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Einkapselung eines Flózbrandes.
Von Erstem Bergrat i. R. Paul Cabo le t ,  Bochum.

Am 12. Juli 1938 entstand auf einer Schachtanlage des 
Bergreviers Bochum I in Flóz Dickebank infolge Seibst- 
entziindung der Kohle ein Grubenbrand, dessen sofortige 
órtliche Bekampfung ebenso wie der Versuch, das 
Erlóschen des Brandes durch Versaufen der Baue und 
langeres Unterwassersetzen der Brandabteilung zu be- 
wirken, miBlang, so daB die Baue des Brandflózes fiir 
eine spatere Wiederinbetriebnahme aufgegeben und das 
Brandflóz innerhalb der Brandabteilung luftdicht ab- 
geriegelt werden muBten. Da die Lóschungs- und Ab- 
riegelungsarbeiten erhebliche Schwierigkeiten bereiteten, 
hierbei die neuesten Erfahrungen der Brandbekampfungs- 
technik erprobt wurden und von der erfolgreichen Durch- 
fuhrung der Arbeit die Móglichkeit des Abbaues der 
beiden im Liegenden des Brandflózes gelegenen Fett- 
kohlenflóze Wasserfall und Sonnenschein durch den 
Lósungsstapel des Brandflózes ohne Herstellung eines 
neuen Stapels abhangig war, diirfte ein naheres Ein- 
gehen auf die Arbeitsvorgange der Brandlóschung und 
Einkapselung des Brandfeldes fiir weitere Kreise von 
Interesse sein.

Das Brandflóz Dickebank lag bei einem Einfallen von 
40-45° in der siidlichen Scliachtabteilung zwischen der 
8. Sohle (-683 m) und der 8. Mittelsohle (-584,5 m), 
war von einem Stapel im Hangenden durch 5 Zwischen- 
querschlage in einem Abstande von etwa je 17 m gelóst 
und wurde durch streichenden Strebbau mit Zufiihrung 
von Fremdbergen gebaut. In dem 50 m bankrecht unter 
Flóz Dickebank liegenden 1,10 m machtigen Flóze 
Wasserfall war zur Zeit des Brandausbruches noch kem 
Durchschlag zwischen den beiden Sohlen erfolgt, wahrend 
in dem 35 m unter Flóz Wasserfall liegenden 1,20 m 
machtigen Flóz Sonnenschein lediglich ein Wetteraufhauen 
in der Brandabteilung hochgebracht worden war.

I D 

8 

<
<*5

(S iehe auch A b b .S u t)

2 Damme m. EisentUren 
(Wetterschleuse)

Wasserdamm (Zlegelst- 
i Mauerung) 

Lehmknuppsldamm 
25 m Zwischenraum  

Sandsackdamm  

zW ełferblenden

Abb. 1 zeigt im GrundriB den Stand des Abbaues in 
Flóz Dickebank zur Zeit des Brandausbruches, ferner die 
Brandentstehungsstellen und die spater vorgenommenen 
Abdammungen in den Flózstrecken und.den Querschlagen 
der 8. Sohle und der 8. Mittelsohle. Auf dem Ost- und 
Westfliigel der Bauabteilung waren die oberen Streben 
vorausgestellt, Verbindungen mit den Nachbarabteilungen 
zwischen der 8. Sohle und 8. Mittelsohle im Brandflóze 
jedoch noch nicht vorhanden, da die Schachtabteilung ais 
erste Abteilung oberhalb der neuen 8. Sohle in Angriff 
genommen worden war. Auf dem Westfliigel der Brand
abteilung war die Machtigkeit des Flózes Dickebank in 
den einzelnen Streben iiberaus wechselnd. Das in 
normalem Zustande etwa 2,50 m machtige Flóz wies hier 
unregelmaBige Verdickungen bis iiber 7 m und Ver- 
schmalerungen bis zu 0,80 m auf (Abb. 2), welche an- 
scheinend auf die im Hangenden des Flózes oberhalb der 
8. Mittelsohle durchsetzende Sutaniiberschiebung (Abb.3) 
zuriickzufiihren waren. Die Verdickungen des Flózes ver- 
liefen vóllig unregelmaBig sowohl ins Hangende ais auch 
in das Liegende hinein und erschwerten in erheblichem 
MaBe den Abbau. Zwischen Ort 3 und Ort 4 waren in 
der Zone der bedeutendsten Flózanschwellungen unregel- 
miiBige Sandschiefereinlagerungen in der Kohle vor- 
handen. (Abb. 2). Die Kohle war innerhalb dieser un- 
gleichmatiigen Ablagerung sehr stark zerdriickt und zer- 
miirbt. Zeitweilig in unregelmaBigen Zeitabschnitten traten 
wahrend des Abbaues heftige Gebirgs- und Kohlen- 
knalle auf, die vielfach mit einem Auslaufen der Kohle 
am offenen StoB verbunden waren.

Sandschieferetnlagerunĝŷ
O rt 3

t. Brandstelle

'S S tfi Lehmknuppeldamme ^Ziegelste in-Tonnengenolbe

Abb. 1. BauriB-Ausschnitt Flóz Dickebank.

8. Sohle

"  '  -683,3

Abb. 2. Schnitt durch die westliche Abbaufront.

Mitten in der Friihschicht des 12. Juli 1938 brach in 
dem Strebpfeiler Ort 3 nach Ort 4 Westen, der voriiber- 
gehend gestundet, jedoch im Versatzfelde durch Berge- 
versatz und ausgepackte Holzpfeiler und gegen die an- 
stehende Kohle durch Verzugbretter gesichert war, an- 
scheinend infolge Selbstentziindung ausgelaufener rein- 
kohle plótzlich ein Brand aus, der mit groBer Schnelligkeit 
auf den Streckenausbau der Ortsstrecke Ort 3 Westen und 
die am OberstoBe der Strecke im Versatzfelde zur Siche-
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rung der Strecken gesetzten HolzstóBe ubergrift. Die 
Rauchentwicklung und Hitzeausstrahlung des Brandes 
waren sofort derartig stark, daB man gleich zu Begmn 
des Brandes nicht mehr an den Brandherd herankommen 
konnte. Selbst ais die Orubenwehr mit Sauerstoffgeraten 
etwa 25 Minuten nach dem ersten Bemerken des Brandes 
untertage an Ort und Stelle eingesetzt wurde, war an eine 
unmittelbare, órtliche Bekampfung des Brandes nicht mehr 
zu denken. Vielmehr muBten samtliche Betriebe des 
Brandflózes im West- und Ostfliigel der Abteilung sowie 
einer in demseiben Wetterstrome liegenden Nachbar- 
abteilung oberhalb der 8. Mittelsohle fluchtartig geraumt 
werden, so daB es nicht einmal mehr gelang, 4 auf den 
Ortsquerschlagen Ort 2 bis Ort 5 der Brandabteuung 
laufende Pferde zu retten.
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Abb. 3. Schnitt durch die Querschlage.

Um nach dem Fehlschlagen der órtlichen Bekampfung 
des Brandes zunachst die Frischluft zum Brandherde 
abzuschneiden, wurde im Hauptquerschlage der 8. Sohle 
etwa 25 m nórdlich des StapelfuBes ein Sandsackdamm 
von 1,50 m Starkę aus zwei hintereinander gelagerten 
Sandsackreihen errichtet, nachdem zuvor der Wetterstrom 
unmittelbar nórdlich und siidlich des Stapels durch je zwei 
Wettertuchverschlage behelfsmaBig abgedrosselt und der 
Zwischenraum des Querschlags zwischen den Blenden 
mit Kalkstaubvollstreuung der StóBe dicht eingestaubt 
worden war (Abb. 1 und 3). Etwa 25 m nórdlich des 
Sandsackdammes wurde sodann zur weiteren Ab- 
schlieBung des Frischwetterstromes ein einfacher 1,25 m 
breiter Holzkniippellehmdamm1 errichtet, dessen Fertig- 
stellung etwa 4 Stunden nach dem Auftreten der ersten 
Brandanzeichen gelang. Da aber nach AbschluB des 
Wettereinziehstromes die starkę Rauchentwicklung auf der 
Wetterabziehsohle der Brandabteilung nicht nachlieB und 
unter Umstanden bei dem starken Holzausbau der Streb- 
pfeiler des Westfliigels ein Ubergreifen des Brandes von 
der Strebe 3 bis 4 Westen auf die dariiber und darunter 
liegenden Streben zu befiirchten war, entschloB sich die 
Grubenverwaltung, die Brandabteilung unter Wasser zu 
setzen, zumal auf der 8. Mittelsohle erhebliche Wasser- 
zufliisse im Querschlage der Brandabteilung vorhanden 
waren und neben den Betrieben des Brandflózes durch 
die Unterwassersetzung der Brandabteilung weitere Ab- 
baubetriebe in anderen Flózen nicht stillgelegt zu werden 
brauchten.

Auf der Wettersohle, der 8. Mittelsohle, konnten die 
Brandgase im Hangenden von Flóz Dickebank durch ein 
Aufhauen in Flóz Bliicher 1, etwa 700 m nórdlich des 
Dickebankstapels zur 7. Sohle und von hier aus, ohne 
weitere in Betrieb befindliche Baue zu beriihren, zum 
Hauptausziehschachte der Anlage geleitet werden. Im 
Liegenden von Flóz Bliicher 1 wurde daher der Quer- 
schlag der Mittelsohle gleichzeitig mit dem Baue des 
Holzkniippellehmdammes der 8. Sohle durch einen Sand
sackdamm von 2 m Starkę, vor dem man im Abstande

1 O luckauf 73 (1937) S. 511.

von 1,50 m einen Doppelholzknuppellehmdamm von 3 m 
Starkę setzte, a b g e d a m m t  (A b b . 3).

Der AbschluB durch diese Branddamme war etwa
9 Stunden nach Ausbruch des Brandes auf der Ein- und 
Ausziehsohle der Brandabteilung beendet. Die Rohrdurch- 
liisse der 8. Sohle und 8. Mittelsohle durch diese Dammc 
blieben bis zur endgultigen Fertigstellung dieser Damnie 
geóffnet. Explosionen bzw. Schlagwetter- oder Brandgas- 
verpuffungen traten zur Zeit der Errichtung dieser Damme 

nicht auf.
Zwecks Unterwassersetzung des Brandreviers wurde 

auf der 8. Sohle etwa 3 m nórdlich des Holzkniippellehm- 
dammes ein Wasserdatnm von 1 m starkem Ziegelmauer- 
werk mit sorgfaltiger Einspitzung in die QuerschlagsstóPje 
errichtet, vor den im Abstande von 0,50 m ein zweiter 

Ziegelsteinmauerdamm gesetzt und 
der Zwischenraum der beiden Ziegel- 
steindamme durch Zementbeton aus- 
gefiillt worden war. Um den Stand 
des Wassers jederzeit beobachten zu 
kónnen, legte man durch den Wasser- 
damm, den Holzkniippel- und,Sand
sackdamm ein MeBrohr von 100 mm 
Dmr. mit Manometer und zum spii- 
teren Ablassen des Wassers ein Ab- 
laBrohr von 200 mm Dmr. unmittel
bar iiber der Sohle und in etwa 1,50 m 
Hóhe iiber der Sohle eine Schhiiffel- 
rohrleitung von 50 mm Dmr. In ahn- 
licher Weise W'urden in die Ab- 
dammungen der 8. Mittelsohle kurze 
Rohrleitungen zum Ablassen des 
Wassers und zur Probenahme der 
hinter den Dammen stehenden Brand- 
wetter eingebaut.

Die Abb. 4 und 5 zeigen in einem 
GrundriB die Anordnung der Wetter- 

’ blenden der Sandsack-Lehmkniippel 
und Wasserdamme mit ihren Rohr- 
durchlassen der 8. Sohle und 8. Mittel
sohle sow'ie die spater vor Ablassen 
des Standwassers des Brandreviers 
vor dem Wasserdamm der 8. Sohle 

eingebaute Wetterschleuse nebst der auf der 8. Mittel
sohle nach Óffnung der Brandabteilung etwa 80 m 
nórdlich des Aufbruches gesetzten eisernen Schleusentiir. 
Um die oberhalb der Brandstelle in Flóz Dickebank 
gelegenen Grubenbaue vor den zerstórenden Einwirkungen

Damm mit Eisenłiiren 
(Sch/euse)

O
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Schnuffe lrohr 50mmfS 
WasserablaBrohr 200mm 0
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Abb. 4.

Abb. 4 u. 5. GrundriBliche Darstellung der Abdammungen.
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des Wassers zu schiitzen, lieB man die Wasser im Brand- 
revier zunachst nur bis oberhalb Ort 4 ansteigen und hielt 
dementsprechend den Wasserspiegel durch teilweises 
óffnen des Schiebers des Wasserableitungsrohres auf etwa 
58 m oberhalb der 8. Sohle.

Nachdem das Brandfeld etwa 1/2 Jahr unter Wasser 
gestanden hatte und die Wetterproben aus dem Schniiffel- 
rohr der Branddamme der 8. Mittelsohle das Vorhanden- 
sein von Brandgasen nicht mehr anzeigten, lieB man das 
Wasser auf der 8. Sohle ab und óffnete die Damme der 
8. Mittelsohle. Etwa 30 m nórdlich des Aufbruches nach 
Flóz Dickebank wurde dann auf der 8. Mittelsohle ein 
1 m starker Mauerdamm mit einer 1,20 m breiten und 
1,80 m hohen eisernen Schleusentiir errichtet, um ge- 
gebenenfalls bei der Wiederbelebung des Brandes einen 
sofortigen AbschluB auf der Wetterausziehsohle bewirken 
zu kónnen.

Bei der Aufraumung und Wiederinstandsetzung des 
700 m langen Wetterquerschlages der 8. Mittelsohle bis 
zum oberen Stapelanschlag, die durch Mannschaften der 
eigenen Orubenwehr erfolgten, sah man von der Mit- 
fiihrung einer Sonderbewetterung ab, um dem Brandfelde 
móglichst wenig Frischwetter zuzufiihren. Fiir die Wetter- 
bewegung im Brandfelde wurden lediglich die drei durch 
den Wasserdamm und dessen Vordamme der 8. Sohle 
fiihrenden Rohrleitungen geóffnet, die bei lebhaft ein- 
ziehendem Zug in dem Brandfelde hinreichende Frisch- 
wettermengen einstrómen lieBen, um ein gefahrloses 
Arbeiten ohne Einsatz der Sauerstoffgerate zu ermoglichen. 
Die Aufwaltigungsarbeiten auf der Mittelsohle gingen ohne 
Stórung bei Temperaturen von 24— 28° C vonstatten, wo
bei die in jeder Schicht genommenen Wetterproben aus 
dem Brandfelde einen Gehalt von 0,08-0,18o/o CH4 und
0,38-0,520/0 C 0 2) dagegen keinen Gehalt an Kohlenoxyd 
und Wasserstoff aufwiesen. Nunmehr wurde der Stapel 
selbst, dessen Ausbau durch das Unterwassersetzen 
teilweise beschadigt worden war, von oben nach unten 
instandgesetzt und wieder fahrbar gemacht. Zwecks 
besserer Bewetterung des Stapels wurde bei diesen 
Arbeiten eine alte durch die Abdammungen der 8. Sohle 
fiihrende Druckluftleitung von 200 mm Dmr. neben den 
iibrigen 3 geóffneten DurchlaBrohren der Damme insofern 
benutzt, ais die vor den Dammen und im Aufbruch 
abgeschlagene Druckluftleitung lediglich ais einziehende 
Wetterlutte diente. Nach Fertigstellung des Stapels wurde 
zunachst auf der 8. Sohle die im Hangenden von Flóz 
Dickebank gleich zu Beginn des Brandes angebrachte 
Doppelwetterblende, die durch die Unterwassersetzung 
vóllig verfault war, erneuert, worauf man die Querschlage 
und Ortsstrecken im Flóz Dickebank befahren konnte. 
Hierbei stellte sich heraus, daB die Ortsąuerschlage von 
Brandeinwirkungen vóllig unberiihrt erhalten geblieben, 
die Flózstrecken, namentlich unterhalb Ort 4 zwar ziem- 
lich verdriickt, verquollen und ausbesserungsbediirftig 
waren, aber ebenfalls keine Brandspuren zeigten, so daB 
sich der Brand unmittelbar an der westlichen Kohlenfront 
bzw. in den Arbeits- und Versatzfeldern des Strebs 3 
bis 4 Westen abgespielt haben muBte.

Die Aufraumungsarbeiten in den Querschlagen und 
Flózstrecken wurden von der Grubenwehr unter standiger 
genauer Beobachtung der Wetter in den einzelnen 
Streckenteilen und im Gesamtausziehstrome der 8. Mittel
sohle vorgenommen.

