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Ermittlung der Wirtschaftlichkeitsgrenzen fiir den Einsatz von Schrammaschinen 
mit Hilfe von Arbeitszeitstudien1.

Von Dr.-Ing. W alter V o g e l, Essen.

Die Schrammaschine bezweckt, durch Erleichterung 
eines wesentlichen Teiles der Hauerarbeit, namlich der mit 
dem Abbauhammer auszufiihrenden Losearbeit, die gesamte 
Gewinnungsleistung zu steigern. Leider ist es hierbei nicht 
moglich, den Hauer von der Arbeit des Lósens vollstandig 
zu entlasten, vielmehr bleibt fiir ihn noch ein erhebliches 
MaG an Abbauhammerarbeit zu leisten iibrig. Die Erleich- 
terung ist um so wirksamer, je schwerer und erfolgsarmer 
die Abbauhammerarbeit, d. h. je harter die zu gewinnende 
Kohle ist; umgekehrt bietet die Schrammaschine um so 
geringere Erfolgsaussichten, je leichter sich die Kohle mit 
dem Abbauhammer gewinnen IaBt. Die Grenzen fiir den 
Einsatzbereich der Schrammaschine in der heute Ciblichen 
Form, also ohne Ladevorrichtungen, liegcn da, wo ihre 
zusatzlichen Kosten die durch ihre Anwendung erzielbare 
Ersparnis an Abbauhammerarbeit zu iiberwiegen beginnen.

Die Festlegung dieser Grenzen ist nur moglich, wcnn 
der Aufwand an produktiver Arbeitszeit fiir die Losearbeit 
mit und ohne Schramen sowie die Schramkosten fiir 
die verschiedenen Flozhorizonte mit wechselnden Festig- 
keitsverhaltnissen bekannt 
sind. Die in den fol- 
genden Ausfiihrungen zu- 
grunde gelegten Werte 
entstammen einer groCe- 
ren Arbeit, die demniichst 
im Archiv fiir bergbau- 
liche Forschung ver5ffent- 
licht wird.

Der erste Teil der 
Untersuchung galt der 
Feststellung des Zeitauf- 
wandes fiir das Losen der 
Kohle bei reinem Abbau- 
hammerbetrieb. Die ge- 
fundenen W erte der be- 
obachteten Betriebe be- 
wegen sich, wie aus der 
HaufigkeitskurveinAbb. 1 
zu ersehen ist, zwischcn 4 
und 37 min/m3. Diegleich- 
zeitig beobachteten W erte 
fur die Ladezeit und fiir 
das Einbringen des Aus- 
baues sind in den dar- 
unter angegebenen Hiiu- 
figkęitskurven enthalten.
In diesen Kuryen ist 
jedesmal in den einzelnen 
Intervallen min/m3 die 
Anzahl der vorgefundenen

1 Auszug aus dem in der 
Vortragsveransta1tungderH aupt- 
ausschiisse des Bergbau-Vereins 
am 30. Okłober gehaltenen Vor- 
trag . Die vollstandige A rbeit er- 
scbeint im M3rz 1941 lin Archiv 
fiir bergbauliche Forschung.

Betriebspunkte aufgetragen, dereń Zeitaufwand innerhalb 
des Intervalls liegt.

Es fallt sofort auf, daB, wahrend die beiden unteren 
Kurven durchaus symmetrisch nach der GauBschen Ver- 
teilungskurve ausgebildet sind, die oberste Kurve fiir die 
Losezeiten unregelmaBig verlauft. Das ist nicht zu ver- 
wundern, da hier der EinfluB der von Flóz zu Floz und 
innerhalb eines Flozes unterschiedlichen Hartę ungleich- 
maBig verteilt ist. In der Kurve sind auch deswegen die 
beobachteten Betriebspunkte nach Flózgruppen eingetragen. 
Die mittleren W erte, die sich hieraus ergeben, sind fiir 
die Flozgruppe zwischen Mausegatt und Ernestine etwa 
9,1, fiir die Flozgruppe von Blucher bis Zollverein 1 13,2, 
fiir die Floze B bis Hagen 17,3 und dazu noch fiir die 
Anthrazitfloze 27,2 min/m3.

In Abb. 2 sind die festgestellten Losezeiten in den 
verschiedensten Flozen bei reinem Abbauhammerbetrieb 
wiedergegeben. Die niedrigsten Losezeiten haben die Floze 
zwischen Mausegatt und Wilhelm, die im Durchschnitt nur 
7,5 bis 8 min/m3 Lósezeit aufweisen und von einem Fali
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zum anderen recht wenig Schwankungcn zeigen. Oberhalb 
von Wilhelm steigen die Losezeiten nach den jiingeren 
Flózhorizonten zu. Ein deutlicher Sprung zeigt sich 
zwisehen Ernestine und Blueher, also in der Nahe des 
Inkohlungssprunges. Bewegt sich die Losezeit in der mitt- 
leren Fettkohle noch um einen M ittelwert von 9 min/m3, 
so steigt sie in der oberen Fettkohle von Blueher an und 
in der Gaskohle auf 12,0, in der Gasflammkohle auf 14,5, 
um in den Flózen Hagen, Freya, Baldur usw. auf iiber
20 min/m3 zu gelangen. Je hóher die Flózhorizonte, desto 
gróBer sind auch die vorgefundenen Abweichungen der 
W erte in ein und demselbcn Flóz. Sehr hoeh liegen auch 
die Werte in den geringmachtigen Anthrazitflozen.

Nur vereinzelte Flóze, wie Flóz L in der oberen Gas
flammkohle, Wellington und Carl in der oberen Fettkohle, 
Diinnebank in der unteren Fettkohle und Sarnsbank in 
den Anthrazitflozen weichen erheblich voin Durchschnitt 
nach oben ab. Wesentlichen EinfluC auf die Gewinnbarkeit

haben zweifellos die petrographische Zusammensetzung der 
Kohle und der Inkohlungsgrad. Mattkohlenreiche Flóze 
sind harter, faserkohlen- und brandschieferreiche, wie 
durchwachsene Flóze, wieder leichter gewinnbar.

Aus dem vorliegenden Ergebnis muB man bereits den 
Eindruck gewinnen, daB fiir jedes Flóz bei normaler Aus- 
bildung eine normale mittlere Losezeit vorliegt, die aller- 
dings durch die Ftihrung des Abbaues in dem betreffenderk 
Flóze oder den Nachbarflózen beeintrachtigt werden kann. 
Genauere Erkenntnisse iiber diese Faktoren kónnten sich 
aber nur auf der Grundlage einer sehr groBen Anzahl von 
Beobachtungen in jedem Flóz gewinnen lassen.

Man hat auch den Versuch unternommen, durch un- 
mittelbare Beobachtungen in den Schrambetrieben selbst 
die erzielte Ersparnis an Losezeit zu ermitteln, indem 
einige ungeschramte Knappe aufgenommen wurden. Leider 
ist diese Vergleichsuntersuchung dadurch mifilungen, daB 
in dem tmgeschramten Strebteil der normale Gang der

10 15
Hagen..............-
Freya.................
Baldur-.............
T [Bismarck)-.....
P ............... -.........................

P 2 ......................
N ....................
M ....................
L ......................
H ............
G ............  .....
D
B ......- .................
ZolWerein 1 .......

» 2 .......
t  3-----
* 4  ■
'  ‘ta

6  . . .  

k  7-  —

Kathanna.........
Gustav.............
Grefchen..............
Grefchen u. Anna - 
Anna
Matthias...........
Mathilde
Hugo........

