erfinder: Viktor Lorich in Saarbrucken Der 
Schutz ers#eckt sich auf das Land Osterreich.

... . Aufien auf einer Wandung des Fórdergefafies a ist eine lichtundurch- 
lassige Platte b schwenkbar gelagert, die durch eine Bewegung iiber-

n / . l n dxenr, Patentanmeldungen, die mit dem Zusatz »Osterreich« und 
»Protektorat Bohmen und Mahren« yersehen sind. ist die Erklarung ab- 
gegeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw.' das Protektorat 
Donmen und Mahren erstrecken soli.

tragende Mittel c mit der Entladeklappe d des Fórdergefafies yerbunden 
ist. An den Stellen des Schachtes, an denen ein Entladen des Fórder
gefafies erfolgen soli, ist auf der Seite des Schachtes, an der die Platte b 
sich befindet, eine Lichtquelle e und auf der gegeniiberliegenden Seite des 
Schachtes ein Photozellenschalter / angeordnet, der durch Leitungen g mit 
einem Signal oder einer Feststellvorrichtung fiir das FórdergefaB yer
bunden ist. Befindet sich das letztere an einer Entladestelle und wird die

Entladeklappe d. zur Entladung des Gefafies geóffnet, so erfolgt durch die 
Klappe mit Hilfe der Mittel c eine Schwenkung der Platte b, daB sie 
die Strahlen der Lichtquelle e auffangt, d. h. yerhindert, daB diese Strahlen 
den Photozellenschalter treffen und beeinflussen. Durch die Zelle wird so
dann das Signal oder die Feststellvorrichtung fiir das FórdergefaB aus- 
gelóst, d. h. dem Maschinenfiihrer das Zeichen gegeben, dafi keine Fór- 
derung stattfinden darf bzw. die Forderung durch die Feststellyorrichtung 
yerhindert. Solange die Klappe d nicht vóllig geschlossen ist, liegt die 
Platte b zwischen der Lichtquelle und dem Schalter. Bei der Verschlufi- 
lage der Klappe befindet sich die Platte jedoch in einer solchen Lage, daB 
sie die Strahlen der Lichtquelle nicht auffangt. Die Strahlen fallen daher 
auf den Photozellenschalter und beeinflussen diesen so, dafi durch ihn das

• Fórdersignal gegeben. oder die Feststellyorrichtung fiir das FórdergefaB 
gelóst wird.

.. 35a (9ii). 723300, vom 15. 6 . 39. Erteilung bekanntgemacht am 18.6.42.
M a sc h i ne n f ab r i k  Hasenc leye r  AG.  in Dus se l d o r f .  Korbsperre 
fur Fórderwagen. Erfinder: Hans Schwarz in Dusseldorf,

----
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hat zwd V°". ^  A4f«hiebevorrichtung gesteuerte Sperre
rechter Richtumr pnt eelaSer,e. durch die Aufschiebevorrichtung in senk- 
init Mitnehinern en,f  geng' se^ ‘ .zueinander bewegte endlose Ketten a, b. die 
OuUnseś e die veFrsci en Slnd' Di<= 1^'tcrcn steuern mit Hilfe eines 
Mittel i Falk a (̂ r?Mrwta?e.n au ^em Fórderkorb festhaltenden 
wird mit dem OecHno? [t e‘,1!e Aufschiebeyorrichtung yorhanden isi, 
bank die ftUtW / !  verbui' de". daB auf der Hango-
Offnen der Snerrp ,1 d Handhebel gesteuert werden kónnen. Zum
sie die Ffirderwa^n ł  J "  Be've«en d« r Mi,(el i aus der Stellung, bei der
ortsfest an«Órdn?t., i  F.orderkorb festhalten, kann ein am Schacht

* r  a"  K” b"  ■"
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Bergtechnik.

Schachtabteufen. Bartholmai, Hans: Das A b t e u f e n  
eines neuen Sei l fahrt- und  Wetterschachtes.  Braun
kohle 41 (1942) Nr. 33 S. 371/77*. Fiir den kreisrunden 
Schacht wurde das Abteufen mit Getriebezimmerung ge
wahlt, wobei sich herausstellte, dal? die Teufarbeiten in 
dem runden Schacht leichter durchzufiihren waren, ais in 
einem eckigen. Die Vorentwasserung durch Fallfilter hatte 
einen guten Erfolg. Die Schwimmsandzone wurde zunachst 
mit einem Vorschacht durchsunken. Im Ton- und Geschiebe- 
mergel bewahrte sich die Verwendung von PreBluft- 
spaten.