Etwa 3 Monate nach Beginn der Aufwaltigungsarbeiten 
bzw. 14 Monate nach Ausbruch des Brandes machte sich 
jedoch auf der 8. Mittelsohle ein leichter Brandgeruch und 
allmahlich eine stark zunehmende Rauchentwicklung, die 
vornehmlich aus dichten, unterhalb der Firste des Quer- 
schlages abziehenden Wasserdampfschwaden bestand, be- 
merkbar, wobei die Temperaturen auf der Mittelsohle 
von 25 aC bei Beginn der Aufwaltigungsarbeiten auf 
35-38° C anstiegen. Die einzelnen Streben des Brandflózes 
lieBen sich zu dieser Zeit noch nicht wieder befahren, 
weil die Ortsstrecken noch nicht genugend weit auf- 
gewaltigt und gesichert waren. Die standig zunehmende 
Hitze sowie das Steigen des CO-Gehaltes der Abwetter 
des Brandflózes lieBen keinen Zweifel dariiber offen, daB 
sich inzwischen ein neuer Brand an der Abbaufront des 
Westfliigels entwickelt hatte. Auf Grund der Befahrungen 
und Beobachtungen muBte angenommen werden, daB der 
neue Brand sich nicht in dem Streb Ort 3 bis 4 Westen, 
dem Ausgangspunkt des ersten Brandes, sondern in dem 
Streb 5-6 Westen befand. Dort war zur Zeit des Aus-

bruches des ersten Brandes am 12. Juli 1938 ein unregel- 
wa. !§. yerdicktes Stuck Kohle, das stellenweise eine 
Machtigkeit von uber 7 m besaB und zum Teil am Hangen
den angebaut werden muBte, anscheinend inzwischen 
ausgelaufe^ und in langsame Selbstentziindung geraten

Fiir diese Annahme sprach die Feststellung, daB die 
brandgase sich erst oberhalb von Ort 6 bemerkbar 
machten. Begiinstigt wurde die Brandentstehung hier 
durch den auBerordentlich hohen Druck an der Strebfront 
infolge der unregelmaBigen Lagerung der Kohle sowie 
durch die an sich bekannte groBe Neigung der Dicke- 
bankkohle zur Selbstentziindung in derartigen .gestórten 
Verhaltnissen. Da eine unmittelbare Bekampfung des neuen 
Brandes nach MaBgabe des Standes der bisherigen Auf
waltigungsarbeiten nicht móglich war, entschloB man sich, 
das Brandfeld nochmals, diesmal jedoch bis zur 8. Mittel
sohle unter Wasser zu setzen, um dadurch eine Lóschung 
des neuen Brandes zu erzielen. Das erneute Unterwasser
setzen des Brandflózes wahrte 4 Monate.

Von der Voraussetzung ausgehend, daB der neue 
Brand an der westlichen Strebfront in Flóz Dickebank 
durch Wetterstreustróme in den Versatzfeldern der ein
zelnen Streben verursacht war, entschloB sich die Zechen- 
verwaltung, bei der WiederaufschlieBung des Flózes nach 
erfolgter Siimpfung die Wetterfiihrung zum Brandflóz auf 
der 8. Sohle durch Einbau einer Schleusenanlage vor dem 
Wasserdamm zu regeln, diesen selbst zu durchbrechen und 
den Versatz auf dem westlichen Brandfliigel des Flózes 
durch Einschlammen von Kalkstaubtriibe in den Versatz 
zu verdichten, um auf diese Weise den Zutritt von 
Sauerstoff zu den Brandnestern des Westfliigels zu ver- 
hindern. Geplant war die Verdichtung des Bergeversatzes 
in drei aufeinander folgenden Stufen von der 8. Sohle 
nach Ort 3, von Ort 3 nach Ort 5 und schlieBlich von 
der Mittelsohle nach Ort 5.

Auf der 8. Sohle wurden daher etwa 100 m nórdlich 
des Stapels im Abstand von 30 m zwei neue Branddamme 
aus 1 m starkem Ziegelsteinmauerwerk mit eisernen 
DurchlaBtiiren gesetzt, die mit besonderer Verriegelung 
versehen ais Wetterschleusen im Einziehstrom dienten. 
Durch die Schleusenmauern verlegte man eine Rohrleitung 
von 250 mm Dmr., um beim Durchbrechen des Wasser- 
dammes der Brandabteilung Frischwetter nur in geringen 
Mengen zuzufiihren. Die Durchschlagung des Wasser- 
dammes erfolgte im Januar 1940, mithin 19 Monate nach 
Auftreten des ersten Brandes.

Beim Befahren des Brandrevieres nach Óffnung des 
Wasserdammes und Beseitigung des dahinter liegenden 
Lehmkniippel- und Sandsackdammes stellte sich heraus, 
daB der Ausbau des Dickebankstapels durch die zweite 
Unterwassersetzung stark beschadigt worden war und 
daher erst teilweise erneuert werden muBte. Vor Beginn 
der erforderlichen Reparaturarbeiten im Stapel setzte man 
siidlich des Stapels in die westliche und óstliche Grund- 
strecke der 8. Sohle in Flóz Dickebank einen doppelten 
Holzkniippellehmdamm unmittelbar am Eingange der 
Strecken, um von hier aus ein Aufsteigen von Frischwettern 
zu den Brandnestern zu vermeiden. Die QuerschlagsstóBe 
an der Kreuzung mit Flóz Dickebank wurden auBerdem 
hier mit Holzbrettern verschalt und die Hohlraume 
zwischen dem Holzkniippeldamm und den Querschlags- 
verschalungen sorgfaltig mit Lehm verdichtet.

Die Befahrung der Querschlage und Flózstrecken 
Ort 2 bis Ort 6 nach Fertigstellung dieser Arbeit ergab, 
daB die Strecken in Flóz Dickebank infolge der zweiten 
Unterwassersetzung stark verdriickt und teilwTeise zu 
Bruch gegangen waren, , so daB die Aufwaltigung und 
Wiederbelegung der Brandstreben erhebliche Instand- 
setzungsarbeiten erforderten. Um zunachst einen móglichst 
dichten WetterabschluB fiir den westlichen Brandfliigel 
des Flózes Dickebank zu erreichen, ging man nunmehr 
daran, den Versatz der Streben Ort 1 bis Ort 3 Westen 
mit einer Kalksteintriibe zu verfiillen, nachdem der Eingang 
der Strebstrecke Ort 2 Westen durch einen doppelten 
Holzkniippellehmdamm dicht yerschlossen worden war. 
Zur Vermengung des Kalkstaubes mit Wasser stellte man 
auf Ort 3 im Querschlage eine Mischanlage auf1. Die 
fertige Triibe wurde einer Duplexpumpe zugefiihrt und 
durch eine 180 mm weite Rohrleitung in die Streben 
Ort 1-3 Westen bis auf 30 m westlich des Querschlages

1 Vgl. B re d en b r uch :  Die Bekampfung von Flózbranden durch Ein- 
tchlammen von Oesteinstaubtrube, Gluckauf 76 (1940) S. 106.
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hineingedriickt. Insgesamt wurden in diese Streben etwa 
500 t Kalkstaub verspiilt.

Inzwischen machten sich auf der 8. M itte lsoh le  etwa 
4 Monate nach der zweiten Sumpfung des Brandflózes 
ein erneuter Brandgeruch und ein starkes Auftreten von 
Kohlenoxydgasen bemerkbar unter gleichzeitigem An- 
steigen der Temperaturen auf dieser Sohle auf etwa 40° C, 
die offensichtlich darauf schlieBen lieBen, daB die zweite 
Brandstelle an der westlichen Abbaufront oberhalb Ort 5 
wieder in Selbstentziindung geraten war und der neu 
entstandene Brand sich an der Kohlenfront von Ort 5 zur 
Mittelsohle nach oben hin durchfraB (Abb. 1 und 2).

Obgleich auf der Mittelsohle die Zugange der obersten 
Strebstrecken in Flóz Dickebank unmittelbar am Qiier- 
schlag durch doppelte Holzknuppeldamme dicht verpfropft 
waren, traten die Brandgase im Hangenden des Flózes 
auf den Spalten und Rissen der hier den Querschlag durch- 
schneidenden Sutaniiberschiebung an allen StóBen aus. 
Die Auflockerung und Durchlassigkeit dieses Gebirges war 
hier vor allem dadurch begunstigt worden, daB in dem 
hangenden aufgeschoben«u Stiick des Flózes Dickebank 
in der etwa 40 m machtigen Stórungszone, 15 m nórdlich 
der obersten Dickebankstrecke am westlichen StoB eine 
kurze Strecke aufgefahren und ein kleines Versuchs- 
aufhauen hochgebracht worden war (Abb. 3).

Da alle bisher getroffenen MaBnahmen eine Wieder- 
belebung bzw. einen Neuausbruch des Flózbrandes auf 
dem Westflugel nicht hatten verhindern kónnen, entschloB 
man sich jetzt, den Plan der Lóschung des Brandes und 
der Wiederaufnahme des Betriebes der Brandstreben auf- 
zugeben und die Flózbetriebe im Brandflóze auf beiden 
Abbaufliigeln endgiiltig abzuriegeln bzw. luftdicht ab- 
zukapseln. Jedoch sollte der Dickebankstapel bestehen 
bleiben, um fiir den Abbau der liegenden Flóze Wasser- 
fall und Sonnenschein, von der 8. Sohle zur 8. Mittelsohle 
benutzt zu werden, zumal die Querschlage von Flóz 
Dickebank nach Flóz Wasserfall auf Ort 3 und Ort 5 
bereits gróBtenteils fertiggestellt waren. Vorgesehen wurde 
der Abbau der beiden liegenden Flóze in 3 Teilstreben 
von etwa 50 m flacher Bauhóhe, wodurch die Teilorts- 
ąuerschlage Ort 2, Ort 4 und Ort 6 in Zukunft fiir den 
Betrieb in Wegfall kamen (Abb. 3).

Zur luftdichten AbschlieBung der Dickebankstrecken 
Ort 2, Ort 4 und Ort 6 wurden in die óstlichen und 
westlichen Eingange, soweit dies nicht bereits auf Ort 2 
Westen friiher erfolgt war, Doppelholzknuppellehmdamme 
von 3 m Starkę gesetzt (Abb. 1) und in den Querschlagen 
etwa 10 m im Hangenden des Flózes je ein 3 m starker 
Holzknuppellehmdamm aufgebaut (Abb. 3). Den Raum 
zwischen Querschlagsendigung am Liegenden des Flózes 
und dem Querschlagsdoppellehmdamm fiillte man mit 
Gesteinstaub und Lehm aus, um die Risse und Spalten des 
unmittelbaren Nebengesteines der Flóze móglichst zu ver- 
dichten. AuBerdem wurden noch die Ortsquerschliige 
Ort 2, Ort 4 und Ort 6 etwa 8 m siidlich des Stapel- 
anschlages durch eine zwei Stein starkę Ziegelsteinmauer 
abgeschlossen, die man nach auBen hin berappte und mit 
Zementfeinputz versah (Abb. 3). Diese Abschliisse erwiesen 
sich spater auch bei der Einwirkung des Abbaues des 
liegenden Flózes Wasserfall ais vóllig dicht.

Die Kreuzungsstellen des Flózes Dickebank auf Ort 3, 
Ort 5 und der Mittelsohle wurden durch Tonnengewólbe 
aus 21/2 bis 3 Steinen starkem Ziegelmauerwerk mit einem 
lichten Durchmesser yon 3,4 m auf der Mittelsohle und 
2,50 m auf den Teilórtern abgedeckt, mit Feinputz yer
sehen und torkretiert, nachdem zuvor die Strecken- 
endigungen mit Holzknuppellehmdammen abgesperrt 
worden waren (Abb. 1 und 3). Die Hohlraume zwischen 
den Holzknuppellehmdammen und dem Mauerwerk der 
Abwólbungen wurden dabei sorgfaltig mit Lehm ver- 
stampft; die Abdammungs- und Abwólbungsarbeiten in 
den Querschlagen fanden planmaBig von unten nach oben 
auf Ort 2 beginnend, statt. Hierbei muBte man die bereits 
vorher gesetzten Holzknuppellehmdamme in den Strecken- 
eingangen der 8. Mittelsohle wieder teilweise óffnen, um 
einen freien Abzug der Brandgase nach oben zu ermóg- 
lichen und den Riickstau der Brandgase in die Zwischen- 
ortsquerschlage tunlichst zu verhindern.

Erhebliche Schwierigkeiten bereitete die Herstellung 
des letzten AbschluBgewólbes auf der 8. Mittelsohle das 
man m einer Lange von 80 m bzw. bis auf eine Erstreckung 
von 60 m vom Hangenden des Flózes infolge der starken 
Zerkluftung des Uberschiebungsgebirges durchfiihren

muBte, um einen endgiiltigen AbschluB zu erzielen. Bei 
der SehlieBung dieses von zwei Seiten in Angriff genom- 
menen Gewólbes traten Temperaturen von 55-65° C und 
sehr hohe Kohlenoxydgehalte in den dort austretenden 
Brandwettern auf, so daB die letzten Arbeiten nur unter 
standiger Anlegung der Sauerstoffschutzgerate vorgenom- 
men werden konnten. Bei den hohen Temperaturen stellte 
sich auBerdem heraus, daB der gewóhnliche Zement nicht 
mehr abband. Mit gutem Erfolge verwandte man bei der 
SehlieBung des Gewólbes Tonerdezement, der mit Triko- 
sal S III, einem Schnellbinder der chemischen Fabrik 
Berlin-Grunau, vermengt wurde. Beendet werden J<onnte 
die AbschlieBung des Flózbrandes erst nach einer Arbeit 
von 32 Monaten im Februar 1941. Die Dichtigkeit der 
Abwólbungen auf der Mittelsohle, auf Ort 3 und Ort 5 
erhielt sich jedoch nur bis Anfang Marz 1942, ais sich 
die Abbauwirkungen auf die Gewólbe durch den in
zwischen im liegenden Flóze Wasserfall aufgenommenen 
Abbau einstellten. Namentlich auf der Mittelsohle und 
Ort 5 traten dann starkę AufreiBungen der Gewólbe ein, 
die erneut Brandgase mit einer Temperatur von etwa 
50° C ausstrómen lieBen. Auch bei den Reparaturarbeiten 
und dem Abdichten dieser Gewólbebeschadigungen erwies 
sich Trikosal S III ais wirksamstes Bindemittel.

Beim Verfiillen der Hohlraume zwischen der Gewólbe- 
mauerung und den QuerschlagsstóBen wurden eingehende 
Versuche mit Glaswolle angestellt, da man sich von dereń 
Verwendung gerade an dieser Stelle die gróBten Vorteile 
hinsichtlich der Warmeisolierung und der Gasabdichtung 
infolge der leichten Verarbeitungsmóglichkeit der Glas
wolle versprach. Es stellte sich jedoch heraus, daB die 
Glaswolle nicht die erforderliche Undurchlassigkeit gegen 
den Durchgang der Brandgase und Wasserschwaden be- 
saB, vielmehr wie ein poróser Schwamm wirkte und auch 
ihre Isolierfahigkeit bedeutend geringer war ais die der 
gewóhnlichen Lehmverpackung. Von der vorgesehenen 
Verwendung der Glaswolle ais Auskleidungs- und Ver- 
dichtungsmaterial der Hohlraume hinter den Abwólbungen 
tnuBte daher Abstand genommen werden.

Die Uberwachung und Leitung der Abdammungs- und 
Aufwaltigungsarbeiten erfolgte in jeder Arbeitsschicht 
durcli einen besonderen Steiger, der gleichzeitig Fiihrer 
der Grubenwehr war. Namentlich die Wetterverhaltnisse 
muBten wegen der standigen Gefahr des Ausbruches von 
Brandgasen aus den zum Teil zu Bruche liegenden, 
abgesperrten Bauen sowie der Móglichkeit der Wieder- 
belebung oder plótzlichen Neuentstehung eines Brandes 
peinlichst beobaćhtet und die Sauerstoffgerate stets in un- 
mittelbare Bereitschaft der jeweiligen Arbeitsstelle gehalten 
werden.