« Unterbk. 
A lbert-

'  3 ...............
Wellington.........
Kar! ...... .
Blueher .........

» 2 ............
» 3

Ernestine 
Róttgersbank

Otto...................’
Emil
Rudolf...............
Wilhelm--
Prasident.........
Helene- - - - 
Karolinę
Dickebank..........

" Unterbk.--.
Wasserfali.........
Sonnenschein ■

» Nebenbk.
Girondelte..........
Geitting— -•
Mausegatt.........
; Kreftenscheer 1 
Sarnsbank

2

'f58 <113
-0—0

20

-O—

-<?

-*k>

< r

m m

— o 130 
- d 81

100
> -

83
~o

% -

-Om

-O K 9

- o 3

- 8

10

s

25

- x y

Z8

30

■ns
-O

35 W

- ó

-4:

-O

15
-fis

20
Min/m3 Losezeit

25

o  i SchieHarbęit

30

73
-o

35 W

Abb. 2. Losezeiten in den verschiedenen Flózen.



4. Januar 1941 G 1 ii ck  a u f 3

Kohle durch die benachbarte Unterschramung des Kohlen- 
stoBes ungiinstig beeinflufit wurde. Es kamen fiir dic un- 
geschramten Knappe unwahrscheinlich hohe Losezeiten 
heraus, wie ihre E intragung durch gekreuzte Punkte in 
der Abbildung eindeutig beweist. Alle diese Punkte liegen 
weit rechts von den anderen vorkommenden Werten. Ihre 
Beriicksichtigung bei der Beurteilung des Schrambetriebes 
wiirde also zu falschen Schlufifolgerungen fiihren. Das 
Beispiel zeigt auch recht deutlich, welchen EinfluB eine 
unsachmaBige Einstellung des Bctriebes auf den Gang der 
Kohle ausiiben kann.

Die Aufstellung der Losezeiten der beobachteten 
Schrambetriebe in der Zahlentafel 1 laBt jedoch bemerkens- 
werte Riickschliisse zu. Es zeigt sich, daB die nocli ver- 
bleibenden Losezeiten der Schrambetriebe doch recht be- 
achtlich sind und die Einsparung nur in der GróBen- 
ordnung von 35 bis 40o/o der W erte bei Abbauhammer- 
betrieben liegt, bei der Fettkohle sogar noch niedriger.

Bemerkenswert ist aber, daB die Schwankungen der ver- 
bleibenden Losezeiten innerhalb einer Flózgruppe nur 
gering sind. Lediglich in der oberen Gasflammkohle treten 
sie etwas starker hervor. W ir sind daher durchaus berech- 
tigt, diese Mittelwcrte fiir die Festlegung der Einsatz- 
grenzen einer Schrammaschine zugrunde zu legen. Die 
geringen Schwankungen der Mittelwerte zeigen wiederum, 
dafi die petrographische Grundzusammensetzung des 
Flózes fiir die Harteeigenschaften maBgebend ist. Die 
Durchschnittswerte betragen fiir die obere Gasflammkohle
14,4 min/m3, fiir die Gaskohle und obere Fettkohle
10,1 min/m3 und fur die untere Fettkohle 6,2 min/m3. Diese 
Zahlen sind sehr wichtig, denn sie zeigen, daB selbst in 
dem gunstigsten Fali der unteren Fettkohle das Unter- 
schramen des KohlenstoBes nicht geniigt, urn die Kohle 
fur eine Lademaschine vorbereitet zu haben. Es muB noch 
eine zusatzliche Zerkleinerungsarbeit vorgcsehen werden, 
wenn man in der iiblichen Feldesbreite vorgehen will.

Z a h le n ta f e l  1. Losezeiten in Schrambetrieben.
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Betrachtet man den schon sehr niedrigen mittleren 
Aufwand fiir das Lósen der unteren Fettkohlenfloze bei 
Abbauhammerbetrieben von nur 8 min/m3, so erkennt man 
bereits die geringen wirtschaftlichen Erfolgsaussichten des 
Einsatzes der Schrammaschine in diesen Flozen. Um die 
Grenzen der W irtschaftlichkeit naher zu umreiBen, muB 
man auch die Betriebskosten der Schrammaschine und die 
sonstigen Einwirkungen ihres Einsatzes beriicksichtigen. 
Von diesen ist vor allem die Erleichterung der Ladearbeit 
zu erwahnen; bei einer Verminderung der Losezeit um 
1 min/m3 erniedrigt sich namlich die Ladezeit um 0,35 min 
je m3. Man kann ferner in den Schrambetrieben feststellen, 
daB eine Verringerung der freiwilligen Pausen und 
Storungen ais Folgę der giinstigeren Arbeitsbedingungen 
um etwa 1,2 min/m3 vorliegt. Setzt man alle diese Faktoren 
unter Beriicksichtigung der ermittelten durchschnitilichen 
Schrammaschinenkosten in Rechnung, dann ergibt sich die 
Rechnung der Zahlentafel 2, in der alle Faktoren in kosten- 
gleichen Minuten Losezeit je m3 bewertet werden. In dieser 
Rechnung ist die Erschwerung der Ladearbeit um rd.
0,S min/m3 in Schrambetrieben mit Fahrfeld, die durch 
die gróBere W urfweite entsteht, nicht beriicksichtigtworden.

Z a h le n ta f e l  2. Wirtschaftlichkeitsgrenzen der Schram- 
arbeit in Abhangigkeit von den Flózmachtigkeiten.
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Nirnmt nian das Beispiel eines Gasflammkohlenflozes, 
so licgen hier die Schramkosten bei mindestens 45 Sftftf 
je ms, die mit 10 min/m2 Lósearbeit kostengleich sind. 
Bei nur 80 cm Machtigkeit ergeben sich dann 12,5 min/m3 
Lósearbeit ais mit den Schramkosten gleich. Um diese zu 
ersparen, gcniigt es, wenn die Lósezeit um nur 9,2 min/m3 
niedriger ais bei Abbauhammerbetrieben liegt. Da die rest- 
liche Lósezeit im Durchschnitt 14,4 min/m3 betragt, so 
mufi schon der Aufwand der Lósearbeit bei Abbauhammer- 
betrieben iiber 23,0 min/m3 liegen, um eine Wirtschaft- 
lichkeit des Schrambetriebes und damit einen gesamtvolks- 
wirtschaftlichen Arbeitseinsatz zu sichern. Die Ubersicht 
laBt erkennen, daB die Einsatzaussichten der Schriim- 
maschine in miichtigeren Flózen grófier sind.