Fórderung. Muller, Arnold: D ie  F ó r d e r k o r b -  
Z w i s c h e n g e s c h i r re. Gluckauf 28 (1942) Nr. 34 
S. 485/90*. Die neuzeitlichen Zwischengeschirre, Seil- 
klemmen und Klemmkauschen vereinigen die Ergebnisse 
vieljahriger Erfahrungen in sich. Dadurch, daB sich bei 
ihnen selbsttatig verhaltnisgleich der Belastung das Haften 
am £eil einstellt, werden Uberanstrengungen der Werk
stoffe beim Befestigen vermieden, und die Absturzgefahr 
durch Herausziehen des Seiles zuverlassig gebannt. Melir- 
seilfórderungen stellen zum Teil an die Geschirre ganz 
neue Anspriiche, wie die gleichmaBige Verteilung der Last 
auf die einzelnen Strange und ihre Erhaltung im Betrieb.

Beleuchtung. Hammer, Wilhelm: Gutes Licht  zur 
E r h ó h u n g  d e r  S i c h e r h e i t  u n d  L e i s t u n g  i m 
B e r g b a u .  Bergbau 55 (1942) Nr. 17 S. 180/83. Be- 
sprechung der verschiedenen Beleuchtungsarten und ihrer 
Eignung untertage. Angabe der auf Grund der bisherigen 
Erfahrungen fiir die verschiedenen Verhaltnisse untertage 
in Betracht kommenden Wattstarken und Leuchtabstande. 
Weitere Entwicklungsarbeit.

Grubensicherheit. Kegel, Karl: S i c h e r u n g s m a B -  
n a h t n en  b e i m  L ó s e n  v o n  S t a n d -  o d e r  S t a u-  
wa s s e r n  a u s  a l t e n  G r u b e n b a u e n .  Bergbau 55 
(1942) Nr. 17 S. 175/77*. Erórterung der wichtigsten vor- 
zunehmenden Arbeiten, namlich 1. Vorbohren, zum Heran- 
tasten an die alten Grubenbaue, 2. das eigentliche Ab- 
zapfen der Wasser, 3. die Durchórterung.

Miihlefeld, Johannes: Das neuze i t l iche Gruben- 
rettungswesen. (SchluB.) Kali 36 (1942) Nr. 8 S. 124/29*. 
Besprechung der Hilfsgerate und zwar 1. solcher, deren 
die Grubenwehr beim Einsatz bedarf, wie Lampen, Trag- 
bahren, Handfeuerlóscher, tragbare Fernsprecher usw., 2. 
ąolcher, welche fiir die Uberwachung des gebrauchsfahigen 
Zustandes der Gasschutzgerate Verwendung finden, und
3. der Einrichtungen, welche dazu dienen, die Gasschutz
gerate nach der Benutzung wieder betriebsfertig zu machen. 
Einsatz der Grubenwehr. Beispiel fiir die Durchfiihrung 
eines einfachen Ernstfalleinsatzes.

Aufbereitung und Brikettierung.

Bauxit. Luycken, Walter und Helmut Kirchberg: (Jber 
Versuche zur Anre icherung  von u n g a r i s c h e n  
B a u x i t e n. Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 15 S. 267/72*. Die 
Versuche bezweckten die Herstellung eines kieselsaure- 
armen, aber eisenreichen und eines kieselsaurereichen, aber 
eisenarmen- Tonerdeerzeugnisses. Mit magnetisierender 
Róstung und anschlieBender Magnetscheidung lieB sich der 
gewiinschte Trennungserfolg in nicht unerheblichem Um- 
fange erreichen.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Dampf kraftwerke. Schróder, Karl: P l a n u n g u n d  
Gestal tung von D am p fk ra f tw e rken  III. Auswir- 
kung der Vorbed ingungen  auf  den auBeren Aufbau  
Von Dampfk ra f twerken .  Z. VDI 86 (1942) Nr. 31/32 
S. 473/80*. Einflusse des Standortes. Volkswirtschaftliche 
Gesichtspunkte. Auswirkung technischer Anschauungen. 
Grundsatzliche Aufbaumóglichkeit des baulichen Teiles. 
Einflusse energiewirtschaftlicher Art.