Im ailgemeinen beWegten sich die Schlagwettergehalte 
wahrend der ganzen Zeit der Aufwaltigungsarbeiten im 
Brandrevier trotz des geringen Wetterumlaufes zwischen
0,15 und 0,65 0/0 CH t bei einem Hóchstkohlcnsauregehalt 
von etwa 7o/0. Erst bei der SehlieBung der Abwólbung 
des MitteIsohlenquerschlages traten im Oktober 1940 kon- 
zentrierte Brandwetter mit hohen Kohlensaure-, Kohlen- 
oxyd- und Wasserstoffgehalten auf. Beispielsweise ergab 
eine amtliche Wetterprobe am 11. Oktober 1940 nach einer 
Analyse der Berggewerkschaftskasse einen Gehalt der 
Brandwetter von 9,56°/0 C 02, 0,58o/0 CH4, 1,35o/0 H2,
0,624 0/0 CO, 11 0/0 0 2 und 76,94 0/0 N2. Der mehrere Tage 
anhaltende H2-Ge'halt der Brandwetter lieB die Befiirch- 
tung aufkommen, daB der Brand inzwischen auf den 
starken Holzpfeilerausbau der beiden obersten Streben im 
Arbeitsfelde vor dem KohlenstoB und in den Versatz- 
feldern tibergesprungen war. Wegen der Gefahr einer 
Wasserstoff-SchlagwetterexpIosion wurde die Verwendung 
der Benzinsicherheitslampe zum Ableuchten von CH4 und 
COj bei den GewólbeschlieBungsarbeiten bergbełiórdlich 
untersagt.

Gute Dienste bei der Uberwachung der Brandwetter 
leistete im besonderen fiir die Feststellung der CO-Gehalte 
sowie zur Erkennung und Abdichtung der spater in den 
Querschlagsabwólbungen auftretenden Risse der Auer- 
Wetterpriifer in Verbindung mit den Auer-Rauchróhrchen1; 
er erleichterte wesentlich den sicheren Erfolg der Ab- 
schlieBungsarbeiten.

Infolge der vorbildlichen Arbeit der Grubenwehr und 
ihrer Fuhrung sowie der scharfen Uberwachung des Be
triebes sind Unfalle irgendwelcher Art bei der Ausfiihrung 
der Arbeiten nicht vorgekommen.

« d ® re d e n b r u c h : Der Auer-Wetterprufer iii Verbindung mit d*11
Auer-Rauchrohrchen, Olflckauf 7fi (1Q40) S. 145.
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Das Nichtgelingen der Ablóschung der Brandnester 
im Westfelde des Flózes durch Unterwassersetzen ist 
zweifellos einmal auf die iibergroBe Neigung der in ge- 
stórter Lagerung vorhandenen und in ihrer Struktur ver- 
anderten Kohle zur Selbstentzundung zuriickzufuhren und 
zum anderen auf die Unmóglichkeit, wahrend der Auf- 
waltigungsarbeiten den Luftzutritt zu den Brandnestern 
vollstandig abzudrosseln. Oleichwohl ist durch die luft- 
dichte Abkapselung des Brandflózes in der Brandabteilung 
die Gewahr fiir ein endgiiltiges Erlóschen der Brandnester 
und die Móglichkeit, die Flózsubstanz ohne Verluste 
durch die angrenzenden Nachbarabteilungen spater herein- 
zugeWinnen, gegeben. Ein Stehenlassen eines neuen Sicher- 
heitspfeilers an den alten Abbaugrenzen wiirde bei der 
Neigung der Floze zur Selbstentzundung nur eine neue 
Gefahr bedeuten.

Zusammenfassung.
Nach Darstellung der Lagerungs- und Betriebs- 

yerhaltnisse des Brandreviers, der Ursachen und des 
Verlaufes des Flózbrandes, werden die getroffenen Ab- 
dammungen zur Unterwassersetzung des Brandflózes 
beschrieben. Des weiteren w'erden die MaBnahmen er
órtert, die nach der Siimpfung des Brandfeldes ergriffen 
wurden, um eine Wiederbelebung des Brandes zu ver- 
hindern und die Wiederbelegung der Betriebe zu ermóg- 
lichen. Sodann werden die Vorkehrungen geschildert, die 
nach Neuausbruch des Brandes und nochmaliger Unter
wassersetzung getroffen wurden, die Betriebe des Brand
flózes luftdicht abzukapseln unter Erhaltung der Móglich
keit, die beiden liegenden Floze des Brandflózes durch 
den vorhandenen Abbaustapel im Hangenden des Brand
flózes abzubauen.

La-Mont-Kessel.
Von Oberingenieur Dipl.-ing. Kurt Wartenberg,  Essen.

(SchluB.)

Ausgefiihrte Kessel und Gestaltungsmoglichkeiten.

Die vollkommene Freiheit in der Gestaltung und An
ordnung der Heizflachen erlaubt dem Zwangumlaufkessel, 
sich den Verhaltnissen, die der Aufstellungsort bietet, leicht 
anzupassen, indem man den Kessel je nach Grundflache und 
Gebaudehóhe niedrig oder hoch baut. Bei Zwangumlauf- 
kesseln kann man z. B. im Gegensatz zu Kesseln mit natiir- 
lichem Umlauf die Rauchgase unmittelbar unter der Kessel- 
decke in den 2. Zug umlenken, wodurch sich allein eine 
Einsparung an Bauhohe von 2. bis 3 m ergibt. Die hóhere 
zulassige Feuerraumbelastung und Anwendung kleiner 
Rohrdurchmesser in enger Teilung, verbunden mit einer 
Erhóhung der Warmeiibertragung, fiihrt aber auch zu einer 
allgemeinen Verringerung der BaumaBe, d. h. zu hóheren 
Leistungen je m3 umbauten Raumes.

Kennwerte von La-Mont-Dampfkesse lanlagen .

Feuerung
Leistung

t/h

Druck

atii

Temp.

»C

Breiten
leistung 

t/h, m

Raum
leistung 

t/h, ms

Flachen- 
leistung 

t/h m"

Rost . . . . 4,5 32 375 1,56 0,070 0,34
Rost . . . . 8,0 32 400 2,71 0,047 0,34
Rost . . . . 8,0 25 425 2,71 0,047 0,34
Rost . . \ . 12,5 25 380 4,25 0,068 0,48
Rost . . . . 16,0 25 400 4,63 0,063 0,52
Rost . . . . 20,0 20 400 4,10 0,056 0,48
Rost . - . . 20,0 32 475 4,45 0,042 0,46
Rost . . . . 22,5 32 425 4,60 0,055 0,48
Stoker . . . 3,5 25 350 1,21 0,067 0,25
Stoker . . . 4,5 32 350 1,73 0,103 0,38
Staub . . . . 64,0 130 500 10,00 0,095 1,59
Gas............... 4,2 32 300 1,55 0,078 0,56
Ól und Gas . 40,0 43 410 9,75 0,196 1,41

In der vorstehenden Ubersicht sind die Kennwerte, 
Breitenleistung, Raumleistung und Grundflachenleistung, 
vę>n ausgefiihrten La-Mont-Kesselanlagen zusammen
gestellt. Es handelt sich dabei um Werte, die den yer- 
schiedensten Betriebsbedingungen und Aufstellungsverhalt- 
nissen entsprechen und nicht um Spitzenwerte.

Da die Breitenleistung zu stark durch die Feuerungs- 
art und den zur Verarbeitung kommenden Brennstoff be
stimmt wird, und auch die Leistung je m2 Grundflache von 
den órtlichen raumlichen Verhaltnissen und damit von der 
Kesselgestaltung abhangig ist, bietet die Leistung je m r 
umbauten Raumes die bessere Grundlage fiir einen Ver- 
gleich mit anderen Kesselsystemen. Aus der Zahlentafel ist 
die spez. Raumleistung fiir Rostfeuerungen mit 42 bis 
73 kg/m3h zu entnehmen. Fiir gleiche Verhaltnisse wird die 
Raumleistung von Kesseln mit natiirlichem Umlauf mit 
30 bis 40 kg/m3h angegeben.

Da bei Zwangumlaufkesseln auBerdem der Baustoff- 
aufwand fiir tote Heizflachen, wie z. B. Fallrohre und 
Sammler, klein ist und Siederohre geringen Durchmessers 
Verwendung finden, sind Zwangumlaufkessel leichter ais 
Kessel mit natiirlichem Umlauf. Da der Preis aber etwa 
proportional dem Gewicht ist, konnen Zwangumlaufkessel 
entsprechend billiger gebaut werden.

Die Abb. 13—21 geben noch einen Ausschnitt aus dem 
Kesselbau nach dem La-Mont-Zwangumlauf-Kesselsystem. 
Kleinkessel (Abb. 13) bis zu einer Leistung von '6 t/h 
werden fertig zusammengebaut geliefert. Auch Abb. 14

zeigt einen Kleinkessel fiir eine Leistung von 3,6/4,5 t/h 
bei einem Dampf zustand von 32 atii und 350° C.

In diesem Zusammenhange sei noch auf eine Móg
lichkeit aufmerksam gemacht, die das Zwangumlaufsystem 
bietet. Bei Anlagen, in welchen haufig Lastspitzen gefahren 
werden miissen, die die normale Belastung wesentlich 
iiberschreiten, ware es unwirtschaftlich, Feuerung und Ge- 
samtkesselleistung fiir die kurzzeitigen Spitzen auszulegen. 
Weiterhin gibt es Betriebe, die z. B. wahrend der Nacht- 
zeit eine bestimmte Dampfmenge benótigen, die zweck-

i r
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Abb. 13. La-Mont-Kleinkessel.
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msRia aus dem Speicherinhalt des Kessels entnommen 
k e s s e l gedacht, der ais GroBwasserraumkessel diesen For- 
derungen scheinbar am besten gerecht wird Auch nimmt 
m a n  bewuBt die Nachteile dieser Kesselart wie un- 
Sflnstieen Feuerraum, langsames Anheizen und Eignung 

nur fur niedere Driicke in Kauf. .
Mit dem Zwangumlaufsystem ergeben sich aber hier 

neue Móglichkeiten, denn der Zwangumlauf erlaubt es, die 
Dampftrommel unabhangig vom Kesselgerust fur sich auch

Abb. 14. La-Mont-Kleinkessel.

Abb. 15. Anordnung der Kesseltrommel 
auBerhalb des Kesselhauses. Abb. 16. La-Mont-Kleinkessel, Feuerraum.
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auBerhalb des Kesselhauses aufzustellen und diese 
Trommel oder dereń mehrere beliebig groB zu machen, 
zumal, da sie das Kesselgerust dann nicht belasten. Abb. 15 
yeranschauiicht die Anordnung der Kesseltrommel auBer
halb des Kesselhauses. Fiir solche Kessel kónnen Wasser- 
inhalte je t Dampfleistung geschaffen werden in der 
gleichen Hóhe wie die Werte der Flammrohrkessel. Der 
eigentliche Kessel ais Warmeaufnehmer gestattet natiirlich 
dann jede Feuerungsart und erleidet auch hinsichtlich der 
Feuerraumgestaltung und Rauchgasfiihrung keine EinbuBe. 
Die Nachteile des langeren Anheizens werden bei solchen 
Kesseln dadurch vermieden, daB man durch Dreiwege- 
ventile in der Anheizperiode nicht den gesamten Wasser- 
inhalt der Trommel oder aller Trommeln sofort an dem 
Wasserumlauf teilnehmen laBt und somit der zuerst auf- 
zuwarmende Wasserinhalt gering ist.

In Abb. 16 ist der Feuerraum eines La-Mont-Klein- 
kessels wiedergegeben, der nach den gleichen Grund- 
satzen ausgelegt ist wie fiir einen Kessel mit groBen 
Leistungen. Abb. 17 zeigt einen La-Mont-Dampfkessel fiir 
eine Leistung von 25 t/h bei einem Dampfdruck von 40 atii. 
Bei dem Entwurf des Kessels wurde auf eine móglichst ge
ringe Bauhóhe besonderer Wert gelegt. Abb. 18 stellt 
einen La-Mont-Kessel mit Wanderrostfeuerung fiir eine 
Leistung von 31 t/h bei einem Dampfdruck von 40 atii und 
einer Dampftemperatur von 400° C dar. Aus den Abb. 19 
und 20 sind Entwiirfe des Einheitskessels der Bauart La- 
Mont ersichtlich. Abb. 21 zeigt einen La-Mont-Spitzen- 
kessel. Hier sei besonders auf die Gestaltungsmóglich- 
keiten, die das Zwangumlaufsystem bietet, und auf die 
Anordnung der Lage der Kesseltrommel hingewiesen.

Aufgabe der vorstehenden Ausfiihrungen war, auf- 
zuzeichnen, welche Gedanken dem Zwangumlaufsystem 
zugrunde liegen und die Frage zu beantworten »Warum 
Zwangumlaufkessel?«. Ich habe bewuBt auf das Verhalten 
des Kessels im Betriebe besonderen Wert gelegt und ferner 
hervorgehoben, daB dieses Kesselsystem auch konstruktiv 
zu einer Reife gelangt ist, die seine unbedingte Betriebs- 
sicherheit gewahrleistet. Im Rahmen eines kurzeń Vor* 
trages war es natiirlich nicht móglich, auf alle Fragen 
naher einzugehen, jedoch diirfte zum Ausdruck gekommen 
sein, daB der Zwangumlaufkessel eine Reihe wirklicher 
Vorteile bietet. Wie stets allen Vorteilen gewisse 
Schwachen entgegenstehen, macht auch der La-Mont- 
Kessel keine Ausnahme.

Aber diese Schwache ist nun nicht kennzeichnend fiir 
das Zwangumlaufsystem; im Gegenteil, sie haftet allen 
Kesseln und Maschinen an, die ais Hochleistungskessel 
— sei es Natur- oder Zwangumlauf — und Hochleistungs- 
maschinen bezeichnet werden diirfen. Die Vorteile solcher 
Hochleistungsanlagen kommen erst dann voll zur Geltung, 
wenn man ihre Schwache versteht, die darin besteht, daB 
sie ais Ingenieurarbeit im Gegensatz zum Flammrohrkessel 
einiges Verstandnis der Bedienung fiir ihre Eigenarten 
fordern.
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Abb. 18. La-Mont-Dampfkessel fiir 31 t/h, 40 atii, 400 1 C.
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Abb. 19. Entwurf des Einheitskessels St. 12, Bauart La-Mont.
Abb. 21. La-Mont-Spitzenkessel.

I
Abb. 20. Entwurf des Einheitskessels St. 12, Bauart La-Mont.
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Fortschritte bei der Gasentschweflung durch Ammoniak.
Von Dipl.-Chem. Dr. Wolfram Scheer, Essen.

In einem vor kurzem gegebenen Uberblick iiber den 
Stand der Gasentschweflung mit Ammoniakwasser1 wurde 
gezeigt, daB bisher vor allem zwei Hindernisse der wirt
schaftlichen Anwendung des Verfahrens im Wege standen; 
einerseits wurde durch das Ammoniak nicht nur der 
Schwefelwasserstoff, sondern es wurden auch die anderen 
sauren Bestandteile des Kokereigases, vor allem Kohlen
saure, Cyan- und Rhodanwasserstoff, in unerwiinscht 
hohem MaBe mit ausgewaschen; um die Entschweflung 
geniigend wirksam zu gestalten, muBten deshalb Am- 
moniakmengen im Kreislauf in den Entschwefler zuriick- 
gefiihrt werden, die der 7- bis 8 fachen Menge des an- 
fallenden Ammoniaks entsprechen. Hierdurch wurde 
wiederum der Entsaurer bzw. der Ammoniakabtreiber so 
stark belastet, daB von einem wirtschaftlichen Betrieb nicht 
mehr die Rede sein konnte. Anderseits lag der Dampf- 
verbrauch bei der Entsaurung mit normalerweise 140 kg 
je m3 zu entsauernden Ammoniakwassers zu hoch. — In 
letzter Zeit sind nun auf beiden Gebieten bemerkenswerte 
Fortschritte erzielt worden: Durch turbulenzfreie
Waschung2 oder geniigend kurze Zeit der Beriihrung 
zwischen Gas und Waschmittei3 gewinnt der Wasch- 
vorgang eine gewisse den Schwefelwasserstoff bevor- 
zugende Selektivitat. Wird hierdurch schon die Menge des 
umlaufenden Ammoniakwassers auf nur das Doppelte des 
normalen Anfalls herabgesetzt, so ist fiir dessen Ent
saurung, soweit es auf den Abtreiber flieBt, nach einem 
Verfahren der Heinrich Koppers GmbH .4 nur mehr eine 
Dampfmenge von 0 bis 30 kg je m3 Ammoniakwassers 
erforderlich; fiir die Entsauerung des auf den Entschwefler 
zuriickgegebenen Wassers sind aber weiterhin 140 kg 
Dampf je m3 anzusetzen. Nach diesen Erkenntnissen ergibt 
sich eine Betriebsweise, wie sie in Abb. 1 schematisch dar- 
gestellt ist.

abgezweigt und — erforderlichenfalls nach Entphenolung, 
sonst aber geniigend gekiihlt — nunmehr auf den H2S- 
Wascher gegeben. Hier wird der Schwefelwasserstoff aus 
dem mit NHS angereicherten Gas groBenteils aus
gewaschen; der Ablauf wird auf den Abtreiber gegeben, 
der somit nicht mehr Wasser zu verarbeiten hat ais bei 
normalem Betrieb. Die Vorlage iibernimmt auf diese Weise 
infolge der in ihr herrschenden hohen Temperatur die 
Rolle des Entsaurers und Abtreibers: Das Gas wird an 
Ammoniak und Schwefelwasserstoff angereichert, wahrend 
eine um die Kreislaufmenge vergróBerte Kondensatmenge 
abfliefit. Ahnlich wie bei dem von der Gelsenkirchener 
Bergwerks-AG. auf der Kokerei Hansa angewandten Ver- 
fahren1 kónnen auch die Kiihler zur Auswaschung des 
Schwefelwasserstoffs mit herangezogen werden, wodurch 
eine willkommene VergróBerung der Waschflache erreicht 
wird; Querrohrkiihler eignen sich besonders zu diesem 
Zweck. Nicht uberall wird aber in den Kiihlern die Aus
waschung im Gegenst rom erfolgen kónnen, die am wirk- 
samsten ist. Ob jedoch (wie Kelt ing annimmt) die Wasch- 
wirkung eines Reutterkiihlers allein ausreicht, einen be
sonderen Schwefelwasserstoffwascher zu ersetzen, kann 
wohl nur durch einen praktischen Versuch ermittelt 
werden.