Aus den Zahlentafeln kann man somit die W irtschaft
lichkeitsgrenzen fiir den Einsatz der Schriimmaschine ein- 
wandfrei ermitteln. Sie sind in der Abb. 3 fiir die Machtig
keiten von 2m , 1,60 m, 1,20 m und 0,80 m eingetragen, 
in der wieder die beobachteten Losezeiten der einzelnen

Flóze in der Reihenfolge des normalen Profils beriick- 
sichtigt sind. Die beobachteten Abbauhammerbetriebe, die 
einen wirtschaftlichen Schrambetrieb ermóglicht hatten, 
sind schwarz eingetragen. Von den 112 herangezogenen 
Abbauhammerbetrieben wiirden 81 oder rd. 7 2 o/0 keine 
Besserung ergeben, wogegen 28 Betriebe — 25o/o zu ver- 
zeichnen sind, wo der Einsatz der Schraminaschine auf 
jeden Fali gerechtfertigt ware. Da nur ungestórte Streben 
untersucht worden sind, kann dieser Hundertsatz nicht auf 
die gesamte flachę Lagerung bezogen werden. Da ferner 
ein Teil der theoretisch fiir den Schrambetrieb giinstigen 
Flóze auch aus anderen Griinden, wie Verhalten des Han- 
genden oder Aushalten von Bergemitteln, hier und dort 
fiir diese Betrachtungen ausscheiden muB, kann man nur 
annehmen, daB sich bestenfalls etwa die Halfte des oben- 
genannten Prozentsatzes 12,5 o/o der flachen Betriebe, 
die heute nicht schramen, =  12,5 o/o von 58o/o der Gesamt- 
fórderung, das waren also etwa 7,5o/o, noch wirtschaftlich 
schramen laBt.
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In einer vor kurzem veróffentlichten Druckschrift 
stellt die Firma Gebr. Eickhoff eine Reihe von 
Fragen an den Ruhrbergbau. Die wichtigste davon, die 
GróBenordnung der Anwendbarkeit der Schrammaschjne, 
diirfte hiermit beantwortet sein. Es besteht nach diesen 
Feststellungen kein Zweifel, daB noch eine Reihe von Be- 
trieben durch den Einsatz dieser Maschine wirtschaftlicher 
und leistungsfahiger gestaltet werden kann. Der Hinweis 
auf die Schrammaschine darf aber niclit dariiber hinweg-

tauschen, daB sie fur sich allein nur in bescheidenem Mafie 
zur Steigerung der Gesamtleistungsfahigkeit des Rewers 
beizutragen vermag, und daB sie vor allem deshalb Be- 
achtung verdient, weil sie die Grundlage der leistungs- 
fahigeren Maschinen der Żukunft bilden kann. Erst die 
Mechanisierung des Ladevorganges wird eine beachtlichere 
Leistungssteigerung bringen kónnen. Die meisten der bisher 
vorgeschlagenen Lademaschinen setzen aber die Schram
maschine voraus.

Der Einsatz von Schrammaschinen1.
Von Bergassessor Dr.-Ing. Gustav W ild e , Essen.

In der vorstehenden Arbeit hat V o g e l nachgewiescn, 
dali und warum die Einsatzfahigkeit der Schrammaschine 
im Ruhrgebiet nur beschriinkt sein kann. Danach liegt das 
wesentliche Hemmnis fiir eine weitere Ausbreitung der 
Schrammaschine in der geringen Ersparnis an Lóse- 
arbeitszeit gegeniiber der Abbauhammerarbeit oder, ganz 
allgemein gesagt, in dem starken wirtschaftlichen Wett- 
bewerb des Abbauhammers beim Abbau milder Kohlen. 
Zu dieser Feststellung muB jedoch ausdriieklich betont 
werden, daB sie keineswegs eiu W erturteil iiber die heu- 
tigen von verschiedenen Maschinenfabriken zu hoher Reife 
entwickelten Schrammaschinen enthait. Die gern an- 
gesteilten Vergleiche mit England und Oberschlesien, wo 
die Schramarbeit starker verbreitet ist, geben ein falsches 
Bild, denn es ist nicht zu vergessen, daB die Kohle dort 
harter ist, die Flóze machtiger sind und das Hangende 
sich allgemein gutartiger verhiilt. Mithin sind die Be- 
dingungen fiir das Schramen dort wesentlich giinstiger. 
Gelange es jedoch, durch maschinentechnische und orga- 
nisatorische MaBnahmen die Schramkosten starker zu 
senken und die Schramleistungen weiter zu steigern, so 
wiirde sich der Einsatzbereich der Schrammaschine iiber 
seinen heutigen Umfang hinaus wesentlich erweitern 
lassen. Die rein betrieblichen Voraussetzungen liegen hier- 
fiir durchaus vor; denn die jahrelange Arbeit, die ver- 
schiedene Zechen, bei denen wegen der Hartę der Kohle 
zwangslaufig geschramt werden mul), auf die Entwicklung 
des Schramens aufgewandt haben, hat zu einem reichen 
Mafie betrieblicher Erfahrungen gefiihrt und bestimmte 
Regeln von allgemeiner Giiltigkeit herausgebildet, durch 
die ein erweiterter Einsatz von Schrammaschinen wesent
lich erleichtert werden diirfte.

Wie F r i tz s e h e  in dem nachstehend wiedergegebenen 
Aufsatz darlegt, wird die Schrammaschine aller Vor- 
aussicht nach ein wesentliches Element der in der Ent
wicklung begriffenen Gewinnungs- und Lademaschinen 
bleiben. Daher kann man mit Recht annehmen, daB die jetzt 
vorliegenden Erfahrungen iiber den Rahmen des derzeitigen • 
Schrambetriebes hinaus fiir den kiinftigen Einsatz neuer 
Gewinnungs- und Lademaschinen fruchtbar sein werden. 
lin Hinblick auf die kommende Entwicklung ware daher 
zu wiinschen, daB auch die Betriebe schramen, die hart vor 
der Grenze der W irtschaftlichkeit stehen. Zu beachten ist 
ferner die Fórderung, dem Bergmann die schwerc Arbeit 
mit dem Abbauhammer zu erleichtern.

Eine so kostspielige Maschine wie die Schrammaschine 
muB móglichst ausgiebig ausgenutzt werden. Hieraus folgen 
ais weitere Forderungen: stó.rungsfreier Betrieb, dem- 
zufolge wohldurchdachte und straffe Betriebsorganisation 
sowie zweckmafiiger Strebzuschnitt. Die Erfiillung dieser 
Forderungen zeitigt hohe Schramleistungen und niedrige 
Betriebskosten je t Fórderung.

Schramleistungen.
Leistungen und Selbstkosten des Schrambetriebes sind 

vom Bergbau-Verein zuletzt im Jahre 1928 fiir das gesamte 
Ruhrgebiet erfaBt worden. S c h l ie p e r  und M enke  ver-

ł V ortrag, gebalten auf der V ortragsveransialtung der Haupt- 
ausschusse fflr Forschungswesen des Vereins fiir die bergbaulichen Inter
essen in Essen am 30. Oktober 1940.

óffentlichten im Jahre 1933 hieriiber sehr umfangreiche 
und griindliche Untersuchungen1, dic sich jedoch nur auf 
die Zeche Brassert bezogen. Der folgenden Behandlung 
der Schramleistungen und -kosten liegt eine Erhebung zu- 
grunde, die im vergangenen Jahre durchgefiihrt wurde 
und die Zechen erfaBte, die in gróBerem Mafie schramen. 
Die Untersuchungen bcziehen sich auf das Jahr 1938 ais 
Bezugszeitraum. Da Materiał von 13 Zechen und mehr 
ais 30 Betriebspunkten von der Fettkohle bis zur oberen 
Gasflammkohle vorliegt, kann angenommen werden, daB 
die ermittelten Ergebnisse gute Durchschnittswerte dar- 
stellen.