Kohlenmahlung. Knoch, Fritz: Bei t rag zur Frage 
des  V e r s c h l e i B e s  von  K o h l e n m a h l a n l a g e n .  
Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 6 S. 135/39*. An Beispielen 
wird der VerschleiB besprochen, soweit er infolge 
Abreibung bei dem Anger-Prallzerkleinerer an der Ober
flache des Mischrohres, der Windsichterschaufeln und der 
Prallplatte, bei den Schlagermiihlen der Kramer-Miihlen-

1 Einseitig bedruckte Abzfige der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verl*g Gluckauf bei monttlichem Versand zum Preise von 2,50 9UL 
fiir das Vierteljahr zu bezlehea.

feuerung sowie bei der KSG-NaBkohlenmiihle hauptsach- 
lich an den Schlagwerkzeugen beobachtet wird.

Wirtschaft und Statistik.

Allgemeines. D ie  W i r t s c h a f t  S u do s t a s i e n | s .  
Schriften des deutschen Instituts fiir Wirtschaftsforschung: 
Halbjahresbericht zur Wirtschaftslage 16(1941/42) Nr. 1/2. 
Das deutsche Institut fiir Wirtschaftsforschung legt mit 
diesem Heft eine ausfiihrliche Untersuchung iiber die W irt
schaft Ostasiens in ihrer Gesamtheit sowie der einzelnen 
Lander vor. Die Abhandlung steht unter dem besonderen 
Gesichtspunkt der Einfiigung der einzelnen Volkswirt- 
schaften in den groBasiatischen Wirtschaftsraum. Dar- 
gestellt werden die Entwicklung der Bevólkerung, die Pro
duktion, darunter im besonderen der Bergbau, der AuBen- 
handel und das Verkehrswesen sowohl des Gesamtraumes 
wie der einzelnen Lander. Zahlreiche statistische Tabellen 
und Karten erganzen die Darlegung.

Gayda, V.: I t a l i e n s  I n d u s t r i e  i m K r i e g e .  
Europa-Kabel 2 (1942) Nr. 62. Der bekannte italienische 
Schriftleiter nimmt die grundsatzliche Umstellung und 
Konzentration in der italienischen Industrie zum AnlaB, 
zunachst einen allgemeinen Uberblick iiber die Struktur der 
italienischen Wirtschaft zu geben und dann die leitenden 
Grundgedanken der entscheidenden Phase darzulegćn, in 
welche die italienische Industrie eingetreten ist. Bei der 
Durchfiihrung der industriellen Umgestaltung, deren Aus- 
schaltungsmaBnahmen in erster Linie die Textil-, die Glas- 
und keramische Industrie treffenv werde alles erwogen, 
was eine Einsparung von Brennstoff, elektrischer Energie, 
Rohstoffen und Transportmitteln sichern konnte. Fiir die 
von der Ausschaltung betroffenen Arbeitgeber und Arbeit- 
nehmer werde in geeigneter Weise gesorgt. Fiir die hier 
vorgesehenen MaBnahmen der Umschulung fiir die Arbeit- 
nehmer und einer Art Gemeinschaftshilfe fiir die betrof
fenen Betriebe hat anscheinend die deutsche Regelung ais 
Vorbild gedient.

Bergwirtschaft. Schultze, Ernst: D ie wer tvo l l s ten  
E i s e n e r z l a g e r  S i i d a m e r i k a s .  Bergbau 55 (1942) 
Nr. 17 S- 178/80. Schilderung der Schicksale der Itabira- 
Konzession in Brasilien. Kennzeichnung der Bedeutung der 
Erzvorkommen.