1

■ W ~ łi£ ±

lir
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1 Vor!age 2 Teerscheider J  Entphenolung Kiihler

5 Kiihlung 6 tt2S-Wascher 7 NHyWascher

6 Entsaurer 9 N Hj-Abtreiber 10 Sattlger

Abb. 1. Gasentschweflung durch Ammoniakwasser.
Bekannte Betriebsweise.

Der Wirkungsgrad des Entschweflers ist nun nicht 
nur von der Temperatur, der Verweilzeit, der Wirkungs- 
weise des Waschers und vom Verhiiltnis NH3/H2b ab- 
hangig, sondern wird auch ganz erheblich von dem Ver- 
haltnis der Partialdriicke im Gas und im Waschmittei 
beeinfluBt. Je gróBer die Differenz der Partialdrucke ist, 
umso hóhere Werte erreicht der Wirkungsgrad der Aus
waschung. Im Waschmittei liegen die Partialdrucke aber 
umso niedriger, je gróBere Wassermengen — bei gleich- 
bleibenden NH3-Mengen — sich im Umlauf befmden. Die 
aus diesen theoretischen Uberlegungen sich ergebende Not
wendigkeit, bei einer entsprechenden Betriebsweise dem 
Entsaurer bzw. Abtreiber zu groBe Mengen medrig- 
prozentigen Waschwassers zufiihren zu mussen und da
durch die Wirtschaftlichkeit wieder in Frage zu stellen, 
kann nach M. K e l t i n g 6 auf einfache Weisse umgangen 
werden, wie in Abb. 2 dargestellt wird.

Der Ablauf der NHS-Wascher flieBt nicht, wie bisher 
iiblich, unmittelbar auf den Entschwefler, sondern wird 
vereint mit dem wassrigen Anteil des Kiihlerkondensats 
und gemeinsam mit dem auch sonst zwischen Teer- 
scheidung und Vorlage kreisenden Berieselungswasser zu
nachst auf die Vor lage  zuriickgepumpt. Vom Ablauf der 
Vorlage wird ein Anteil, der dem normalerweise antallen- 
den Kondensat und benótigten Waschwasser entspricht,

1 Scheer  W., Arch. bergb. Forsch. 3 (ł«M2) S. 36/42.
2 Lo h r m ann ,  H. und P. S t o l l e r ,  ebenda S. 43/48.

3 DRP. Anm. J 60 304.
* Scheer ,  W., a. a. O. S. 40/41
Ł Privatmittei!ung.

1 Vortage 2 Teerscheider 3 Entphenolung 

* Kiihler 5 Kuhtung 6 HzS-Wascher 

7 NH3-Wascher 9 NH3-Abtreiber 10 Sattiger

Abb.2. Gasentschweflung durch Ammoniakwasser.
Neues Doppelstromverfahren.

Der NH3-Partialdruck im Gas wird zwar durch die 
Abtreiberwirkung der Vorlage erhóht, jedoch erfahrt hier- 
mit auch der H2S-Partialdruck des Gases eine Steigerung; 
eine Riickfiihrung von Ammoniak ist deshalb auch bei 
diesem »Doppelstromverfahren« unerlaBlich. Nach dem 
Vorschlage Keltings kann die Riickfiihrung auch auf An
lagen ohne Entsaurer in einfacher, schon im ersten Welt- 
kriege erprobter Weise dadurch erfolgen, daB aus der 
Mitte des Abtreibers ein (in der oberen Halfte der 
Kolonne) weitgehend entsauertes Ammoniak in der er
forderlichen Menge abgezogen und dem Rohgas vor den 
Kiihlern zugesetzt wird. Zur Riickfiihrung dieses Am
moniaks kann die auf fast allen Anlagen vorhandene Rohr
leitung fiir die Sattigerschwaden zum Rohgas dienen, die 
also lediglich mit der Anzapfung des Abtreibers verbunden 
zu werden braucht. Durch zweckentsprechende Dosierung 
der Ammoniak-Kreislaufmenge laBt sich in Verbindung mit 
der ebenfalls leicht zu regelnden Kondensatruckfuhrung 
auf einfachste Weise der giinstigste Entschweflungsgrad 
einstellen, ohne daB dadurch die Leistung des Abtreibers
irgendwie beeinfluBt wird. • .

Die folgenden Berechnungen (vgl. Zahlentafe ) zeigen 
zwar daB die Ammoniakwascher durch die vorgeschlagenen 
MaBnahmen trotz gesteigertem NH3-Gehalt im Rohgas 
eher entlastet werden. Sollte aber infolge ungunstiger 
Verhaltnisse — wie ungleichmaBiger Beneselung oder zu 
kleiner Kiihlerleistung — das Gas mit zu hohem NH„- 
Gehalt in den (im Gasstrom) letzten Wascher eintreten, 
so kann der vorletzte Ammoniakwascher in bekannte 
Weise ebenfalls zusatzlich mit Kondensat aus der y ° rlage 
berieselt werden; dieses verbleibt im Kreislauf, der Ab
treiber erfahrt somit keine erhóhte Belastung.

Die Unterschiede der Kreislauffuhrung nach dem be- 
kannten (I) und dem neuen Verfahren (II) werden durch 
die Schemata der Abb. 3 besonders deutlich gemacht. Be- 
riicksichtigt man die bei kombinierter Wasche bisher er- 
zielten Ergebnisse, so kann man fur die Konzentrations- 
yerhaltnisse beider Yerfahren die in der Zahlentafel

Schee r. W., a. a. O. S. 38.
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Bei einem Gehalt des Rohgases von

8,2 g NH3, 10,3 g H 2S u. 75,0 g C 0 2

Kuhlung U -' 

(3) \(l) ł ft)

j  w  . . .

ergibt sich nach der neuen Arbeitsweise allerdings ein 
etwas geringerer Entschweflungsgrad (13) von 68 o/0 gegen 
76o/o; durch Erhóhung der Kreislaufmengen kann er aber 
leicht verbessert werden. Eine. nachgeschaltete Trocken- 
reinigung fiir das abgegebene Gas ist jedoch in jedem 
Falle erforderlich.

S to f fumsa tz  (g/ms Rohgas).

Rohgas Rohgas

I. Bekannte Betriebswelse. II. Doppelstromverfahren.

Abb. 3. Kreislaufschema.

haltenen Werte errechnen, die sich auf die im Schema 
durch Zahlen gekennzeichneten Stellen der Probenahme 
beziehen. Im Falle I erhalt der Entsaurer je m3 Rohgas

1250 g H 20  25,3 gN H 3 8,4 g H2S 13,8 g C 0 2;

von diesen Mengen flieSen nach Entsaurung 

560 g H20  9,0 g NH3 0,3 g H2S 0,6 g C 0 2
auf den H2S-Wascher zuriick. Nach Abzug der in 
den Entsaurerschwaden befindlichen

5,3 g NH3 7,7 g H2S u. 12,5 g C 0 2
gehen somit

690 g H20  11,0 gNH ,  0,4 g H2S u. 0 ,7gC 02,

also ein 1,6%-iges Ammoniakwasser, auf den Abtreiber.

Im Falle II erhalt der Abtreiber dagegen jc 
m3 Rohgas:

690 g H20  22,0 gN H 3 8,5 g H2S 9 ,5gC02,

also ein 3,0°/o-iges Ammoniakwasser, wie es z. B. auch 
auf Gaswerken anfallt, die t r o ckene  Kohle zur 
Verkokung einsetzen.

(7)

(9)

(8)

(7)

Bisher iibliche Doppelstrom-
= Yerfahren verfahreit

ć/5 h 2o NH, H»S CO,, H.O NH, H,S CO,

0)
(2)
(31

8,2 10,3 75,0 8,2 10,3 75,0 Rohgas

440 440 Kiihlerablauf_ _ 250 3,8 0,9 3,8 NHr,-Wascherablauf (vgl.(10))
Vorlagenablauf

(4)
(5)

440 2,2
8,1

0,3 0,7 6-0 3,8 0,5 1,1
0,3 0,5 13,8 1,5 2,0 NH,-Oas aus Abtreiber zum

Rohgas

(6)
(7)

14,1 10,3 74,8 22,0 1?,2 79,7 Gas hinter Kiihlern__

1250 25,3 8,4 13,8 690 22,0 8,5 9,5 H.jS -Wascherablauf

(S) 690 11,0 0,4 0,7 _ — Entsauertes NH,-Wasser
\a7 zum Abtreiber

(9) 560 9,0 0,3 0,6 ' ___ — — Entsauertes NH3-Wasser
zum H,,S-Wascher

(10) 250 3,8 0,9 3,8 _ _ — NH ,-Wascherablauf (vgl.(3))

(11) 3,8 3,4 66,1 3,8 4,2 71,3 Gas hinter dem H«S-Wascher

(12) 250 0,0 0,0 0,0 250 0,0 0,0 0,0 Frischwasser auf den NH,-
Wascher

(13) 0,0 2,5 62,3 0,0 3,3 67,5 Gas hinter dem NH.,-Wascher
(Endgas)

(14) 8,2 7,8 12,7 8,2 7,0 7,5 Entsaurer- -)- Abtreiber-
schwaden

Auf den meisten Anlagen wird das Verfahren ohne 
gróBere Anderungen an den vorhandenen Apparaten ein- 
zufiihren sein. Ein Versuch ist vóllig risikofrei und stellt 
keine nennenswerten Anforderungen an die Betriebsleitung 
und die Bedienung. Gewisse Schwierigkeiten kónnen auf 
einzelnen Anlagen die Entphenolungseinrichtungen be- 
reiten, aber auch diese sind in wirtschaftlich tragbarer 
Form zu iiberwinden. Ein Vorteil ergibt sich bei der Her
stellung von verdichtetem Ammoniakwasser, da der Riick- 
fluBkiihler fortfallen kann und trotzdem ein wesentlich 
konzentrierteres, karbonatarmes, allerdings stark sulfid- 
haltiges Wasser anfallt; aber ein solches Wasser ist be
sonders geeignet zum Versand und zur Weiterverarbeitung 
in zentralen Anlagen.

U M S C H A  U
Zum Aufbau der Reichsbergbehórden.

Zum Gesetz iiber den Aufbau der Reichsbergbehórden 
vom 30. September 19421 ist die erste Durchfiihrungs- 
verordnung vom 13. Oktober 19422 ergangen. Danach 
gehen vom 1. April 1943 an die Einnahmen und Ausgaben 
der BergTioheitsverwaltung der Lander, auch die Ausgaben 
fiir Ruhegehalter, Wartegelder und Hinterbliebenen- 
beziige, auf Rechnung des Reichs. Mit dem 1. April 1943 
tritt das Reich in alle vermógensrechtlichen Pflichten und 
Rechte ein, die mit der bisherigen Berghoheitsverwaltung 
der Lander yerbunden sind. Grundstiicke und bewegliche 
Sachen der Lander gehen in das Eigentum des Reichs iiber, 
wenn sie ausschlieBlich oder iiberwiegend von den Berg- 
behórden der Lander benutzt werden oder zur spateren 
Benutzung fiir die Bergbehórden bestimmt sind. Beim 
Ubergang von Rechten und Pflichten auf das Reich werden 
keine Steuern, Gebiihren und andere Abgaben erhoben; 
bare Auslagen bleiben auBer Ansatz. Die in das Eigentum 
des Reichs iibergegangenen Grundstiicke werden auf An- 
trag des Oberbergamts im Grundbuch ais Eigentum des 
»Deutschen Reichs (Reichswirtschaftsverwaltung-Berg- 
verwaltung)« eingetragen. Die Befugnisse der obersten 
Landesbehórden gegeniiber den Beamten, Angestellten 
und Arbeitern der Landesbergverwaltungen gehen am
1. April 1943 auf das Reich iiber; fiir die Beamten gilt das 
Reichsbesoldungsrecht, die Angestellten und Arbeiter 
treten in den Dienst des Reichs. Bei der Verwaltung und 
Bewirtschaftung der vermógensrechtlichen Belange der 
Lander auf dem Gebiete des Bergbaus wirken die Reichs
bergbehórden in derselben Weise beratend mit wie die bis
herigen Landesbergbehórden. Schliiter.

»Dip1.-Ing.«, nicht »Dipl.-Berging.«.

Die Beobachtung, daB man in amtlichen und privaten 
Schreiben haufig, besonders bei Jungingenieuren die Be-

1 ROBI. 603; Gluckauf 78](1942),S. 687. — * ROBI. 641.

zeichnung »Dipl.-Berging.« findet, veranlafit zu dem Hin- 
weise, daB diese Bezeichnung ais akademischer Grad schon 
lange nicht mehr verliehen wird, daB die Technischen 
Hochschulen und Bergakademien heute vielmehr lediglich 
den »Dipl.-Ing.« verleihen. Er allein stellt daher die gesetz- 
lich geschiitzte Bezeichnung dar. Der Diplom-Berginge
nieur wurde von den Bergakademien vor Einfiihrung der 
jetzigen Priifungsplane mit 4jahrigem Studium verliehen. 
Nur Fachgenossen in gesetzten Jahren fiihren daher heute 
noch mit Recht die Bezeichnung ais Diplom-Bergingenieur. 
Grade bei Nennung junger Kollegen liest man aber haufig 
den Ausdruck Diplom-Bergingenieur. Richtig muB ein 
solcher ais »Bergingenieur Dipl.-Ing. X« bezeichnet werden. 
Bei Sammelbezeichnungen heiBt es zweckmaBig »Diplom- 
ingenieure des Bergfachs«. Spackeler.

W/R TSCHA FT LICH ES
Die Kohlenwirtschaftslage GroRbritanniens 1942.

In einer Anfang Oktober im Unterhaus gefiihrten 
Debatte iiber die notwendige Steigerung der britischen 
Kohlenfórderung, in der der friihere Bergbauminister D. R. 
Granfell die Entlassung von 25000 Bergarbeitern aus dem 
Heeresdienst forderte, kamen auch interessante Ergebnisse 
iiber die Hóhe der derzeitigen Kohlenfórderung GroB- 
britanniens ans Licht. Danach stellte sich im Juli d. J. die 
wóchentliche Fórderung auf 3,29 Mili. t. Im August sei 
sodann die Wochenfórderung auf 4,03 Mili. t und mit Ein- 
fiihrung einer Prainie fiir Mehrfórderung (Leistungsbonus) 
auf 4,09 Mili. t gestiegen; in der letzten Septemberwoche 
betrug sie 4,14 Mili. t. Diese Fórderung wurde im Unter
haus ais die hóchste seit Dezember 1941 bezeichnet. Der 
Vergleich mit der Vorkriegszeit zeigt das starkę Absinken 
der Fórderung und die durch den wesentlich gesteigerten 
Brennstoffbedarf der Riistungsindustrien sehr ver- 
schlechterte Kohlenwirtschaftslage des Landes. Im  ersten 
Halbjahr 1939 betrug die wochendurchschnittliche Fórde-
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rung an Steinkohle 4,62 Mili. t. Demgegeniiber war die 
Forderung im Juli 1942 um 29o/0 und im August um 13 o/0 
geringer. Selbst die ais Hóchstleistung hingestellte Wochen- 
fórderung im September stellte sich auf nur 90o/0 der Vor- 
kriegsfórderung. Dabei ist zu bemerken, daB auch die 
Forderung des Jahres 1939 keine Rekordfórderung war 
und bei weitem nicht die volIe Leistungsfahigkeit des 
britischen Steinkohlenbergbaus wiedergab. Im Wochen- 
durchschnitt des Jahres 1929 wurden sogar 5,04 Mili. t ge
fórdert; von dieser Menge macht die jetzige Hóchstforde- 
rung nur 82<y0 aus.