Die Schramleistung wird bedingt durch die reine 
Fahrleistung beim Schramen, durch den Zeitaufwand zur 
Durchfiihrung der Nebenarbeiten und durch die tagliche 
Schramzeit. Zur Verminderung der Schramkosten ist eine 
hohe Schramleistung je Maschine erwunscht, dagegen lafit 
es die Riicksicht auf Stórungsinóglichkciten des Betriebs- 
rhythmus, ausgehend von der Maschine selbst oder von 
anderen Umstanden, geboten erscheinen, eine bestimmte 
Leistungsreserve vorzuhalten. Diese kann darin bestehen, 
daB die reine Schramleistung der Maschinen nur zum Teil 
ausgenutzt wird, was gleichzeitig den VorteiI der 
Schonung der Maschinenteile und der Verringerung an 
Instandsetzungskosten mit sich bringt. Ferner liegt eine 
Leistungsreserve darin, daB man der Schrambedienung in 
mehr oder minder groBem Umfange Nebenarbeiten zu- 
weist, wie z. B. das Nachfiihren des endgiiltigen Ausbaues, 
Fortladen des Schrlimkleins, Auskohlen der Maschinen- 
raume, Leerfahrt der Maschine und andere Arbeiten, zu 
dereń Erledigung im Bedarfsfalle zusatzliche Arbeitskrafte 
eingeteilt werden kónnen. SchlieBlich besteht die Leistungs- 
reserve in der taglichen Schramzeit je Maschine. Sie er- 
streckt sich iiberwiegend auf 8 Stunden, in einzelnen Fallen 
geht sie jedoch iiber die normale Schichtdauer hinaus; 
bis zu welcher Zeitdauer sie ausgedehnt werden kann, 
hangt davon ab, in welchem MaBe sich das Schramen 
unabhangig von Versetzen und Umlegen durchfiihren liiBt.

Die Zahlentafel 1 enthait die in den untersuchten 
Streben erzielten Schramleistungen je  Maschine und Tag, 
zusammengefafit nach den Zechen und geordnet nach ab- 
nehmenden Leistungen. Die Leistungsabnahme entspricht 
ungefahr der Steigerung der Kohlenharte. In einzelnen 
Fallen ist die Schramleistung jedoch noch wesentlich hóher 
ais angegeben, namlich wenn von zwei oder mehreren im 
Streb eingesetzten Maschinen eine die volIe Leistung her- 
gibt, wahrend die anderen ais Reserve dienen und ent- 
sprechend weniger schramen, Diese Regelung ist besonders 
einfach, wenn die Maschinen in gegenliiufiger Richtung 
schramen; meist iibernimmt dann die von unten nach oben 
fahrende Maschine die Hauptlast.

DaB die Nebenarbeiten einen recht erheblichen Anteil 
der Schramarbeit beanspruehen, ist bekannt. Zur naheren 
Feststellung und Aufgliederung desselben wurden in 
21 Schrambetrieben eingeliende Zeitstudien durchgefuhrt. 
Die Ergebnisse dieser Zeitstudien sind in den Abb. 1 und 2 
zusammengefaBt. Danach belief sich der gesamte Arbeits- 
aufwand im Durehschnitt der 21 Betriebe auf rd. 6,3 
produktive Arbeitsminuten je ms Schramflache. In der 

^ Oliickauf 69 (1933) S. 981.
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Abbildung 2 teilt die stark ausgezogene Linie die mit der 
Schrammaschine verbundenen Arbeiten rechts von den 
Pausen, Nebenarbeiten uńti dem Ausbau links. Bemerkt sei 
noch, daB in dem Sektor »Talfahrt« die mit der Leerfahrt 
verbundenen Nebenarbeiten zusammcngefaBt sind, wodurch 
er Yerhaltnismafiig hoeli erscheint. In den durch die Arbeits- 
weise bedingten Pausen sind Wartezeiten enthalten, die 
bei solchen Schramvorg;ingen entstehen, bei denen nur 
1 Bedienungsmann tiitig sein kann, wahrend der andere 
bis zur Beendigung dieses Vorganges untatig bleiben muB. 
Man erkennt aus den Abbildungen, daB nur ctwas mehr 
ais die Halfte — 54o/b — auf die eigentliche Schriimarbeit 
entfallt, wahrend 46 o/o auf Nebenarbeiten verwendet 
werden mussen und nur 13,6 o/o auf die Fahrzeit der Schram- 
maschine entfallen, Hieraus folgt, dali noch ein gróBerer 
Spielraum fur weitere Rationalisierung in der Schramarbeit 
selbst gegeben ist.

Schramarbeiten

werden. Deshalb verdienen neuere Bestrebungen, den StoB 
stempelfrei zu halten, gróflte Aufmerksainkeit. Von den 
verschiedenen Wegen liierzu sollen die Versuche erwahnt 
werden, durch Vorpf;inden von Schaleisen in tiefe Lócher 
im KohlenstoB die erforderliche Sicherung des Hangenden 
zu erreichen. Vergleichende Arbeitszeituntersuchungcn in 
Schram- und Abbauhammerbetrieben haben iibrigens er- 
gebcn, daB die vielfach vertretene Meinung, in Schram- 
betrieben erfordcre das Einbringen des Ausbaues mehr 
Zeit ais in Abbauhammerbetrieben, irrig ist; der Zeit- 
aufwand fiir den Ausbau, bezogen auf die t Fórderung, ist 
in beiden Fallen ungefahr gleich.

Auch in maschinentechnischcr Hinsicht bestehen weitere 
Rationajisicrungsmóglichkeiten. So ist nicht einzusehen, 
wanim wir nicht den in England vielfach angewendeten 
Schramkleinfórderer haufiger benutzen, der bereits von 
den einschliigigcn Maschinenfabriken hergestellt wird. Er

Verschiedene Nebenarbeiten

Freimitige 
Pausen '

Stijnjngen •0,12min

Lcrden desMram? 
Saubern^Jkteins

Arbeiten on der 
•Scfirammasdiine 

'0, 11min Austre/Jis. d.Meiffet-0,08 min Sonstige Nebenarbeiten 
( Gezati bo ten usw.) 

*0,31 min

(Mifte! aus 21 Schrambeobachtungen) 
Abb. 1.

cntfernt das Schramklein aus dem Schlitz, 
verhindert dessen wreitere Zerkleineritng, 
bewirkt hięrdurch eine wesentliche 
Leistungsersparnis, yerringert die Staub- 
bildung und erspart zinn Teil dasSchram- 
kleinschaufeln. Ferner ware an eine 
Steigerung der Schnittgcsćhwindigkeit zu 
denken, bei der auBer anderen Fragen 
die des Ketten- und MeiBelmateriall eine 
Roliespielt; auch hier diirfte das Ende der 
Entwicklung noch keineswegs erreichtsein.

SchlieBlich macht dieses Ergebnis 
nochmals klar, daB die in weicher Kohle 
erziclbare hóhere Schnittgeschwindigkeit 
keinen groBeu EinfluB auf die Steigerung 
der Schnimleistung ausiibt. Ein ins Qe- 
wicht fallender wirtschaftlicher Vorteil 
gegeniiber der Abbauhammerarbeit kann 
in weicher Kohle nicht so sehr durch 
hóhere Schramgeschwindigkeit ais viel- 
mehr durch Benutzung langer Auslcger 
oder durch Schramen machtiger Flóze er- 
zielt werden, bei denen gróBere Kohlen- 
mengen auf die geschramte Flachę entfallen.

freim/Hge
Pausen Stórungen - 1,9%

Aus-u.Einschwen•  

Norma/er \(k e n  beiSH/h
tlaschinenoblauf /  \s fa n d  

= 13,6% /

•‘ćt.Zugseiisa.l/m*

Umlegen des Kabeis I ,
tu/ i- O niiS*

'irecbs. 
der

'tfeiOet 
'1,3%

iSonstiges 'S fi^A rb e ife n  
'o.d.śchram* 

'masch --1,8%

Z a h le n ta fe l  l. Tiigliche Schramleistungen in 28 unter- 
suchten Streben.

ta  den des Schram 
trte/ns =Ofi%

Abb. 2.
Abb. I und 2. Zeitaufwand je m2 Schramflachę der ver- 

schiedenen Arbeitsvorgange beiin Schrambetrieb.