Mineralólwirtschaft. Lauffs, M.: D ie neues te E n t 
w ick lung  der M ine ra l ó lw i r t s c h a f t  der W elt. Ó1 u. 
Kohle 38 (1942) Nr. 27 S. 785/808. Der Verfasser gibt 
einen sehr eingehenden Uberblick iiber die Entwicklungs- 
tendenzen in der Weltmineralólwirtschaft. Auch hier 
schalten sich immer deutlicher gróBere Landerblocks her
aus, die dank ihrer geographischen Verbundenheit und 
wirtschaftlichen Erganzungsfahigkeit einen gemeinsamen 
Lebensraum darstellten. Zu ihnen zahlten im besonderen 
Kontinentaleuropa, Ostasien und Amerika. Beziiglich des 
europaischen GroBwirtschaftsraumes kommt der Verfasser 
nach einer Untersuchung der Mineralólwirtschaft der ein
zelnen zugehórigen Lander zu dem Ergebnis, daB Europa 
alle Voraussetzungen zu einer starken und leistungsfahigen 
Mineralólwirtschaft in sich tragt. Die Mineralólwirtschaft 
Ostasiens wird dadurch gekennzeichnet, daB Japan bereits 
jetzt iiber soviel Mineralól verfiigt, daB es in der Lage sei, 
den notwendigen Bedarf zu decken. Die Mineralólwirtschaft 
Amerikas hangę von vielen unsicheren Faktoren ab.

Waller, M.: Erdó lerzeugungs- und Verbrauchs- 
gebiete in den Ver. Staaten. Ol u. Kohle 38 (1942) 
Nr. 27 S. 810/14. Der Verfasser gibt einen sehr in Einzel- 
heiten gehenden Uberblick iiber die Mineralólwirtschaft der 
Ver. Staaten, den er durch Zahlenangaben und durch eine 
Kartę iiber die Erdólfórderung und -verarbeitung in den 
USA. erganzt. Es ergibt sich mit aller Deutlichkeit, daB 
die Erdólfórderung im Westen und in der Mitte, der Erd- 
ólverbrauch dagegen im Osten des Landes konzentriert ist. 
Daraus folgt, daB bei den weiten Entfernungen, um die es 
sich hier handelt, die Mineralólversorgung der USA. zu 
einem entscheidenden Teil ein Transportproblem ist.

Birk, K.: K r a f t s t o f fw i r t s c h a f t  der GroBraume. 
Deutsche Technik 10 (1942) Juliheft S. 273/75. Der Ver- 
fasser setzt seine Darstellung aus dem Juniheft der gleichen 
Zeitschrift mit einer statistischen Untersuchung des Welt- 
mineralólverbrauchs der ErdóliiberschuBlander,derMineral- 
ólversorgung Kontinentaleuropas, GroBostasiens, des vor- 
deren Orients und Amerikas sowie mit einer Darstellung
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der Kapitalkrafte in der Weltmineralólwirtschaft fort. Die 
Ausfiihrungen vermitteln einen aufschluBreichen Uberblick.

Kraftstoffwirtschaft. Cappis,0. B.: Treibstoffragern 
der Schweiz. Europa-Kabel 2 (1942) Nr. 59. C. stellt ein- 
gehend die Einfiihrung, Bedeutung und den derzeitigen 
Einsatz von Fahrzeuggeneratoren in der Schweiz dar. Der 
Generator habe sich in der schweizerischen Verkehrswirt- 
schaft eine Stellung errungen, die zwar nicht im heutigen 
Umfang zu halten sein werde, die aber wohl auf viele Jahre 
hinaus bedeutsam bleiben und unter einen gewissen Stand 
,nicht mehr absinken werde.

Betriebswirtschaft. Rhósa, C.-A.: D ie a l lgemeinen 
Regeln der indus tr ie l l en  K o s t e n r e c h n u n  g. 
Dtsch. Volksw. 16 (1942) Nr. 43 S. 1379/82. In klarer, 
leicht verstandlicher Darstellungsweise erortert der Ver- 
fasser Aufgabe, Bedeutung und Inhalt der fiir den Bereich 
der Reichsgruppe Industrie ausgearbeiteten »Allgemeinen 
Regeln zur industriellen Kostenrechnung«. Die Wirtschaft
lichkeit der Betriebe werde im allgemeinen nur dann ge- 
wahrleistet sein, wenn sie iiber eine zweckmaBige Organi
sation der Erfassung und Beobachtung der Kosten ver- 
ftigen. Deshalb kommt nach der zutreffenden Ansicht R.’s 
der industriellen Kostenrechnung eine Bedeutung zu, die 
iiber betriebliche Belange und privatwirtschaftliche Be
trachtung hinaus auf die gemeinwirtschaftliche Bedarfs- 
deckung der Volkswirtschaft hinweist. Mit der Erstellung 
dieser allgemeinen Regelung zur industriellen Kostenrech
nung sei trotz der durch den Krieg bedingten Schwierig
keiten ein Werk beendet worden, das fiir die Rationalisie- 
rung der industriellen Betriebe von groBer Wichtigkeit sei. 
Angesichts der der deutschen Industrie im gróBeren 
Deutschland gesteliten Aufgaben miisse es das Ziel bleiben, 
den Gedanken der Leistungssteigerung der industriellen 
Betriebe durch eine Verbesserung des betrieblichen Rech
nungswesens auf der Grundllage der Kostenrechnungs- 
grundsatze und der allgemeinen Regelung zur industriellen 
Kostenrechnung zu verwirklichen.