Unter Zugrundelegung der oben angefiihrten Wochen- 
fórdermengen durfte im Jahre 1942 ein Fórderergebnis von 
hóchstens 190 Mili. t zu erwarten sein. Gegeniiber der 
Jahresfórderung in der Vorkriegszeit in Hóhe von rd 
240 Mili. t ergibt sich somit 1942 ein Ausfall von 50 Mili t 
Da die Kohlenausfuhr GroBbritanniens sich ohne Bunker- 
kohle fiir fremde und eigene Schiffe 1938 auf 38,8 Mili. t 
belief, standen fur den Verbrauch des Landes einschliefi- 
lich Bunkerkohle rd. 200 Mili. t zur Verfiigung, d. s
10 Mili. t mehr ais die heutige gesamte Jahreśfórde- 
rung betragt. Dazu kommt die bereits erwahnte Steigerung 
des Industriebedarfs, vor allem fiir Riistungszwecke. So 
benótigen die Elektrizitatsgesellschaften 40 o/o, gewisse 
groBe Riistungswerke 25 o/0, die Gaswerke 15 o/0 und die 
Eisenbahn 13 o/o mehr Kohle ais friiher. Insgesamt soli der 
Mehrbedarf gegeniiber der Vorkriegszeit sich auf 20 Mili. t 
belaufen, so daB sich danach unter Zugrundelegung der 
heutigen Forderung ein Fehlbetrag von 30 Mili. t errechnet.

Zwecks Behebung dieses sich allseitig zeigenden 
starken Brennstoffmangels sind regierungsseitig eine ganze 
Anzahl MaBnahmen getroffen worden, ohne daB es jedoch 
bisher gelungen ware, eine grundlegende Besserung der 
Kohlenwirtschaftslage des Landes zu erwirken. Nicht nur, 
daB auf Drangen aus Bergbaukreisen im Lauf des Jahres
1941 rd. 33000 ehemalige Berganfceiter, die in andern In- 
dustrien beschaftigt waren, auf Anordnung der Regierung 
zum Kohlenbergbau zuriickgefiihrt wurden, auch aus dem 
Heeresdienst kam eine gróBere Anzahl Bergarbeiter zur 
Entlassung. Ihre Zahl soli sich im Sommer 1942 auf 11000 
belaufen haben. Weitere Entlassungen waren geplant, aller
dings nur bis zur Hóchstgrenze von 16500, da sonst eine 
Gefahrdung der militarischen Piane und eine Beeintrachti- 
gung der Riistungsproduktion befiirchtet wird.

Zu diesen Bemiihungen des neu errichteten Bergbau- 
ministeriums gehóren auch die Bestrebungen zur Rationali
sierung und weitern Mechanisierung der Betriebe, doch 
blieben auch hier zumeist die Erfolge in den Anfangen 
stecken. Wohl wurden einzelne kleine, wenig leistungs- 
fahige Zechen stillgelegt und dereń Belegschaft auf 
gróBere Unternehmungen verteilt, auch neue Maschinen 
wurden in Amerika bestellt, vielleicht auch zum Teil 
schon geliefert, doch diirften die Ergebnisse dieser Um- 
stellungen sich erst in geraumer Zeit merklich auswirken. 
Zur Oberwachung der Zechenbetriebe und gleichzeitig zur 
Priifung von Verbesserungsmóglichkeiten der Leistungs
fahigkeit wurden besondere Ausschiisse ernannt.

Um schlieBlich auch die Leistung der einzelnen 
Arbeiter zu steigern, einigte man sich Juni 1942 dahin, daB 
der Schichtlohn fiir erwachsene Arbeiter um 2 s 6 d erhóht 
und gleichzeitig ein Mindestlohn je Woche in Hóhe von 
4 £  3 s fiir Untertagearbeiter und 3 £  18 s fiir Beschaftigte 
iibertage festgesetzt wurde. Der zusatzliche Lohnaufwand, 
der mit 23,5 Mili. £  veranschlagt wurde, ist durch eine 
Erhóhung der Kohlenpreise um 3 s je t auf die Verbraucher 
abgewalzt worden.

Aber selbst durch diese verhaltnismaBig starkę Lohn- 
erhóhung, die zudem infolge der Kohlenpreiserhóhung sich 
in einer ailgemeinen Preissteigerung auswirkt, konnte eine 
Leistungssteigerung im gewiinschten AusmaB nicht herbei- 
gefiihrt werden. Schuld daran trug einerseits der Mangel 
an ausreichender Ernahrung, da der britische Bergarbeiter, 
abgesehen von einer erhóhten Kaseration, keinerlei 
Schwerstarbeiterzulagen erhalt, anderseits aber auch eine 
gewisse Unzufriedenheit und Interesselosigkeit, die in 
einer starken Zunahme der willkiirlichen Feierschichten 
zum Ausdruck kommt. Wie aus einem Artikel der »Times« 
von Anfang Oktober 1942 hervorging, stellte sich die Zahl 
der willkiirlichen Feierschichten im Kohlenrevier der Graf- 
schaft Kent von Anfang August bis 12. Sept. 1942 auf
16,5 o/o und damit auf mehr ais das Doppelte des durch 
Krankheits- und Ungliicksfiille hervorgerufenen Schichten- 
ausfalls. Gegeniiber den im Ruhrbergbau vermerkten Feier-

apf Rt\ .[5n^chuldigt und unentschuldigt zusammen- 
getaut) zeigt dieser Prozentsatz mehr ais das Sechsfache.

n der gesamten britischen Belegschaft des genannten 
?,e™  f ^ r  en m der Woche willkiirlich 30,16 o/0 1 Schicht, 

’ rv° \ ^c‘llchten und 7,8 o/0 3 oder mehr Schichten.
Die yerordnung vom 6. Sept. 1942 uber die Gewahrung 

eines Leistungszuschlags (Bonus) stellt schlieBlich einen 
weitern Versuch zur Behebung der kohlenwirtschaftlichen 

otlage des Landes dar. Diese Verordnung setzt eine 
tandard-Wochenfórderung fiir jeden einzelnen britischen 

Kohlenbezirk fest. Fiir die Mehrfórderung von 1 o/0 vverden 
l11̂  Schicht 3 d zusatzlich vergiitet. Dieser Satz 

ernoht sich bei einer Steigerung der Wochenfórderung um 
mehr ais 10 o/o auf wóchentiich 2 s 6 d und, sofern die 
n j a  [un^ ^  °/° uber der Standardfórderung liegt, um 3 s 
J d. Ais Standard-Wochenfórderung gelten fiir die einzelnen 
Bezirke die nachstehend angegebenen Mengen, die, soweit 
Angaben vorliegen, zur Vorkriegsfórderung in Vergleich 
gesetzt sind.

Bezirke

Wochen
fórderung 

1. Halbjahr 
1939 

11

Standard- 
Wochen- 
fórderung 

seit Sept. 1942 

1 t

± 

- °/o

Northumberland............... 259 600 218 500 - 15,83
Durham.......................... 614 900 513600 — 16,47
Yorkshire.................. 861 400 889200 -f 3,23
Derbyshire, Nottinghamshire und 

Leicestershire . . . . 668100 749100 + 12,12
Lancashire, Nordwales . . . . 338100 285500 — 15,56
Staffordshire, Worcestershire, 

Warwickshire . . . . 400500 245 ̂ 00 38,70
Siidwales und Monmouth . . . 689 9H0 543600 - 21,21
Sonstige B e z ir k e ...................... 787 500 728 200 — 7,53

GroBbritannien insges. 4 620000 4173200 9,67

Wie aus dieser Gegeniiberstellung hervorgeht, liegt 
die Sollfórderung zur Zeit wesentlich unter den Vorkriegs- 
ergebnissen. Bei dem Vergleich der einzelnen Reviere ist 
jedoch zu bemerken, daB die Bezirke Nottinghamshire usw. 
(+ 12,12 o /o ) sowie Staffordshire usw. (-38,70 o/0 )  nicht den 
gleichen Zechenkreis zu umfassen scheinen. Immerhin zeigt 
sich, daB die Anspriiche sehr maBig gehalten sind. Trotz- 
dem ist nach den bisherigen Verlautbarungen das Wochen- 
fórderziel im allgemeinen und vor allem in der Gesamt- 
summe nicht erreicht worden. Nach Ausfiihrungen des Par- 
lamentssekretars Thom Smith stellte sich die durchschnitt - 
liche Wochenfórderung fiir die am 31. Oktober 1942 enden- 
den 20 voraufgegangenen Wochen auf 3,901 Mili. t gegen- 
iiber 3,996 Mili. t in der gleichen Zeit des Vorjahrs. Es 
bleibt daher abzuwarten, welche neuen MaBregeln GroB
britannien weiterhin zur Steuerung seiner Kohlen- 
wirtschaftsnot anwenden wird.

Wenig bekannter afrikanischer Rohstoffbesitz.

DaB Afrika nur eine wenig entwickelte Industrie auf- 
weisen kann, ist auf seine ausgesprochene Armut an den 
dafiir unentbehrlichen Rohstoffen, insbesondere an Kohle, 
Eisen und Erdol zuriickzufuhren; dieser Mangel wird 
jedoch wertmaBig dadurch ausgeglichen, daB der Erdteil 
am reichsten mit Gold und Diamanten, also besonders 
wertvollen Rohstoffen, bedacht ist. So bekannt dies ist, so 
wenig bekannt ist es, daB Afrika durch eine Entdeckung 
im Jahre 1915 auch Besitzer des gróBten Radium- 
vorkommens der Welt und damit des kostbarsten Minerals, 
das es gibt, geworden ist. Zur Zeit ist die afrikanische 
Radiumgewinnung eingestellt, weil die in der Welt vor- 
handenen Mengen dem Bedarf geniigen. Sie erfolgte in 
Belg.-Kongo in der Gegend der reichen Kupfergruben 
von Katanga, dereń Besitzerin, die Union Miniere du 
Haut-Katanga, ebenfalls Eigentiimerin der dortigen 
Radiumfundstatten ist, dereń bedeutendste die von Shin- 
kolobwe, 26 km westlich von Panda, ist. Die hier ab- 
gebauten Erze sind Uranpecherz und Pechblende mit 
einem Metallgehalt von 66,7 mg/t, der damit den der 
kanadischen Erze iibertrifft. Die bisherige Gewinnung 
hat iiber 300 g oder ein Drittel der gesamten Welt- 
gewinnung betragęn. Die Erze sind iiber Matadi nach 
Belgien ausgefiihrt und dort verarbeitet worden; die ersten 
Sendungen kamen im Dezember 1921 nach Antwerpen, ein 
Jahr spater war das erste Gramm Radium gewonnen. Uber 
die weitere Erzeugung sind keine Veróffentlichungen er
folgt. In Belg.-Kongo sind angebLch noch Vorkommen von 
Platin, Kobalt, Tantal und Molybdan festgestellt, doch sind 
nahere Angaben dariiber nicht gemacht worden.
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Dagegen liegen Angaben iiber die Vanadium-, An- 
timon- und Wolf  ram vorrate Afrikas vor. Das erst- 
genannte Metali, das ebenso wie-Molybdan und Wolfram 
der Hartung von Stahl dient, findet sich im friihern 
Deutsch-Siidwestafrika und in Nordrhodesien. Hier wurde 
Vanadium von der Blei-Zink-Vanadium-Orube Broken 
Hill, im Mittelpunkt des dortigen Kupferbergbaus, bisher 
im Tagebau gewonnen. Seit 1938 wurde jedoch der 
Untertagebetrieb eingefiihrt, nachdem durch Tief- 
bohrungen das Vorhandensein groBer Zink-, Blei- und 
Vanadiumdioxyd-Erzmengen festgestellt war; sie sind 
auf 932 000 t Zink, 436 000 t Blei und 22 000 t Vana- 
diumdioxyd geschatzt worden. Infolge dieser Entdeckung 
konnte die Vanadiumgewinnung in Nordrhodesien von
3233 kg im Jahre 1934 auf 73 596 kg im Jahre 1938 ge
steigert werden. In demselben Jahr betrug die Erzeugung 
der ganzen Welt 2677 t, von denen Nordrhodesien und Siid
afrika zusammen 931 t oder etwa ein Drittel lieferten; 
allein auf die beiden Gruben Abenab und Baltika in Siid- 
westafrika entfielen 582 t oder 17 o/0 der Welterzeugung. 
Siidwestafrika lieferte 1934 an Vanadiumkonzentraten nur 
1675 t, 1936 und 1937 aber 5346 und 5708 t. Die Grube
Abenab im Bezirk Grootfontein hat sich seit 1935 aus
einem unbedeutenden Bergwerk zu einem der groBten 
Vanadiumerzeuger der Welt entwickelt. Das sehr wertvolle 
und seltene Erz wird dort im Tagebau gewonnen. 
Die iibrigen Vanadiumvorkommen dieses Gebiets liegen 
ebenfalls in den Bergen von Otavi in der Nahe der feichen 
Kupfererzgrube von Tsumeb. Die Verschiffung der Erze 
erfolgt iiber den von den Gewinnungsstatten rd. 600 km 
entfernten Hafen der Walfischbucht, der Verschiffungs- 
hafen der Gruben Nordrhodesiens Beira ist 2100 km von 
ihnen entfernt.

Der Anteil Afrikas an der Weltgewinnung von Molyb- 
dan und Wo lf ram ist gering. Jenes wird allein in Franz.- 
Marokko gefunden und zwar im Hohen Atlas, rd. 80 km 
siidwestlicn von Marrakesch. Die Ausfuhr an Molybdan- 
konzentraten mit ungefahr 50o/0 Molybdan hat sich von 
1935 bis 1938 jahrlich zwischen 149 und 258 t bewegt. Die 
Wolframerze Afrikas liegen in Siidrhodesien, Agypten und 
in der Siidafr. Union. Im ganzen lieferte Afrika im Jahre 
1937 562 t Wolframerzkonzentrate und damit 1,5 o/o der 
Weltfórderung in Form von Wolframit und Scheelit; auf 
Agypten entfielen davon 193 t. 1938 stammten von 700 t 
Gesamtgewinnung 127 t aus der Siidafr. Union; im Jahre 
1939 sind 270 t auf Siidrhodesien entfallen.

Tantal wird aus den Zinnerzen Nigeriens ais Neben
erzeugnis gewonnen. Dieses Gebiet lieferte 1936 339 t, im 
folgenden Jahre 717 und 1938 120 t Kolumbit, das mit 
Tantalit zusammen der Trager von Niob und Tantal ist. 
Der gróBte Teil der Fórderung entfiel mit 410 t im Jahre
1937 auf die Kurugrube. Die Vorrate dieses Metalls in 
Nigerien sollen etwa 10000 t betragen.