Im besonderen wird die Schramleistung durch das Aus- 
wechscln des Ausbaues beeintdichtigt. Nicht immer 
kann der zu schriimende StoB frei von Stempeln 
bleiben, hiiufig miissen die StoBstempel vor der Maschine 
weggenommen und nach ihrer Durchfahrt erneut gesct/t

Zeche, Flózgruppe

T^glich
ge-

schramte
Streb-
lange

Anzahl
der
Ma-

schinen

Schram- 
Iange je 

Maschine
Scliram-

tiefe

Tiigliche
SchrMm-
leistung

ie
Maschine

m m ni in2

A Oaskoble
290
290
240
110

2
2
2
1

145
145
120
110

1.85
1.85
1.85
1.85

268
268
222
204

B

Fl.Sonnenschein 
„  Anna 
,, Zollverein3 

k ,, Anna

300
200
173
ISO

3
2
2
2

100
100
87
90

2,20
.2,00
2,20
1,80

220
200
192
162

c Gaskohle 100 1 100 2,00 200

D Oaskolile 480
280

4
2

120
140

1.50
1.50

180
210

E y Oasflammkohle
190
200
220
230

1
2
2
3

190
100
110
77

1.35
1.65
1.35
1.65

257
165
149
127

F FI. Róttgersbank 90 1 90 1,85 166

O
[ FI. Katharina 

,, Katharina 
„  A

250
350
155

2
3
2

125
117
7S

1.40
1.40 
1,50

175
164
117

H Gaskohle 300 3 100 1,60 160

) Oasflammkohle

155 (310)5 
75(151) 
75(150) 

110(220) 
68 (200) 

123(370) 
64(128)

2
1
1
2
1
2
1

77
75
75
55
68
61
64

1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70

131
128
128
94

116
104
109

K Oasflammkohle 200 3 67 1,50 100
Im Mittel 196 2 100 1,71 168

Oesamte Streblange.
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Schramkosten.
Die Schramkosten gliedern sieli in die Aufwendungen 

fiir Energie, Unterhaltung, MeiBel, Schmierung, Zubehor, 
Lóhne nnd Kapitaldienst. Vor\veg solleu die MeiBelkosten 
behandelt werden. Detn M eilklwerkstoff komnit dcshalb 
besondere Bedeutiing zu, weil von ihm zum grofien Teil die 
Schnittleistung abhangt. Von den untersuchten Streben ver- 
wandte die iiberwiegende Mehrzahl — 76o/0 — MeiBel mit 
Spitzcn aus Widia-Metall, dann folgen mit 21 °/o die so- 
genannten F-Meifiel der Firma Eickhoff, hcrgestellt aus 
schwach wolframlegiertem Stahl, und in nur geringer Zahl 
werden MeiBel mit einer anderen Hartmetallspitze ver- 
wendet. Auf versehiedenen Zechen finden mit gutem Erfolg 
gemischte MeiBelbesatze Anwendung, wobei anderauBeren 
MeiBelreihe Widia- und an den inneren Reihen StahlmeiBel 
eingesetzt werden. In der Zahlentafel 2 sind die Meifiel- 
kosten und ais Kennzahlen fiir die Meifielqualit;it die 
Schramleistung je Satz bis zmn vólligen Verbrauch und fiir 
jedes Nachschleifen angegeben. Bei diesen Zahlen ist zu 
beriicksichtigen, dafi Widia-Meifiel nur in sehr viel festerer 
Kohle eingesetzt werden ais StahlmeiBel, die man in mittei- 
harten bis mildcn Flózen bevorzugt. D|ihgemaB lassen 
sich weder die Leistungszahlen noch die Kosten fiir Widia- 
und StahlmeiBel mitcinander vergleichen. Die Schram
leistung eines Satzes bis zum vólligen Verbrauch ist wcit- 
gehend von der Kohlenharte abhangig; sic schwankt bei 
Widia-MeiBeln zwischen 35000 m2 beim Einsatz in Fett
kohle und 1600 m2 bei Verwcndung in harter Gasflamm- 
kohle. Bei StahlmeiBeln schwanken diese Zahlen zwischen 
2500 und 810 m-\ Eine wciterc bemerkenswerte Kennzahl 
ist die Schramleistung je Meifielsatz fiir jedes Nachschleifen, 
woraus sich die Zahl der móglichen Aufarbeitungen je 
MeiBel bis zum Verbrauch ergibt. Diese W erte hangen 
nicht nur von der Kohlenharte ab, sondern auch in hohem 
MaBe von der MeiDelpfiege. Rechtzeitiges Ausscheiden 
stumpfer MeiBel tragt zu einer hohen Schramleistung bei 
und wirkt sich zugleich giinstig auf die MciBeikosten aus.

Z a h le n ta fe l  2. MeiBelleistungen und MeiBelkosten.

Widia-
Meifiel

Hart-
metall-
Meifiel

F-Meifiel

Schramleistung je Meifiel- 
satz bis zum vólligen Ver- 
b r a u c h ........................ m2 8440 1600 2075

Schramleistung je MeiBelsatz 
fiir jedes Nachschleifen. m2 790 200 120

Aufarbeitungen je MeiBel 
bis zum Verbrauch . . . 11 8 17

Anschaffungskosten neuer 
MeiBel M  je 100 m2 . . 5,07 5,77 1,41

Aufarbeitungskosten M  je 
100 m2 ................................ 0,52 0,69 1,10

Gesamt-MeiBelkosten M  je 
100 m2 ................................ 5,59 6,46 2,51

Im Mittel 91H je 100 m2 4,80

Auch die von den einzelnen Zechen angegebenen An- 
schaffungs- und Aufarbeitungskosten der MeiBel schwanken 
erheblich um die Durchschnittswerte. Z. B. sind die Kosten 
fiir Widia-Meifiel von vier Zechen nicht viel hoher ais die 
fiir StahlmeiBel auf anderen Zechen, dagegen entstehen 
andernorts durch ungiinstige Flózverhaltnisse Kosten fiir 
Widia-MeiBel in Hóhe von 18 bis 19 XM je 100 ma. Niedrige 
Kosten entsprechen natiirlich hohen Leistungen. Es kommt 
darauf an, fiir die jeweiligen Vcrhaltnisse das geeignete 
Meifielmaterial auszuwahlen oder den Schramschlitz in 
einem milden Kohlenstreifen zu fiihren; wichtig bleibt 
ferner, die MeiBel richtig zu behandeln.

Die Unterhaltungskosten gliedern sich in Ersatzteil- 
und Lohnkosten, getrennt fiir Maschinen und Ketten. Sie 
sind um so hoher, je grofier die Kohlenharte und je alter

die eingesetzten Maschinen sind. Den Schmiermittel- und 
Zubehórkosten, letztere die Kosten fiir Zugseile, Schlauche 
und Kabel umfassend, kommt nur eine geringe Bedeutung 
zu. Die Zubehórkosten steigen bei elektrischen Maschinen 
durch die teuren Kabel erheblich iiber den Durchschnitt 
hinaus.

Die Berechnung der Energiekosten stiitzt sich auf den 
stundlichen Energieverbrauch und auf Arbeitszeitmessungen 
iiber den Zeitaufwand fiir das Schramen je m2. Die 
Reclinung kann naturlich nur eine angenaherte Grundlage 
abgeben, da die Faktoren, von denen der stiindliche 
Energieverbrauch beim Schramen abhangt, stark schwanken. 
Fiir die Berechnung der Energiekosten sollen folgende An- 
nahmen gelten: Stiindlicher Luftverbrauch einer neuen 
Schrammaschine 1500 nv; a. L., Luftkosten 0,2.% / je m3 a.L. 
und ein Zeitaufwand fiir die gesamte Maschinenlaufzeit von
1,4 min/m- in Gasflammkohle und oberer Fettkohle, his zu
1,1 min/m2 in Fettkohle.