Verschiedenes.

Sozialpolitik. Seldte, F.: Soz ia lpo l i t ik  und F o r 
schung. R Arb BI. 22 (1942) Nr. 19 S. V 351/54. Das 
RArbBl. gibt in diesen Ausfiihrungen einen Vortrag wieder, 
den der Reichsarbeitsminister vor dem Senat der Marburger 
Universitat gehalten hat und in dem er sich im besonderen 
mit dem grundlegenden Wesens- und Gestaltwandel der 
Sozialpolitik und ihrer Bedeutung fiir den .Krieg befaBt. 
Die Darlegungen Seldtes gipfeln in einem Appell an die 
Wissenschaft zu vertiefter Beschaftigung mit sozialen 
Fragen. Der Reichsarbeitsminister halt vor allem eine 
Klarung des im Werden begriffenen Gemeinschaftsrechts, 
zu dem sich das deutsche Sozialrecht immer starker ent- 
wickelt, fiir wiinschenswert sowie der Frage, welche Wir- 
kungen von unserer Sozialpolitik auf die soziale Befriedung 
des europaischen Kontinents ausgehen kónnen.
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Bezirksverband Gau Westmark.

In der Zeit vom September 1942 bis Mai 1943 sind im 
Bereich des Bezirksverbandes Gau Westmark folgende 
Vortragsveranstaltungen geplant:

Bergassessor Arbenz »Erfahrungen mit ReihenstempeLn«. 
Vólklingen, Sonntag, den 11. Okt. 1942, 17 Uhr, 
Sulzbach, Sonntag, den 15. Nov. 1942, 17 Uhr, 
Neunkirchen, Sonntag, den 17. Jan. 1943, 17 Uhr.

Dr. G remmler  »Grubenrettungsarbeiten«.
Saarbrucken, Mittwoch, den 25. Nov. 1942, 18 Uhr, 
Vólklingen, Sonntag, den 17. Jan. 1943, 17 Uhr,
Sulzbach, Sonntag, den 21. Febr. 1943, 17 Uhr, 
Neunkirchen, Sonntag, den 28. Marz 1943, 17 Uhr.

Dr. G u th ó r l  »Pflanzen- und Tierwelt in der Steinkohlen- 
zeit«.

Saarbrucken, Freitag, den 29. Jan. 1943, 18 Uhr. 

Bergassessor He l f r i t z  »Die Wiederinbetriebnahme der 
Merlenbacher Gruben nach dem Kriege im Westen«. 

Sulzbach, Sonntag, den 28. Marz 1943, 17 Uhr, 
Neunkirchen, Sonntag, den 2. Mai 1943, 17 Uhr.

Dr.-Ing. H o f fm ann  »BewertungsmaBstabe fiir Stein
kohlen, im besondern Saarkohlen«.

Vóiklingen, Sonntag, den 15. Nov. 1942, 17 Uhr,

Neunkirchen, Sonntag, den 21. Febr. 1943, 17 Uhr, 
Sulzbach, Sonntag, den 2. Mai 1943, 17 Uhr.

Direktor Ra u »Die Wasserversorgung der Saargruben«.
Saarbrucken, Freitag, den 7. Mai 1943, 18 Uhr.

Dr. Semmler  »Als Wehrgeologe am Westwalk.
Neunkirchen, Sonntag, den 15. Nov. 1942, \t Uhr. 

Dipl.-Ing. Stel ter »Der Feldzug im Osten nach eigenen 
Erlebnissen«.

Neunkirchen, Sonntag, den 11. Okt. 1942, 17 Uhr, 
Sulzbach, Sonntag, den 17. Jan. 1943, 17 Uhr, 
Saarbrucken, Freitag, den 26. Marz 1943, 18 Uhr, 
Vólklingen, Sonntag, den 2. Mai 1943, 17 Uhr.