Mit diesem mit Zinn vergesellschafteten Metali 
kommen wir auf die afrikanischen Z i n n  vorrate, die 
zwar wenig bekannt, augenblicklich aber fur England in
folge des Verlustes der Malaienstaaten von groBer Be
deutung sind. Zinn fuhren Belg.-Kongo, die Siidafr. Union 
und Nigerien. Das erstgenannte Land hat seine Fórderung 
durch eine Verbesserung seiner Grubenanlagen nach einer 
mehrjahrigen Stillegung von 6600 t im Jahre 1935 auf 9600 t 
im J^hre 1939 gesteigert. Die Zinnfórderung der Siidafr. 
Union ist unbedeutend, sie hat sich vor dem Kriege 
zwischen 500 und 1300 t im Jahr bewegt, dagegen sind die 
Zinnyorrate Nigeriens bedeutend, allerdings nicht so groB, 
daB sie fiir England, dem Nigerien gehórt, den Ausfall der 
Malaienstaaten ersetzen kónnten. GroBbritanniens Zinn- 
verbrauch stellte sich vor dem Kriege (1937) auf stark 
26 000 t (Rohmetallverbrauch), die Zinnfórderung Nigeriens 
aber hat mit 10 900 t (1929) bis 11 500 t (1937) ihren bis- 
herigen Hóchststand erreicht. Sie miifite also erheblich ge
steigert werden, wenn sie Englands Bedarf voIl decken soli 
Der baldigen Erfiillung dieser Fórderung stellen sich jedoch 
erhebliche Hindernisse entgegen. Sie bestehen zunachst in 
einer starken Zersplitterung des nigerischen Zinnbergbaus 
in viele kleine, nur mit Handarbeit betriebene Gruben iiber 
eine Flachę von etwa 25 000 qkm. Eine Steigerung der 
Fórderung durch Mechanisierung verlangt also die Liefe- 
rung und Heranschaffung von Maschinen und Verkehrs- 
mitteln aus England, das dazu wahrend des Krieges nicht 
m der Lage ist. Dazu kommt noch, daB nach den Angaben 
des Unterstaatssekretars fur die Kolonien die dafiir be- 
notigten etwa 30 000 Arbeitskrafte fehlen

Noch weniger bekannt ais die Zinnvorrate Afrikas sind 
seine der Erzeugung von Aluminium dienenden Bauxit- 
lager, zumal es an der Versorgung der Welt mit diesem 
Rohstoff bisher iiberhaupt nicht beteiligt war. Es besitzt 
jedoch an der Goldkiiste, in Franz.-Westafrika und in 
Njassaland Bauxitvorkommen, die auf mehr ais ein Viertel 
der Weltvorrate geschatzt werden. Allein die Vorkommen 
der Goldkiiste werden auf mehr ais 200 Mili. t abbauj- 
wiirdiger Erze mit 50- 60o/o Tonerde und 9-20o/0 Eisen- 
oxyd geschatzt. Die Vorrate Franz. Westafrikas sind eben- 
falls groB, doch sind sie noch nicht genau untersucht. Die 
verkehrsmaBig ungiinstig gelegenen Vorrate des Njassa- 
landes sind auf 20 Mili. t geschatzt worden, doch werden 
sie ebensowenig wie die andern Vorkommen, die wenig- 
stens teilweise giinstig liegen, abgebaut.

Wenig bekannt ist Afrika auch ais Lieferant yon 
Asbest,  von dessen Weltfórderung etwa 15 o/0 aus diesem 
Erdteil kommen und zwar ungefahr 9-10o/0 aus Siid- 
rhodesien und 4—5 o /0  aus der Siidafr. Union. Beide 
Lander zusammen haben im Jahre 1937 77 700 t gefórdert, 
von denen 51700 auf Siidrhodesien und der Rest auf die 
Siidafr. Union entfallen sind. Von der Erzeugung Rhode- 
siens stammen allein 70 o /o  aus zwei etwa 1000 km von dem 
bereits genannten Hafen Beira entfernten Gruben, die 
durch mehrere KraftwagenstraBen und eine 1928 eróffnete 
Zweigbahn mit Somabula verbunden sind. In Siidrhodesien 
findet sich der Asbest ais Faserserpentin (Chrysotil), in der 
Siidafr. Union dagegen ais Hornblendeasbest, der dem 
Chrysotil an Faserlange und Widerstandsfahigkeit iiber- 
legen ist.

Ais ein wenig bekannter Rohstoff Afrikas ist endlich 
noch der G raph i t  zu nennen, der dort allein auf der Insel 
Madagaskar gewonnen wird. Hier sind 1938 etwa 7 o/0 der 
Weltgewinnung gefórdert worden. Das im Tagebau ab- 
zubauende Erz enthalt 10—12 o /0  Graphit von besonders 
guter Beschaffenheit. A%dagaskar ist daher der gróBte 
Erzeuger von dem besonders zur Herstellung von Schmelz- 
tiegeln geeigneten Plattengraphit. Die Gewinnung erfolgt 
in 12 GroB- und etwa 1000 Kleinbetrieben. Erstere sind 
weitgehend mechanisiert und arbeiten daher rentabler ais 
die kleinen Gruben. Die Ausfuhr, die mit 27 800 t im Jahre 
1917 ihren bisher hóchsten Stand hatte, verzeichnete 1938 
13 433 t. Fiir 1940 ist sie auf 15 000-18 000 t Platten- und 
4000—5000 t pulverisierten Graphit geschatzt worden. Man 
sagt, daB die Fórderung Madagaskars auf 40 000- 50 000 t 
im Jahre gesteigert und gehalten werden konnte, da die 
Vorrate fast unerschópflich sind.

Wie dieser kurze Uberblick gezeigt hat, sind die Roh
stoffe Afrikas zwar nicht die fiir einen Industrieaufbau 
wichtigsten Mineralien, doch kann sich nach Ansicht der 
Geologen darin leicht ein Wandel volIziehen. So sind ita- 
lienische Fachleute der Auffassung, daB die Olfórderung 
Agyptens eine Zukunft hat. Dann hat der Bergbauminister 
der Siidafr. Union erklart, daB die Wahrscheinlichkeit, 
hier auf Erdó l  zu stoBen, wie Untersuchungen ergeben 
hatten, so groB ware, daB es geradezu eine Siinde sei, 
keine Bohrversuche zu machen. Ferner ist kiirzlich ge- 
meldet worden, daB die Eisenerzfórderung Algeriens 
giinstige Aussichten versprache. Im Zusammenhang damit 
ist die Vermutung geauBert worden, daB Afrika iiberhaupt 
nicht so arm an Rohstoffen sei, wie man meistens glaube. 
Diese Auffassung sei yielmehr darauf zuruckzufiihren, dafi 
man dort nicht energisch genug danach suche, weil kaum 
Industrie vorhanden sei und daher der Bedarf fehle. Soweit 
die Kohle in Frage kommt, laBt sie sich durch Wasser- 
kraft ersetzen, denn Afrika ist daran von allen Erdteilen 
bei weitem der reichste; die vorhandenen Energien werden 
mit 190 Mili. PS . angegeben und sind damit anderthalbmal 

von Nord- und Siidamerika zusammen, die 
120 M111. PS . betragen. _______  Ruprecht.

PA T E N T B E R l C H T
G ebrauchsm us te r-E ln tragungen ,

bekanntgemacht im Patentblntt vom 3. Dezember 1942.

,u„rJiła' 15?5,3®0, Heinrich Giesen sen., Bergisch-Gladbach.' Spaltsieb aus 
iloppelt verz nkten Rund- und Profildrahten. 7 10 42

anlagen' 8 l ™ '  JUl'US Qraf' Sinfren <Hohen(wiel). Fede.stab fur Sortier-

,p h iA 5aV 1526(i80, Gutehoffnungshutte Oberhausen AG., Oberhausen
s » ,e« ^ nki Ufh^n®un8: fiir Fórderkórbe o. dgl. 6.10.41.

I>fter« r ,  i  ci Friedrich Bollrnann, Essen Katernberg, und Heinrich 
Aussilialten 'I.„!0PPe.' ,e,rg;.. A_u)omatisch wirkender Sicherheits.ipparat zum 
bandem 16 in i'/1' rcBlttft oder Flektromotor betriebenen Transport-
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81 e. 1526 064. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei. 
Bochum. Antrieb fur Bandfórderer. 7. 11. 40.

81 e. 1526087. Gelsenkirchener Bergwerks-AG., Essen. Schiittel rut- 
schenverbindung. 30. 12. 41.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 3. Dezember 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

^  des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 20/10. B. 193907. Erfinder: Leo Josef Nehudek, Prag, Protektorat 
Bóhmen und Mahren. Anmelder: Bóhmisch-Mahrische Maschinenfabrikcn 
AG., Prag-Karolinenthal, Protektorat Bóhmen und Mahren. Klassierrost 
9.4.41.

5b, 31/10. D. 83850. Erfinder: Dipl.-Ing. Robert Ewalds, Duisburg. 
Anmelder: Demag AG., Duisburg. Abbaumaschine bestehend aus einer 
schraalen Schrammaschine und einer mit ihr fest verbundenen Fórdervor- 
richtung. 26. 11. 40.

5b, 40. D. 83745. Erfinder: Dipl.-Ing. Robert Ewalds, Duisburg. An
melder: Demag AG., Duisburg. Abbaumaschine fur den Untertagebergbau. 
12. 11. 40.

10a, 12/01. K. 160935. Erfinder: Paul van Ackeren, Essen. Anmelder: 
Heinrich Koppers GmbH., Essen. Koksofentur mit Planieróffnung. 28.4.41.

lOa, 16/02. N. 43 654. Erfinder: William Frederick Court, Webster 
Groves, Missouri (V. St. A.). Anmelder: N. V. De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij, Haag (Niederlande). Verfahren und Einrichtung zum Ent- 
fernen des Erdólkokskórpers aus einer Verkokungsretorte; Zus. z. Anm. 
N. 42593. 2. 11. 39. V. St. A. 4. 11. 38. Protektorat Bóhmen und Mahren.

Deutsche Patente.

(Von dem Tage, an dein die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

la  (28fo). 727867, vom 14. 3. 36. Erteilung bekanntgemacht am 8.10.42. 
Dr. Ir. J o h an n es  S i g b e r t u s  V i c t o r  J o seph us  Spee in Roer- 
mond (Holland). Yerfahren und Yorrichtung zum Trennen einer aus Fest- 
stoffen verschiedener Einheitsgewichte bestehenden Mischung mittels Luft 
o. dgl.

Die zu trennende Mischung wird in einer von der Setzarbeit mit 
Wasser her bekannten, mit Luft oder mit einem Gas betriebenen Kolben- 
setzmaschine abwechselnd einem geregelten Druck und Sog unterworfen. 
Bei der geschiitzten Setzmaschine ist das Setzsieb waagerecht angeordnet 
und unmittelbar oder mittelbar. mit einem bel Fórderrinnen bekannten An
trieb verbunden. Der den Strom des gasfórmigen Setzmittels erzeugende 
Kolben ist ferner in unmittelbarer Nahe des Setzsiebes angeordnet, und 
der Leitungskanal fiir das gasfórmige Mittel verengt sich an der Stelle, die 
der Kolben bei seiner tiefsten Lage einnimmt allmahlich nach diesem hin.

lc  (loi). 727981, vom 23. 5. 39. Erteilung bekanntgemacht am 15.10.42. 
N. V. D o m a n i a l e  M i j n  M a a t s c h a p p i j  in Ke rkrade  (Holland) und 
K l ó c kn e r- Hu m b o l d t- D e u t z  AG.  in Koln .  Scheidebehalter jur die 
Aufbereitung nach dem Schwimm- und Sinkverfahren. Erfinder: Dipl.-Ing. 
Klaas Frederik Tromp in Kerkrade (Holland).

Der besonders zum Scheiden von Steinkohle mit Hilfe einer Schwer- 
flussigkeit bestimmte Behalter hat iibereinander liegende Ein- und Aus- 
trittóffnungen fur waagerechte, das Mittelgut den Austrittóffnungen zu- 
fiihrende Flussigkeitsstróme, die alle oder zum Teil mit VerschluBklappen 
versehen sind, die bei einer Stellung einen gemeinsamen Zu- und AbfluB- 
kanal abschliefien. Die Zu- und AbfluBkanale kónnen an einander gegen- 
iiberliegenden Wandungen des Behalters angeordnet und durch mehrere 
Offnungen mit dem Inneren des Behalters, sowie durch einen RohranschiuB- 
stutzen mit einer Zu- bzw. einer Abfiihrungsleitung fiir den Fliissigkeits- 
strom in Verbindung stehen. In diesem Fali wird nur an der von der Zu- 
bzw. Abfiihrungsleitung fiir den Fliissigkeitsstrom am weitesten entfcrnt 
liegenden óffnung der Kanale eine VerschIuBklappe angeordnet.

5b (39). 727683, vom 23.5.39. Erteilung bekanntgemacht am 8.10.42. 
J ohann  UB pu rw ie s  in B e r l i n -A d l e r sho f .  Yorrichtung zum Ge
winnen und Fordem von Steinkohle.

Z. B. durch Druckluft angetriebene, hin und her bewegte oder um- 
laufende Werkzeuge (Hammer, MeiBel o. dgl.) sind gruppenweise iiber- 
und hintereinander an einem beweglichen Traggestell um senkrechte Achsen 
schwenkbar angeordnet. Das Traggestell mit den Werkzeugen und einer 
unter ihm liegenden Fórdervorrichtung fiir das gewonnene Gut wird am 
StoB entlang bewegt. Das Traggestell kann so ausgebildet und gelagert 
sein, daB es seine senkrechte Lage beibehalt oder in eine schrage Lage 
gebracht wird, wenn es zum Anfang des ArbeitsstoBes zuriickbewegt wird, 
nachdem letzterer auf der ganzen Lange durch die Werkzeuge bearbeitet 
ist. Das oberste Werkzeug jeder der am Traggestell angeordneten Werk- 
zeuggruppen kann auBer um eine senkrechte Achse um eine waagerechte 
Achse nach oben und unten schwenkbar sein und unter der Einwirkung 
eines nachgiebigen Druckes, z. B. einer Feder, stehen. In diesem Fali kann 
zum Feststellen des Werkzeuges in der ausgeschwenkten Lage ein in eine 
mit Lóchern versehene Schiene des Traggestelles eingreifender Stift ver- 
wendet werden. Ais Fórdervorrichtung fiir das gewonnene Gut kann ein be
kannter endloser Kratzerfórderer mit schwenkbaren Kratzern benutzt werden, 
der am Ende des ArbeitsstoBes durch eine kastenfórmige Kurvenfiihrung 
umgelenkt wird. Ferner kann am Traggestell ein Schutzschild angebracht 
werden, der aus Platten besteht, die mit durch Langlócher greifenden 
Schrauben gelenkig miteinander verbunden sind. Dieser Schild wird in die 
wirksame Lage eingestellt, wenn das Traggestell vom Ende des Arbeits
stoBes zu dessen Anfang zuriickbewegt wird. Endlich kann das Traggestell 
durch den seine Werkzeuge antreibenden Motor so nach dem ArbeitsstoB 
hin bewegt werden, daB zwischen diesen und dem Gestell kein nennens- 
werter Zwischenraum entsteht.

5c (10oi). 727 982, vom 8. 5. 38. Erteilung bekanntgemacht am 15.10.42. 
W i l h e l m  H i n s e l m a n n  in Essen-Bredeney und Ca r l  T i e f e n t h a l  
in V e l b e r t  (Rhld.). Yorrichtung zum Rauben von Wanderpfeilern. Der 
Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

In den Pfeiler sind Trager a eingelegt, dereń obere Flachę an den 
Enden schrag abwarts geneigt ist. Auf jedem schragen Teil der oberen 
Flachę der Trager ist je eine Metallplatte b befestigt. Auf diesen Platten 
ruhen die hóher liegenden Balken c des Pfeilers mit entsprechend schragen 
Flachen auf. An der tiefsten Kante jeder Platte b ist eine Platte d schwenk
bar angeordnet. Die Platten d halten in der aufrechten Stellung die Balken c 
in der dargestellten Lage und verhindern das Abgleiten der Balken von 
den Tragern a. Die Platten d werden durch in Bohrungen de^ Balken c ein- 
gesetzte, durch einen Schlitz der Platten greifende Schraubenbolzen e in der

1 In der Patentanmeldung, die mit dem Zusatz »Protektorat Bóhmen 
und Mahren* versehen ist, ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz 
sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

aufrechten, die Balken b in der Lage sichernden Stellung gehalten. Die 
Schraubenbolzen e sind in einiger Entfernung vom Ende mit je einem lang- 
uchen Querstiick / versehen, das um 90° gegen den Endkopf der Schrauben- 
bolzen ycrsetzt ist und fur gewóhnlich ais Gegenlage fur die Platte d dient. 
Nach Drehen der Schraubenbolzen um 90° treten dereń Querstucke / durch 
die Schlitze der Platten d, so daB diese aus der Stellung gemaB Abb. 1

in die Stellung gemaB Abb. 2 schwingen, in der sie durch den Endkopf der 
Schraubenbolzen festgehalten werden. Beim Schwenken der Platten d gleiten 
die Balken c auf den schragen Platten b der Trager a infolge der Wirkung 
des Gebirgsdruckes abwarts, bis sie wieder an den Platten anliegen. Dabei 
senkt sich der Pfeiler etwas. W ill man letzteren rauben, so werden Idie 
Schraubenbolzen nochmals um 90° gedreht. Am Ende dieser Drehung tritt 
der Endkopf der Schraubenbolzen durch den Schlitz der Platten und diese 
schwingen nach unten. Dabei gleiten die Balken c ganz von den Tragern a ab.

lOa (17o3). 727819, vom 1.11. 40. Erteilung bekanntgemacht am 8.10.42. 
>Miagcc M i i h l enbau  und I ndu s t r i e  AG. in B raunschwe ig .  Koks- 
lóschanlage. Erfinder: Curt Meinecke in Braunschweig.