Fiir den Kapitaldienst werden 5®/» Verzinsung und eine 
lOjiihrige Lebensdaucr zugrunde gelegt. Es hat sich ge- 
zeigt, daB die friiher angenommene funfjahrige Lebens- 
dauer wcitaus zu niedrig ist, da zur Zeit im Ruhrbezirk 
eine ganze Reihe Maschinen seit 10 bis 12 Jahren ohne 
langere Unterbrechungen in Betrieb sind. Aus diesen Werten 
und aus der Anzahl der in Betrieb befindlichen Maschinen 
sowie der mit ihnen geschramten in- errechnet sich der 
Kapitaldienst je 100 m2.

Die Lohnkosten ergeben sich aus der Anzahl der je 
100 m2 yerfahrenen Schichten und dem Lohn je Schicht 
cinschlicfilich sozialer Zulagen in Hóhe von 13 -RM, Die 
Schichten je 100 m2 schwanken je nach Schramleistung und 
Betriebsorganisation zwischen 1 bis 4 Schichten.

In besonders gut organisierten Schrambetrieben lassen 
sich hóhere Schramleistungen ais im Durchschnitt er- 
reichen. Bei Ermittlung der Wirtschaftlichkeitsgrenze fur 
das Schramen hat V o g e l diese Móglichkeit bereits der 
Schrammaschine zugute gerechnet. Unter Einsatz eines 
produktiven Arbeitsaufwandes von 5,3 Arbeitsmin/m; 
Schramflache und eines Durchschnitts-Lohnsatzes von 
3,7 -li/if Arbeitsmin ergeben sich dann niedrigere Lohn
kosten.

Z a h le n ta fe l  3. Gesamt-Schramkosten in M l, 100 m2 bei 
verschiedenen Flózgruppen.

Ocsamt-Schramkosten ir m  i oo ni-

Gasiłam
kohle

Gas- u. 
obere 

EBkohle
Fettkohle

M eiB el........................ .... 4,90 4,70 1,70
U n terh a ltu n g ........................ 7,70 6,70 3,70
Schm ierung............................ 0,50 • 0,50 0,40
Z u b e h o r ................................ 1,20 1,20 1,20

7,00 7,00 5,60
K ap ita ld ienst........................ 4,00 4,00 3,20

25,20 25,20 22,50
Summę 50,50 49,30 38,30

Bestwert (auf Grund der 
Arbeitszeitstudien) . . . 

Schlieper u. Menke (einschl. 
L o h n k o s te n ) ....................

44,90

51,50

43,70

_  .
36,20

41,70

In der Zahlentafel 3 sind die gesamten Schramkosten 
zusammengefaBt, wobei die einzelnen Kosten nach den 
Flózgruppen, auf welche sich die Untersuchungen be- 
ziehen, aufgeteilt worden sind. Darunter sind die Werte 
angegeben, die sich nach Berechnung von Vogel unter 
giinstigsten Verhaltnissen erreichen lassen. Ein Vergleich 
dieser Zahlen mit den von Schlieper und Mcnke im Jahre 
1933 veróffenttichten ist nicht ohne weiteres móglich, weil 
sich die Voraussetztingen bei der Ermittlung verschiedener 
Kostenstellen, wie des Kapitaldienstes und der Lohnkosten, 
zu stark verschoben haben. Im ganzen ist aber doch zu 
sagen, daB seit dieser Zeit, rein zahlenmaBig gesehen,
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keine wesentiiche Aufwartsentwicklung des Schramens fest- 
gestellt werden kann, dęnn weder haben sich die danials 
mitgeteilten Schriimleistungen bis heute betrachtlich er- 
hoht, noch sind die Kosten gesunken.

Betriebsorganisation.
Nicht minder wichtig ais Leistiingen und Kosten sind 

die Fragen der Betriebsorganisation, des Strebzuschnittes 
und der Behandlung des Hangenden. Die Einfiigung des 
Schramens ais eines zusatzlichen Arbeitsvorganges bedeutet 
in mchrfacherHinsicht eine Erschwerung desBetriebes: 1. Es 
fordert einen im Verhaltnis zur gesamten Verhiebperiode 
eines Feldes nicht unerheblichen Zeitaufwand und engt 
hierdurch die Elastizitat des Betriebes ein; 2. Es bedingt 
die zeitweilige VergróBerung des offenen Strebraumes um 
die Breite des Schramfeldes, da das unterschramte Feld 
ztini offenen Strebraum gerechnet werden muB.

Die Bedeutung der verschiedenen Organisationsformen 
fiir den Betrieb besteht zuniichst in der Sicherstellung 
eines reibungslosen Arbeitsablaufes. Ihre Unterscheidungs- 
merkmale liegen in dieser Beziehung in der gegenseitigen 
zeitlichen Abgrenzung, in der Neben- und in der Hinter- 
einanderschaltung der einzelnen Arbeitsvorgange.

Normalerweise lauft die Versatzschicht mit der Schriim- 
schicht zusammen; raumlich sind beide Vorgange durch

die gesamte Strebbreite getrennt, so daB die Móglichkeit 
einer gegenseitigen Storung gering ist. Bei Handversatz 
IaBt es sich auch nicht anders durchfiihren, da hier das 
Fordermittel fur den Bergetransport gebraucht wird. Andere 
Vcrsatzarten bieten eine groBere Beweglichkeit. Am 
beweglichsten sind BIindortversatz und Blasversatz, da sie 
sowohl wahrend der Schramschicht ais auch wahrend der 
Gewinnungs- und Umlegeschicht hergestellt werden 
konnen. Der Bruchbau ist weniger beweglich, weil sich 
das Zubruchwerfen wahrend der Gewinnungsschicht nicht 
empfiehlt und in der Umlegeschicht nur in einem Ab- 
stand von einigen Stunden von der Umlegearbeit moglich 
ist. Thcoretisch ware noch eine Zusammenfassung des 
Schramens und Umlegens in einer Schicht denkbar, sie 
bietet aber keinerlei Vorteile und wird auch nirgends 
geiibt.

Die Hintereinanderschaltung folgt zwei Hauptsystemen:
1. Schramen und Versetzen — Gewinnen — Umlegen.
2. Schramen und Versetzen — Umlegen — Gewinnen.

Zahlentafel 4 gibt einen Oberblick iiber die gebrauch- 
lichen Arbeitsfolgen in schematisierter Darstellung, die nur 
die hauptsachlichen Arbeitsvorgange, namlich Schramen, 
Gewinnen, Umlegen und Versetzen, beriicksichtigt und von 
der Erwahnung der auBerdem noch stattfindenden Arbeiten

Z a h le n ta f e l  4. Arbeitsfolge in 31 Schrambetrieben.