Direktor Th ein »Die Siimpfung der lothringischen Stein- 
kohlengruben«.

Saarbrucken, Freitag, den 26. Febr. 1943, 18 Uhr, 
Vólklingen, Sonntag, den 28. Marz 1943, 17 Uhr.

Dr. W i l f a r t h  »Di<e Dinosaurier, die groBten Tiere der 
Vorzeit«.

Sulzbach, Sonntag, den 11. Okt. 1942, 17 Uhr, 
Vólklingen, Sonntag, den 21. Febr. 1943, 17 Uhr. 

F i Imvor f i ih rung  »Tonfilm Kohle I. und II. Teil«. 
Saarbrucken, Mittwoch, den 21. Okt. 1942, 18 Uhr.

Ferner sind im Rahmen der Geologischen Arbeits- 
gemeinschaft des Bezirksverbandes folgende Sonder- 
veranstaltungen vorgesehen:

Dr. G u th ó r l  »Geologische Fahrt in die Muschelkalk- 
aufschliisse bei Gersheim/Blies«.

Saarbrucken, Sonntag, den 13. Sept. 1942, 8 Uhr.
Dr. G u th ó r l  »Die tektonischen Verhaltnisse in der Rand- 

verschiebungszone des Saarbriicker Steinkohlen- 
gebirges«.

Saarbrucken, Mittwoch, den 14. Okt. 1942, 18 Uhr.
Dr. W i l f a r t h  »Die Entstehung der Salzlagerstatten nach 

neueren Anschauungen«.
Saarbrucken, Montag, den 2. Nov. 1942, 18 Uhr.

Dr. Semmler »Die Grundwasserverhaltnisse im Deck
gebirge des Saarbriicker Steinkohlenvorkommens«. 

Saarbrucken, Mittwoch, den 20. Jan. 1943, 18 Uhr. 
Professor Dr. Kraus »Das Landschaftsbild der Alpen ais 

Folgę der erdgeschichtlichen Entwicklung«. 
Saarbrucken, Mittwoch, den 24. Marz 1943, 18 Uhr.

Nach Móglichkeit soli weiter im Oktober/November 
1942 in Saarbrucken eine bergbautechn ische  Tagung 
des Bezirksyerbandes mit folgender Vortragsfolge statt- 
finden:

Dr.-Ing. Hoffmann»BewertungsmaBstabe fiir Steinkohlen, 
im besondern Saarkohlen«.

Dr. Semmler  »Flózunregelmafiigkeiten im Saarbriicker 
Steinkohlengebirge«'.

Dr. G remmler  »Grubenrettungsarbeiten«.
Direktor Th ein »Die Siimpfung der lothringischen Stein- 

kohIengruben«.

Direktor Rau »Die Wasserversorguiig der Saargruben«.

Wir bitten unsere Mitglieder, von den Terminen 
Kenntnis zu nehmen. Gegebenenfalls werden Anderungen 
oder Umfestsetzungen der Daten usw. rechtzeitig bekannt- 
gegeben.

van Rossum,
Geschaftsfiihrer des Bezirksyerbandes Gau Westmark.

Bezirksverband Gau Hessen-Nassau.

U n t e r g r u p p e  W e s t e r w a l d .

Am 6. September findet eine geologische Wanderung 
durch das Oberdevon-Kulmgebiet zwischen Dillenburg und 
Herborn iiber Feldbacher-Hof und Forsthaus Neuhaus statt. 
Treffpunkt um 14.30 Uhr WilhelmstraBe, Ecke Gestiit. Ab- 
fahrt ab Herborn 18.33 Uhr in Richtung Dillenburg, 
18.45 Uhr in Richtung Wetzlar.

Wir laden unsere Mitglieder herzlich ein und bitten 
um rege Beteiligung.

Schwanenberg,  Leiter der Untergruppe Westerwald.

Nachruf.
Am 19. August verschied unser langjahriges Mitglied 

Robert Kramer, Grubenbetriebsfiihrer a. D. der Zeche 
Westfalen. Mit seinem Heimgange beklagen wir den Ver- 
aUSj  e*nes treuen Mitgliedes, dem wir stets ein ehrendes 
Andenken bewahren werden.

U n te rg ruppe  Hamm.