Die Anlage hat bekanntlich Schurren o. dgl., die den gliihenden 
Schwelkoks einem durch einen Lóschtrog gefiihrten endlosen Fórderband 
zufiihren. Der Lóschtrog ist mit mehreren in verschiedener Hóhe liegen
den, wechselweise benutzbaren AusfluBóffnungen versehen, die es gestatten, 
die Hóhe des Wasserspiegels im Lóschtrog nach Wunsch einzustellen. Das 
Mittel zum Einstellen des Wasserspiegels kann mit einer Vorrichtung zum 
Verandern der Geschwindigkeit des den Koks durch den Lóschtrog befór- 
dernden Fórderbandes zwanglaufig verbunden werden.

lOa (24oi). 727669, vom 20.11.37. Erteilung bekanntgemacht am 8.10.42. 
Dr. W i l h e l m  Gro th  in Ber l in .  Ringschachtfórmiger Schwelofen mit 
zentraler Spulgaseinfuhrung. Erfinder: Dipl.-Ing. Georg Merkel in Berlin- 
Schóneberg. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich. (s. Abb. 3) 

Durch den Boden des Ofens, an dessen Schwelkammer a sich unten 
eine zum Kiihlen des Kokses und zum Vorwarmen des Spiilgases dienende 
Kammer b anschlieBt, sind zwei achsgleiche Rohre c d hindurchgefiihrt. 
Das auBere Rohr c, durch das kaltes Spiilgas von unten her in den Ofen 
eingefiihrt wird, miindet in den unteren Teil der Kammer b, wahrend das 
innere Rohr d zum Einfiihren des aus dem Ofen abgesaugten, in einem 
Erhitzer e aufgeheizten Spiilgases in die Schwelkammer a dient und daher 
in den unteren Teil dieser Kammer miindet. Der zwischen den Kammern a, b 
des Ofens liegende, zum Sammeln des durch das Rohr c in die Kammer b 
eingefiihrten, in dieser Kammer vorgewarmten Spiilgases dienende Raum / 
kann dadurch gebildet werden, daB der Kammer b ein gróBerer Durchmesser 
gegeben wird ais der Kammer a. und die Wandung dieser Kammer in die 
Kammer b hineingefiihrt wird.

81 e (89oi). 728061, vom 17.8.39. Erteilung bekanntgemacht am 15.10.42. 
G u t e h o f f n u n g s h u t t e  Obe r hau se n  AG. in Obe rha use n  (Rhld.). 
Schachtfórdergefafi mit heb- und senkbarer Schonklappe fur das Fórdergut. 
Erfinder: Dipl.-Ing. Paul Bachmann in Oberhausen-Sterkrade und Wilhelm 
Ebersohl in Erkelenz. Der Schutz erstreckt 9ich auf das Protektorat Bóhmen 
und Mahren. (s. Abb. 4)
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Die Schonklappe a des GefaBes wird durch einen Hubzylinder b in die 
Bereitschaftsstellung bewegt. der an eine Pumpe c angeschlossen ist. Diese 
Pumpe wird durch eine im Schacht orts^est angeordnete Reibschiene a mit 
Hilfe eines Reibungsgetr.ebes angetrieben, dessen Reibrolle e mit einem 
bei der Aufwartstahrt des OefaOes wirksamen Freilauf yersehen ist. 
Freilauf des Reibungsgetriebes kann durch Druckzylinder / ersetzt weiden, 
die durch ortsfeste Anschlage oder durch die Reibschiene d umgestcucrt

a u f  78. Jahrgang, Heft51

werden, und die Reibschiene mit der Reibrolle e in und aufler Eingriff 
bringcn. Der Kolben der Pumpe c kann von der Reibrolle e mit einer 
KurOel oder einem Kettentrieb angetrieben werden. Die Reibschiene d kalin 
ferner aus zwei unter Federspannung stehenden, mit inneren Keilflanken 
versehenen Klemmbacken bestehen, denen der Umfang der Reibrolle an- 

gepaflt ist.

___ ___  *•

B U C H E R S C H A U
Lehrmittel, Biicher und Filme fur den deutschen Bergmann.

Ein Fiihrer und Ratgeber. 70 S. mit 66 Abb. Essen 
1942, Verlag Gliickaur GmbH. Preis geh. 1,50 3UH.

Die durch Bezirksschuldirektor Dr.-Ing. A. Kaiser 
unter Mitarbeit der Berggewerbeoberlehrer Diplom-tSerg- 
ingenieure K. Schauer und A. Wi lmes sowie des Berg- 
scnullehrers Diplom-Bergingenieur W. Schantz vor- 
genommene Zusammenstellung will'ein Fiihrer und Berater 
zu den zahlreichen Lehrmittein, Biichern und Filmen fiir 
die Ausbildung des bergmannischen Nachwuchses, aber 
auch fiir die persónliche Unterrichtung und Fortbildung 
eines jeden interessierten Bergmanns sein. Nach der Ein
teilung der Lehrfacher in' der bergmannischen Berufs
schule: Rechtskunde, Menschen- und Rassenkunde, all
gemeine Berufskunde, Fachkunde, Fachzeichnen und 
Fachrechnen werden die mit praktischen Kennziifern ver- 
sehenen Lehrgegenstande durch kurze Beschreibungen, 
Abbildungen und Zeichnungen gekennzeichnet. Dem 
Lehrenden und Lernenden wird dadurch besser ais durch 
die sonst iiblichen Lehrmittelverzeichnisse eine zuverlassige 
Handhabe fiir eine geeignete Auswahl gegeben.

Entsprechend seiner Entstehung nimmt das kleine 
Werk in erster Linie auf die Bediirfnisse des rheinisch- 
westfalischen Steinkohlenbergbaus Riicksicht und wird so 
fiir den Gebrauch der Bergschulen und bergmannischen 
Berufsschulen des Ruhrbezirks ein unentbehrlicher Weg- 
weiser. Das Verzeichnis ist indessen bisher das einzige 
seiner Art und wird deshalb, zumal es »fiir den deutschen 
Bergmann« schlechthin bestimmt ist, auch im gesamten 
iibrigen deutschen Bergbau sehr gute Dienste leisten.

de la Sauce.

Ober Bodenuntersuchungen bei Entwurf und Ausfiihrung 
von Ingenieurbauten. Von Dr. phil. Bruno T iede-  
m a n n ,  Ingenieurgeologe bei der PreuBischen Ver- 
suchsanstalt fur Wasser-, Erd- und Schiffbau, Berlin. 
2., verb. Aufl. 40 S. mit 22 Abb. und 5 Taf. Berlin 1942, 
Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 2 31M.

Das Heft verfolgt den Zweck, den Bauingenieur in die 
Belange der Bodenmechanik einzufiihren. Nach einer 
kurzeń Einleitung, welche auf die Notwendigkeit von 
Bodenuntersuchungen und einer Zusammenarbeit des 
Praktikers mit dem Versuchslaboratorium hinweist, be
handelt der Verfasser die verschiedenen Arten der Proben- 
entnahme im Bohrloch und im Schurf. Sodann wird auf die 
Benennung der in der Natur vorkommenden Bodensorten 
eingegangen und ein kurzer AbriB einfacher boden- 
mechanischer Priifveriahren gegeben. Angefiihrt sind be
sonders die Versuche und Versuchseinrichtungen, welche 
in das Arbeitsgebiet von Feldlaboratorien gehóren. Es 
werden folgende Versuche besprochen: Bestimmung des 
Wassergehaltes, des mittleren spez. Gewichtes, der Plasti- 
zitatsgrenzen, der Zug- und Druckfestigkeit .samt Be
stimmung der inneren Reibung und der Haftfestigkeit so
wie der Durchlassigkeit, ferner die Dichtepriifung von 
sandigem Untergrund mit Hilfe von Sonden.

Das Buch gibt einen Einblick in die Mannigfaltigkeit 
der in der Natur vorkommenden Boden, ferner in die 
gegenwartig gebrauchlichen bodenmechanischen Unter- 
suchungsverfahren. Bernatzik.

GasschmelzschweiBung im Rohrleitungsbau. Von Dr.-Ing.
Gunter Go os. (Aus der Praxis der Autogentechnik,
H. 2.) (Sonderdruck aus »Autogene Metallbearbeitung« 
Jg. 1941, H. 21.) 24 S. mit 23 Abb. Halle (Saale) 1942, 
Carl Marhold. Preis in Pappbd. 0,75 31M.
Unter Hinweis auf die hervorragende Stellung, die die 

SchweiBtechnik auf dem Gebiete des Rohrleitungsbaues 
einnimmt, gibt der Verfasser in seiner reich bebilderten 
Schrift wertvolle Hinweise auf die zweckmaBigste Form 
und Ausfiihrung gebrauchlicher RohrschweiBverbindungen. 
Die Ausfiihrungen sind getragen von der Erkenntnis, daB 
die Betriebssicherheit einer Rohrleitung in erster Linie 
durch die Giite der SchweiBnaht bestimmt wird, so daB 
sie zur Wahrung des Fortschrittes auf dem so wichtigen 
Anwendungsgebiet dem Fachmann und'dem Lernenden zur 
Beachtung empfohlen werden.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U 1
(Eine Erkldrung der Abkiirzungen ist in Nr. I  aut den Seiten 14—16 verólfentllcht. '  bedeutet Text- oder Tatelabbildungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.

Niederschlesien. Hoehne, K-: Beitrag zur Kenntnis 
des Mit te l ro t l iegend-Vulkanismus im Walden- 
burger Bergbaugebiet  (Niederschlesien).  Z. prakt. 
Geol. 50 (1942) Nr. 10 S. 119/26*. Es wird eine weit
gehende Ahnlichkeit der im Waldenburger Bergbaugebiet 
bekannten »Kohlenriegelbildungen« mit den ebenfalls dort 
vorkommenden Eruptivgesteinsbrekzien festgestellt. Neue 
Untertageaufschliisse im Bereich des Neuhauser SchloB- 
berges erharten den Befund. Das Gestein des SchloBberges 
ist selbst eine Eruptivbrekzie und stimmt in Besehaffenheit 
und Zusammensetzung mit dem 500 m unter dem SchloB- 
berggipfel anstehenden »Riegelgestein« iiberein. (SchluB f.)

Dr. Dora Wolansky.

Bergtechnik.

Allgemeines. Burgholz, Rudolf: D ie im Unter tage 
betrieb von Steinkohlenzechen auf tre tenden Funk- 
s t ó r u n g e n .  Gliickauf 78 (1942) Nr. 49 S. 725/29*. Die 
Arbeit befaBt sich mit den untertage auftretenden Funk- 
stórungen ais Beurteilungsgrundlage fiir die Anwendbarkeit 
hochfreąuenter Nachrichteniibermiltlungseinrkhtungen, die 
nicht nur im Falle von Stórungen, sondern vor allem im 
normalen Betrieb und fiir Forschungsaufgaben eingesetzt 
werden sollen. Die Ergebnisse lassen erkennen, daB eine 
leitungsgerichtete hochfreąuente Ubertragung untertage 
durchfiihrbar ist. Wird auf den Ubertragungsleitungen eine

1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeilschriftenschau fur Karteizwecke 
jind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 31M 
fur das Yierteljahr zu bezieheo.

Stórspannung bis zu 1000 |aV zugelassen, so sind nur in 
vereinzelten Fallen EntstórungsmaBnahmen notwendig, 
vvenn die Strecken mit Grubenbahn-Fahrdrahtlokomotiv- 
fórderung móglichst gemieden werden. In solchen Strecken- 
abschnitten ware die Benutzung abgeschirmter Kabel fiir 
einwandfreie Ubertragungen erforderlich. Die kritische Be
trachtung der Ubertragungswege zeigt, daB fiir den Regel- 
verkehr neben den mechanischen Leitersystemen nur Fern- 
sprechkabel und gegebenenfalls besondere Tragerstrom- 
kabel geeignet sind. Unter Berucksichtigung des betriebs- 
und unfallmaBigen Einsatzes der Gerate sind Sender- 
leistungen von 0,5 bis 1,0 Watt ausreichend. Durch ein- 
gehendere Versuche auf der fiir den FernmeB- und Funk- 
sprechverkehr gegebenen Basis ist in Zukunft zu klaren, 
wo die technischen und wirtschaftlichen Grenzen der erór- 
terten Ausfiihrungsmóglichkeiten fur die verschiedenen An- 
wendungsarten liegen.

Lehrre\’iere. Bonner, A.: N e u e  W e g e  d e r  p r a k 
tischen Beru fsausb i ldung  unseres be rgmann i 
schen Nachwuchses. Berufsausbildung in Handel und 
Gewerbe 17 (1942) Nr. 10 S. 279/84. Unter Beigabe der 
von der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Ruhr heraus- 
gegebenen Richtlinien fiir die Einrichtung von Lehrrevieren 
untertage im Ruhrbergbau wird die praktische Ausbildung 
der Berglehrlinge im Lehrrevier eingehend geschildert. 
Dabei findet man im besonderen alles Wissenswerte iiber 
die Einrichtung von Lehrrevieren zusammengestellt.

Tiefbohrwesen. Schimmel, Hans und Herwig Rietsch: 
Fahrbares D reh t ie fboh rgera t  in Kranbauweise.  
Z. VDI 86 (1942) Nr. 47/48 S. 711/14*. Ein neues fahrbares
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Drehbohrgerat in Form eines Kranes mit umlegbarem und 
teleskopartig ineinander schiebbarem Ausleger wird mit 
seinen wichtigsten baulichen Einzelheiten beschrieben. Bis
her sind die Bohrgeruste dieser Bauart mit 40 und 60 t 
Tragfahigkeit und Bohrtiefen von 1000 m entwickelt 
worden. Die Oewichtsverminderung gegeniiber ortsfesten 
Anlagen nach Normblatt DIN 4111 betragt fast 50 o0. 
Weitere Entwicklungsmóglichkeiten bieten sich fur gróBere 
Bohrtiefen.

Gebirgsschlage. Geb i rgssch lag  auf  dem Kal iwerk 
K riigersha ll. Kali 36 (1942) Nr. 11 S. 183/86*. Ortliche 
Verhaltnisse. Hergang des Ungliicks, bei dem das gesamte 
Grubengebaude im Karnallit aus rd. 2 km streichender Lange 
und in 320 bis 500 m Breite innerhalb weniger Minuten zu 
Bruch ging. Ortsbefund bei der Befahnuig. Ursachen des 
Ungliicks, MaBnahmen fiir die Fortsetzung des Betriebes.

Aufbereitung und Brikettierung.

Aufbereitung. Orth, A.: Betrachtungen iiber den 
E n tw urf und  die Aus f i ih rung  von Steuer- und 
Meldee in r ich tungen f iir  A u f bere i tungsan lagen .  
BBC.-Nachr. 29 (1942) Nr. 2 S. 25/36. Die elektrisch be- 
triebenen Einrichtungen sollen mit kleinstem Aufwand 
Hóchstleistungen hinsichtlich der Ausnutzungsfahigkeit der 
Anlagen gewahrleisten. Wie weit die Entwicklung in dieser 
Richtung gediehen ist, wird in dieser Arbeit gezeigt, die 
gleichzeitig an Hand einer ausgefuhrten Anlage eine uber
sicht iiber die bisher angewendeten Steuereinrichtungen 
gibt.

Huttenwesen.

Eisengewinnung. Plaschke, Max: Der i tal ienische 
e isenhaltige  Meersand,  seine A u fbere i tu ng  und 
Verwendung. Stahl u. Eisen 62 (1942) Nr. 49 S. 1034 35. 
Art des Vorkommens und festgestellte Vorrate. Bericht uber 
die Bemuhungen der italienischen Eisenindustrie, im beson
deren der Gesellschaft Terni, alle Móglichkeiten zur Her
stellung von Roheisen und Stahl, die auf elektrischem Wege 
erfolgen soli, in sinnvoller Weise auszunutzen.

Chemie und Physik.

Huminsaure. Agde, G., H. Schiirenberg und R. Jodl: 
U ntersuchungen iiber die Wasserbindungsver- 
haltn isse , Bauform  und  GróBe von Huminsaure- 
K o llo id te ilchen . Braunkohle 41 (1942) Nr. 47 S. 545/47*. 
Zur Feststellung der mizellaren Bindungsform des Wassers 
in den Huminsaure-Kolloidteilchen sind vergleichende rónt- 
genographische Untersuchungen von vollstandig trocknen, 
lufttrocknen und nicht mehr tropfenden Huminsaureproben 
angestellt worden. Die Versuche haben ergeben, daB alle die 
verschiedenartig gebundenen Teilmengen des in Braun- 
kohlengelen vorkommenden Wassers in zwischenmizellarer 
Bindungsform vorliegen.

Recht und Verwaltung.