Arbeitsfolge in den einzelnen 
Schramstreben

Schacht-
anlagen

Anzahl der 
Streben

SchieBarbeit Yersatzart

System 1 a
2 Handvollversatz 
2 Blindortversatz

1 ! ' Umlegen A 5 nein f
Gewinnung l 1 Handvollversatz und Blindortversatz

Versetzen B 3 f  \
1 ja
2 nein j Blindortversatz

Schramen C 3 nein Blindortversatz

0 £ Zeit 16 24 h D 1 nach Bedarf Handvollversatz
eintagiger Yerhieb E 1 ja Blasversatz

System lb
Gewinnung

I Schramen 1 F 4 nein Bruchbau

Rauben

1 Pfeiler umsetz. . |
Umlegen 1

0 8 Zeit 16 
eintagiger Yerhieb

24 h G 1 ja Bruchbau

Gewinnung

Umlegen

Versetzen

Schramen

Zeit 16 24 h
4 eintagiger Verhieb 
7 zwei- und dreitagiger Yerhieb

H

System 2 a

ja

ja

1 Handvollversatz und Blindortversatz
2 Handvollversatz 
1 Blindortversatz

3 Blasversatz 
2 Handvollversatz 
2 Blindortversatz

Gewinnung

Versetzen

Umlegen

| Schramen

S Zeit 16 
eintagiger Verhieb

24 h

System 2b

ja Blasversatz
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geringen Uinfanges absieht, wie Leerfahrt der Schram
maschine, Einbringen des endgjiltigen Ausbaues, Schram- 
kleinfordern, Boliren und Schieflen in der Kohle und in den 
Blindortern.

Nach Zahlentafel 4 lassen sich 4 verschiedene Organi- 
sationsformen unterscheiden. Kleine Abweichungen sind 
wohl vorhanden, andern aber nichts an dem tatsachlichen 
Bild.

Die zeitliche gegenseitige Abgrenzung ist bei den 
Systemen la ,  2a und 2b — im wesentlichen — voIIstandig, 
die einzelnen Hauptarbeiten fallen mit den regelmaBigen 
Schichten zusammen. Beim System 1 b folgen dagegen die 
Arbeiten in zeitlich enger Staffelung aufeinander. Die 
Arbeitsfolge nach 1 a und 1 b weist ganz allgemein den 
Vorteil einer geringeren Storungsempfindlichkeit gegen- 
iiber 2a und 2b auf, da "die Gewinnungsarbeit einsetzen 
und durchgefiihrt werden kann, auch wenn die Schrain- 
leistung in der vorhergegangenen Schicht durch irgend- 
welche Vorfalle nicht erfiillt werden konnte und wenn noch 
wahrend der Gewinnungsschicht geschramt werden muB. 
Da stets ein Fahrfeld fiir die Schrammaschine vorgesehen 
ist, kann auch mit dcm Schramen begonnen werden, wenn 
das Umlegen noch nicht beendigt ist, eine Móglichkeit, auf 
der letzten Endes das Arbeitsschema nach 1 b beruht. 
Schlicfilich kann das Schramklein im Maschinenfahrfeld bis 
zur Gewinnungsschicht liegenbleiben.

Ais Nachteil von 1 b ergibt sich, daB die Anfahrzeiten 
der Bclegschaft weit auseinandergezogen sind, so daB die 
Uberwachung erschwert ist; aufierdem wird die Schacht- 
fórderung durch die haufige Seilfahrt stark beansprucht. 
Die Organisationsforni ist auch etwas starrer ais bei 1 a, 
da die Gefahr besteht, daB jede grofiere Stórung die mit 
kurzem zeitlichem Abstand nachfolgenden Arbeiten und 
damit den ganzen Rhythmus hemmt. Sie diirfte vorzugs- 
weise dort angewendet werden kónnen, wo die Nachteile 
der Starrheit nicht so sehr in Erscheinung treten, also 
dort, wo gleichmaBige Lagerungsverhaltnisse und ein 
sicherer, leistungsfahiger Forderbetrieb kaum Storungen 
erwarten lassen, oder auch dort, wo die Anwendung 
von Versatzvcrfahren, die das Strebfordermittel nicht be- 
anspruchen, an anderer Stelle dem Betrieb wieder eine 
gewiśse Beweglichkcit verleiht. Unter diesen Voraus- 
setzungen bietet das Schema nach 1 b den groBen Vorteil 
einer weitgehenden Ausnutzung der Strebfront und der 
eingesetzten Maschinen.

Die Betriebsweise nach 2 a und 2 tf ist insofern nacli- 
teilig, ais der Betrieb gegen Storungen empfindlicher ist, 
weil die starkbelegte Gewinnungsschicht unmittelbar nach 
dem Umlegen folgt und auch das Umlegen nicht beginnen

Streboffnung 
bei System ła j

1)am En de der Schram - 

a Yersateschicht

( Mitgrofierer Schramtiefe)  
Streboffnung 
bei System 1ai

Strebdffnung 
bei System 2 a

1) am Ende der Sch ram-u 1) am Ende der Schram-  1) am Ende der
l/ersatzschicht a /ersateschicht Schramschicht

■

kann, solange noch geschramt wird. Fcrner muB das 
Schramklein mit dem Schramen fortgeladen werden, wozu 
man das Strebfordermittel betreiben und Ladepersonal 
bereit halten muB.

Die Neben-, noch weit melir aber die Hinlereinander- 
schaltung der Arbeiten wirkt sich ais Ursache verschieden 
groBer Streboffnungen auch auf die Beherrschung des 
Gebirgsdruckes aus. Die Betriebsorganisation bestimmt 
detnnach zum Teil auch den Strebzuschnitt.

Die Einwirkung der Reihenfolge der Arbeiten auf die 
Streboffnung wird durch die Abb. 3 verdeutlicht. Beim 
System la  ist noch eine weitere Unterteilung in a! und a, 
vorgenommen; ax kennzeichnet den Betrieb mit geringerer 
Schramtiefe (Schramtiefe =» Ausbaufeld), wobeidas Ausbau- 
feld nur Raum fiir das Fórdermittel bietet und fiir den 
Durchgang der Schrammaschine ein besonderes Fahrfeld 
offen bleiben muB; dagegen ist bei a, die Schramtiefe so 
groB, dafi Fórdermittel und Schrammaschine im gleichen 
Feld Platz haben, gegebenenfalls unter Abtrennung des 
Maschinenfeldes durch eine Reihe verlorener Stempel. Das 
System 1 b liiBt sich zeiclmerisch in der gewahlten Form 
nicht darstellen, weil die Arbeitsgange zeitlich dicht auf- 
einanderfolgen. Die Streboffnung ist stets die gleiche wie 
bei la .

Der Vergleich der Bilder liiBt erkennen, daB bei System 1 
die Streboffnung wahrend der ganzen Verhiebperiode 
hóchstens zwei Felder-i-Fahrw eg fiir die Schrammaschine 
betragt bzw. bei System a2 nur zwei breitere Felder ohne 
Fahrweg, wahrend bei den Systemen 2a und 2b standig 
drei Felder offen sind. Das noch anstehende, aber sch011 
unterschramte Feld wird hierbei ais offen gerechnet, weil 
das Hangende darin nicht melir unterstiitzt wird.

Die geringere Streboffnung bei 1 gegentiber 2 — bei 
gleichem Abbaufortschritt — ist zweifellos ais VorteiI an- 
zusprechen, denrt es kann in Schrambetrieben nur er- 
wiinscht sein, den Gebirgsdruck moglichst niedrig zu 
halten, weil seine Ausnutzung fiir die Kohlengewinnung 
nicht in Betracht kommt. Ein weiterer Vorteil liegt fiir 
das System 1 darin, daB auf das Schramen gleich die Ge
winnung folgt, so daB das freiiiegende Hangende im ge- 
schramten Verhiebfeld baldigst durch den Ausbau eine neue 
Abstiitzung erhalt. Beim System 2 wirkt sich der Umstand, 
dafi der unterschramte Stofi eine Schichtlange liegenbleibt, 
dadurch nachteilig aus, daB bei druekhaftem Gebirge der 
Schram wieder zugedriickt werden kann.