Schliiter, Wilhelm: Fre iberger  Bergrecht,  seine 
Ents tehung  und  seine Bedeutung.  Gluckauf 78 (1942) 
Nr. 49 S. 730/33. Der deutsche Silberbergbau bis zum 
17. Jahrhundert. Die Entstehung des Freiberger Bergrechts. 
Wiedergabe des wesentlichen Inhalts. EinfluB des Frei
berger Bergrechts auf die deutsche Berggesetzgebung. Die 
sachsischen Bergbehórden und das Direktionsprinzip.

Wirtschaft und Statistik.

Marktordnung. Muller-Henneberg, H. M.: Gedanken  
zur Reform der gewerb l ichen  Mark to rgan isa t ion .  
Dtsch. Volkswirt 17 (1942/43 Nr. 4 S. 110/12. Der Verfasser 
setzt friihere Darlegungen (»Staatl!che und private Markt- 
regelung« in Nr. 3 des Jg. 17 des Dtsch. Volkswirts) iiber 
die Bedeutung der Reichsvereinigungen fiir die Móglich
keit, MiBbrauch und unerwiinschten Folgewirkungen der 
Wettbewerbsbeschrankung zu begegnen, fort. Dabei wird 
auch auf das Verhaltnis der Reichsvereinigung zu der 
Gruppenorganisation und zu den Kartellen eingegangen. 
das noch keineswegs fiir eine generelle Lósung reif sei. Es 
sei nicht beabsichtigt, alle bestehenden oder noch zu schaf- 
fenden verbandsmaBigen Marktregelungen in die autoritare 
Fuhrung durch eine Reichsvereinigung einzubauen oder zu 
iiberfuhren oder die Kartelle oder deren Aufgaben auf die 
Gruppen iiberzuleiten. Ais bedeutsame wirtschaftspolitische 
Entscheidung aus der Konstruktion der Reichsvereinigung 
durfe gefolgert werden, daB vom Staat anerkannt wird, daB 
erst die vóllige Vertrautheit mit dem poliiischen Gedanken- 
gut es dem Unternehmer ermógliche, seine Initiative ohne

hemmende Riicksicht auf ihm nicht verstandliche auBer- 
wirtschaftliche Gesichtspunkte zu entfalten.

Lohnpolitik. Osthold, P.: Der Le is tungs lohn  im 
Bergbau. Dtsch. Volkswirt 17(1942/43) Nr. 1 S. 15 17.Der 
Verfasser erórtert die Gedingeneuregelung im Ruhrberg- 
bau und bezeichnet es ais deren entscheidendes Kriterium, 
daB die Findung des gerechten Leistungslohns an objek- 
tive, festumrissene MaBstabe gebunden ist, die jederzeit 
eine Kontrolle der Gedingeregelung fiir jede Einzel- 
kameradschaft daraufhin ermóglichen, ob sie angemessen 
ist. Die Verantwortung der Betriebsfuhrung fur die Ge
dingeregelung bleibe unangetastet und ihre Ermessens- 
freiheit auf diesem Gebiet weitgehend gewahrt. Wenn auch 
die grundsatzliche Neuordnung des Bergmannseinkommens 
auf die Nachkriegszeit verschoben sei, so stelle diese Neu
ordnung im Rahmen der Gesamtproblematik des Bergmanns
einkommens doch einen auBerst wichtigen Ausschnitt dar.

Sozialpolitik. Osthold, P.: P roduk t ions fó rdernde  
Sozia lpol i t ik .  Dtsch.Volkswirt 17(1942/43)Nr.2 S .37 38. 
Ausgehend von der allgemeinen Bedeutung der Stabilitat 
der sozialen Verha!tnisse fur den Kriegseinsatz erórtert der 
Verfasser die neue Knappschaftsreform unter dem Gesichts- 
punkt der Ausrichtung unserer sozialen MaBnahmen auf die 
Produktivitat, die unter dem Leistungsgedanken erfolgt.

Riistungswirtschaft. Osthold, P.: Weitere S t ra f fung  
de r  R u s t u n g s o r g a n i s a t i o n .  Dtsch. Volkswirt 17 
(1942/43) Nr. 4 S. 108/10. Nach einem Riickblick auf die 
Entwicklung der Organisation der deutschen Riistungswirt- 
schaft schildert der Verfasser die durchgefiihrte Neuord
nung, deren entscheidendes Merkmal er darin sieht, daB 
nunmehr in der Rustungskommission, die an sich nichts 
Neues ist, ein Organ besteht, das nicht nur anderen Dienst
stellen koordiniert ist, sondern auch Entscheidungen treffen 
kann, an die alle bezirklichen Behórden, Dienststellen und 
Beauftragte gebunden sind.

Unternehmer: Mehrveran twor tung  dem Un te r 
nehmer. Dtsch. Volkswirtsch. 11 (1942) Nr. 27 S. 953/54. 
Von der Feststellung ausgehend, daB im Gegensatz zu der 
biirokra'.ischen Zentralverwaltungswirtschaft nach sowjeti- 
schem Vorbild in den festlandeuropaischen Staaten der Stel
lung des Unternehmers immer noch eine groBe Bedeutung 
zugemessen wird, da die Unternehmer von heute und 
morgen echte wirtschaftspolitische Funktionen zu erfiillen 
haben, wird dargelegt, daB es innerhalb des von der Wirt- 
schaftsfuhrung abgesteckten Bereichs unternehmerischer 
Arbeit noch eine ganze Menge eigener Fnitiative und Ent- 
scheidungsmóglichkeiten fiir den Unternehmer gibt. Gerade 
mitten im Krieg mit all seinen zwangswirtschaftlichen Mafi- 
nahmen sei dem Unternehmer eine groBe Móglichkeit ge
geben worden, seine Initiative wieder starker zu entfalten.

Wirtschaftsorganisation. Róchling, H.: D ie Reichs- 
vere in igung Eisen ‘,u n d  ihre Aufgaben.  Stahl u. 
Eisen 62 (1942) Nr. 40 S. 833 34. Der Vorsitzer der Reichs- 
vereinigung Eisen gibt einen Uberblick iiber die wichtigsten 
Aufgaben, die der Reichsvereinigung Eisen im beson
deren auf dem Gebiet der Leistungssteigerung gestellt sind. 
U. a. betont er mit Nachdruck, daB es ein Gebot der 
Kriegswirtschaft sei, in der Eisenwirtschaft mit der Kohle 
sparsam und haushalterisch umzugehen. Róchling appel- 
liert aber auch an den Bergbau, der eisenschaffenden In
dustrie einen móglichst aschenarmen Koks fiir die Hoch- 
ófen zur Verfiigung zu stellen. Er weist dabei darauf hin, 
daB eine Voraussetzung hierfiir eine Neubewertung der 
besser aufbereiteten Kohle ist.

Verschiedenes.

Raumordnung. Ziegler, G.: R aumordnung  ais Ge- 
m e i n s c h a f t s a u f g a b e .  Raumforschung und Raum
ordnung 6 (1942) Heft 2 3 S. 35/41. Ausgehend von der 
Bedeutung und der Aufgabe der Raumordnung wird ein 
Schemaplan iiber die Arbeitsstufen in der Raumordnung 
und der Landesplanung aufgestellt. Der Vollzug der Raum
ordnung geht danach, wie im einzelnen naher ausgefiihrt 
wird, von der Bestandsaufnahme iiber die Planung zur 
Durchfiihrung. Die Schaffung eines bestmóglichen Volks- 
wachstumsbodens und einer deutschen Kulturlandschaft ais 
die beiden wesentlichsten Zielsetzungen der Raumordnung 
schlóssen alle anderen Aufgaben ein.

Schiffahrt. Frankenfeld, A.: Unersetz l i che  Schif fe . 
Das Reich 1942 Nr. 42. Es werdfn fur den ersten und den 
jetzigen Weltkrieg Tonnagebilanzen aufgestellt, aus denen 
sich ̂ ergibt, daB der erfolgreiche Seekrieg der Achsen- 
machte. die an und fur sich schon wesentlich schwachere
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Tonnagelage der anglo-amerikanischen Machte standig ver- 
schlechtert hat und daB die amerikanischen Neubauanstren- 
gungen den zu verzeichnenden Niedergang nicht aufzu-

halten vermógen. . ,
Berufsausbildung. Schroeder, O.: Jugenderz iehung 

und Berufsausbi ldung. Berufsausbildung in Handel 
und Gewerbe 17 (1942) Nr. 9 S. 245/47. Es wird das Ver- 
haltnis von Erziehung und Ausbildung im Rahmen der 
Berufserziehung untersucht und dabei besonders hervor- 
gehoben, daB es sich bei der Berufsausbildung um einen 
ablaufenden Erziehungsvorgang nach den Grundsatzen der 
nationalsozialistischen Jugenderziehung handelt.

Strecke, E.: Praktische Vorschlage fur eine 
Uberwindung des Ungelernten.  Berufsausbildung in 
Handel und Gewerbe 17 (1942) Nr. 9 S. 250/54. Ausgehend 
von dem Recht auf Berufserziehung fiir alle Jugendlichen 
bringt der Verfasser Beispiele aus der betrieblichen Praxis 
und erórtert dereń Auswirkungen auf die Berufsordnungs- 
arbeit.

P E R S O N L I C H E S
Gestorben:

am 6. Dezember in Halle (Saale) der Bergwerks
direktor Diplom-Bergingenieur Dr.-Ing. e. h. Otto Scharf,  
Wehrwirtschaftsfiihrer, Vorsitzer des Vorstandes der 
A. Riebeckschen Montanwerke AG., im Alter von 67 Jahren.

Den Tod fiir das Vater land fanden :  
der Bergreferendar beim Oberbergamt Dortmund, 

Klaus Han ie l ,  Wachtmeister, im Juli 1942,
der Bergbaubeflissene im Oberbergamtsbezirk Breslau, 

Klaus Thierse,  Gefreiter, im August 1942,
der Beflissene des Markscheiderfaches im Oberberg

amtsbezirk Dortmund, Herbert Hórs tchen ,  Soldat, im 
August 1942,

der Bergbaubeflissene im Oberbergamtsbezirk Halle 
(Saale) Albrecht Mund.

U m f n S J e u t f d j e c  2 5 e c g le u te

Weihnachten 1942.

An unsere Mitglieder!
Wenn wir in diesem Jahre von der Herausgabe eines 

besonderen Weihnachts-Rundschreibens an die Mitglieder 
des Vereins Deutscher Bergleute absehen miissen, so tun 
wir dies in der Uberzeugung, hierfur volles Verstandnis in 
unseren Mitgliederkreisen zu finden. Die Papierknappheit 
gebietet uns diesmal den Weg iiber unsere Vereins-Fach- 
zeitschriften zu benutzen, um unseren Mitgliedern zum 
Weihnachts- und Neujahrsfest ein herzliches Gliickauf zu 
iibersenden.

Gern hatten wir auch in diesem Jahre die Mitglieder 
des VDB., wie in den vergangenen Jahren, mit .einer 
Weihnachtsgabe erfreut. Aber auch hiervon miissen wir 
aus naheliegenden Griinden bedauerlicherweise Abstand 
nehmen. Wir hoffen aber, daB uns bald bessere Zeiten in 
die Lage versetzen, unsere Weihnachtsgaben wieder auf- 
leben zu lassen, wie wir iiberhaupt bei dieser Gelegenheit 
versprechen móchten, unsere Mitglieder in Zukunft mit 
besonderen Veróffentlichungen, z. B. der Neuherausgabe 
des »Berg- und Huttenkalenders«, zu erfreuen.

Im Jahre 1942 konnte die Aufbauarbeit des Vereins 
Deutscher Bergleute im NSBDT. weiter fortgefiihrt werden. 
Seit Dezember 1941 ist die Zahl der Mitglieder von 8172 
auf 9156 gestiegen. Wir freuen uns, darin ein Zeichen dafiir 
sehen zu kónnen, daB sich trotz aller Kriegserschwernisse 
das Verstandnis fiir die Zwecke und Ziele des Vereins 
Deutscher Bergleute ynd des Nationalsozialistischen Bundes 
Deutscher Technik immer mehr durchsetzt. Die Zahl der 
Vortrags- und sonstigen Veranstal tungen  im Jahre 
1942 beliiuft sich erfreulicherweise auf rd. 200, eine Zahl, 
die beweist, dafi trotz aller entgegenstehenden Schwierig
keiten bei den Bergleuten der Wille besteht, die ihnen im 
Rahmen des VDB./NSBDT. obliegenden Aufgaben freudig 
weiterzufiihren.

Im Laufe des Jahres 1942 konnten folgende Bezirks- 
verbande und Untergruppen neu aufgestel l t  
werden:

Bezirksverbande:
Gau Berlin,
Gau Thiiringen,
Gau Siid-Hannover-Braunschweig mit den Unter

gruppen Hannover und Braunschweig,
Gau Hessen-Nassau mit der Untergruppe Wester- 

wald,
Gau Halle-Merseburg,
Gau Miinchen-Oberbayern mit den Untergruppen 

Hausham und Peissenberg,
Gau Baden-ElsaB mit der Untergruppe Miihlhausen, 
Gau Mark Brandenburg mit der Untergruppe 

Senftenberg,
Gau Bayreuth.

Untergruppen bereits bestehender Bezirksverbande: 
im Bezirksverband Gau Westfalen-Nord die Unter

gruppe Ibbenbiiren; 
im Bezirksverband Gau Oberschlesien die Unter

gruppen Beuthen, Hindenburg, Kattowitz, Rybnik, 
Karwin;

im Bezirksverband Gau Niederschlesien die Unter
gruppe Oberlausitz; 

im Bezirksverband Gau Westmark die Untergruppen 
Saarbrucken, Vólklingen, Sulzbach, Neunkirchen; 

im zukiinftigen Bezirksverband Gau Magdeburg-An
halt die Untergruppe Magdeburg.

Aus kriegsbedingten Griinden muBte auch im Jahre
1942 von der Abhaltung der H aup tve rsamm lung  und 
sonstiger gróBerer Zusammenkunfte abgesehen werden.

Der im Jahre 1940 ins Leben gerufene Unter- 
s t i i t z u n g s f o n d s  konnte auch im abgelaufenen Jahr 
manche dringende Not von Kameraden lindern. Bis zum
1. Dezember 1942 sind an Unterstiitzungen insgesamt 
2710 31M gezahlt worden.

Auch im Jahre 1942 hat es der Verein Deutscher Berg
leute ais Ehrenpflicht angesehen,"immer wieder seine Ver- 
bundenheit mit den zur Wehrmacht eingezogenen Kame
raden zu betonen. Neben der Freistellung von der Bei- 
tragszahlung und der kostenfreien Lieferung einer Ver- 
eins-Fachzeitschrift an alle zur Wehrmacht eingezogenen 
Kameraden wurde diesen Mitte des Jahres Lesestoff in 
Form der »Miinchner Lesebogen« zugesandt; die zahl- 
reichen Dankbriefe haben uns bewiesen, daB wir damit das 
Richtige getroffen haben. Wir hoffen, eine ahnliche Sendung 
bald wiederholen zu kónnen.

Die Ehrentafe l  der fiir das Vater l and  gefal- 
lenen Kameraden hat sich zu unserer aufrichtigen Mit- 
trauer um folgende Namen erweitert:

Professor Hans Madei  
Grubensteiger Heinrich Pfaf f  
Bergassessor Benno Russell  
Steiger Siegfried Schischke 
Betriebsfiihrer Wilhelm Schmid t  
Oberingenieur Diplom-Bergingenieur Willibald 

Spieker 
Fahrsteiger Heinrich Sp ingies 
Bergassessor Wolf Wi lde.

Wir rufen den gefallenen Kameraden ein letztes Gliick- 
auf zu. Ihr Andenken wird stets in Ehren gehalten werden.

Allen unseren Mitgliedern, die sich auch im vergan- 
genen Jahr gern und freudig in den Dienst der Belange 
des VDB. im NSBDT. gestellt haben, besonders den 
Herren Leitern der Bezirksverbande und Untergruppen, 
den Kassenwaltern und Schriftwarten sowie den Verbin- 
dungsmannern danken wir in Anerkennung der freiwillig 
ubernommenen Arbeiten herzlich.

Mit besten Weihnachts- und NeujahrsgriiBen an unsere 
Mitglieder, vor allem an die im Wehrmachtsdienst stehen
den Kameraden verbinden wir fur das kommende Jahr 1943 
unsere herzlichsten Wunsche fiir ihr persónliches Wohler- 
gehen sowie fiir einen baldigen sieghaften Frieden fiir 
Fuhrer und Reich.

Gluckauf und Heil Hitler!

Verein Deutscher Bergleute im NSBDT.

Der Yorsitzende: Die Geschaftsfiihrung:
von Velsen. W iister.