Vorteilhaft ist dagegen beim System 2 die geringere 
Wurfweite, die sich dadurch ergibt, daB kein Fahrfeld
zwischen Rutsche und KohlenstoB liegt, obwohl dieser
Umstand zu Beginn der Gewinnungsschicht, besonders in

geringmaehtigen Flózcn, eine 
Erschwerung bedeuten kann. 
Fallen gróBere Mengen Berge 
aus Bergemitteln oder Nach- 
fallpacken an, dann hat die 
Betriebsweise nach System 2 
den Vorteil, daB hinter der 
Rutsche ein Feld frei ist, in 
dem sich die Berge unter- 
bringen lassen. Bei gutem 
Hangenden kann auch das Be- 
streben nach groBerem Stiick- 
kohlenanfall fiir die Betriebs-

Streboffnung 
bei System 2  b

W

2)omEnde der
Gewinnungsschicht

2)amEnde der
Gewinnungsschicht

2.) am Ende der
Umtegeschicht

m ■  1 i
3) am Ende der 

Umtegeschicht
3)am Ende der 

Umtegeschicht
3) om Ende der 

Gewinnungsschicht

Abb. 3. Einwirkung der Reihenfolge der Betriebsvorgange 
auf die Streboffnung in Schrambetrieben.

. weise 2 spreclien, weil das
2) amEndederUmlege- Unterschramen des StoBes un- 

u. l/ersatzschicht rnittelbar nach der Gewinnung 
die unterschramte Kohle von 
den Druckwirkungen des Han
genden befreit.

Ais MaBstab fur die mog- 
Iiche Einwirkung der einzelnen 
Betriebsweisen auf das Han- 
gende sind in der Zahlentafel 5 
die »relativen Streboffnungen® 
fiir die verschiedenen Fiille

]
3) am Ende der 

Gewinnungsschicht



10 G 1 ii c k a u f 77. Jalirgang, Heft 1

zusammengestellt. Ais relative Strebóffnung soli das Ver- 
lniltnis der gesamten Strebóffnung zum taglichen Abbau- 
iortschritt verstanden sein. Es gibt also an, \vicviel Tage 
im Durchschnitt eine Stelle des Hangenden offen stehen- 
bleibt. Je niedriger die relative Strebóffnung ist, desto 
besser wird man das Hangende beherrschen kónnen. Wie 
aus der Zahlentafel 5 zu ersehen ist, steht am giinstigsten 
der Fali l a 2, also Schrambetrieb mit nachfolgender Ge- 
winnungsschicht mit so breitem Feld, daB neben dem 
Fórdermittel noch ein Fahrfeld fiir die Maschine vorhanden 
ist. Am ungiinstigsten ist der Betrieb nach 2a mit zwei- 
tagigem Verhieb.
Z a h le n ta fe l  5. Relative Strebóffnung bei verschiedenen 

Betriebsweisen.

System
Fcld-

breite

m

Besornl.
Ma-

schincn-
Feld
ni

Oesamte
Streb

óffnung

m

Verhieb-
dauer
eines

Feldes
Tage

Taglicher
Abbau.

fortschritt

m

Relativc>
Streb-

offnunjj

l a , 1,5 0,9 3,9 I 1,5 2,6
l a . 2,0 4,0 1 2,0 2,0
lb 1,8 0,9 4,5 1 1,8. 2,5
2 a, 1,5 4,5 1 1,5 3,0
2 a z 1,5 — 4,5 2 0,75 6,0
2b 1,5 — 4 ,5 - 6 ,0 1 1,5 3 ,0 - 4 ,0

kann, daB sich durch den Ausbau weitere Widerstands- 
linien gegeniiber dem' Druck des Hangenden zwischen 
KohlenstoB und Wanderkastenreihe entwickeln, muB ,ver- 
inieden werden. ZweckmiiBigerweise wird dies dadurch 
erreicht, dafi man zwischen dem festcn KohlenstoB und 
den Wanderkasten nur 2 Ausbaufelder, die je der Schram- 
tiefe entsprechen, einschaltct.

Anzah/  derSchramsłreben 
14-.

12

10

8
6

4
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9  Sireben  
3 »
2 •

w it je  2  Mai* n ■/
'  » 3

-Jtinen

«  S treb en  
3 -

m it j e  2  Ha 
• " 3

S S treb e n  m it 1 S treb  m ii
j e  im schine 2 /to jM nei

sc/im en

1$freb  m it 
^M asch/nen

0 50 150 250 350 *50 550
m Streblange je  Abboubetriebspunkł 

Abb. 4.

Die Frage, welche Betriebsweise den Vorzug verdient, 
diirfte zusammenfassend dahin zu beantworten sein, daB 
das in der Regel die crste Betriebsweise ist, also in der 
Reihenfolge: Schramen und Versetzen — Gewinnen - 
Umlegen. Innerhalb dieser Reihenfolge ist das Einbringen 
des Vcrsatzes in der Schrainschicht die Regel. Bei Blindort- 
und Bruchbaubetrieb jedoch diirfte noch vorteilhafter sein, 
den Versatz in der Uinlegeschicht einzubringen. Bei be- 
sonders giinstigen Hangenden- und gesicherten Fórder- 
verhaltnissen bietet die gestaffelte Schichtenordnung nach 
lb  die Moglichkeit gróBerer Bctriebszusammenfassung und 
besserer Ausnutzung von Strebfront und Maschine. Beide 
Betriebsweisen eignen sich namentlich, wenn mit groBen 
Schramtiefen,' d. h. groBen Feldesbreiten gearbeitet werden 
soli. Das Schema 2 wird dann Anwendung finden miissen, 
wenn man bei Schrambetrieb mit Handversatz Wechsel- 
betriebe so einrichten will, daB Versatzarbeit und Ge- 
winnungsarbeit auf beide Schichten gleichmaBig verteilt 
werden konnen. In diesem Fallc wird man den Streb, der 
in der Morgensclucht kohlen muB, nach Schema 2a ein
richten, denjcnigen, der in der Mittagsschicht gewinnen 
muli, nach la.

Strebzuschnitt.
Bei Behandlung der Betriebsorganisation sind ais 

Fragen des Strebzuschnitts bereits tcilweise Feldbreite, 
Abbaufortschritt und Strebóffnung in ihren Beziehungen 
zum Schrambetrieb behandelt worden.

Die F e ld b r e i te ,  gleichbedeutend mit der Schramtiefe. 
wird zunachst durch das Vcrhalten des Hangenden bedingt; 
je druekhafter es ist, um so geringer darf die Schramtiefe 
nur Sein. Die Wirtschaftlichkeit des gesamten Betriebes 
driingt aber in Richtung einer gróBtmóglichen Feldesbreitc 
und damit Schramtiefe. Wie bereits erwahnt, kann die 
Schramtiefe desto gróBer ausfallcn, je niedriger gemiili 
der angewandten Betriebsweise die relatire Strebóffnung 
ist. Fur die Wahl gróBerer Schramtiefen spricht noch die 
Moglichkeit, das Maschinenfahrfeld mit dem Fórdermittel 
in einer Feldbreite unterzubringen, also das gesonderte 
Maschinenfeld wegfallen zu lassen. Die relatiye Streb- 
óffhung wird hierdurch geringer und der vorlaufige Aus
bau des gesonderten Maschinenfeldes mit seinen zusiitz- 
lichen Kosten kann erspart werden. In Bruchbaustreben 
ist es vorteilhaft, die Schramtiefe nach dcm gewiinschten 
Abstand des Abrisses der Hangcndschichten einzurichten, 
worauf besonders H a a rm a n n 1 hingewiesen hat. Die 
Bildung mehrerer Abrisse im Hangenden auBer dem 
eigentlichen HauptabriB, die dadurch verursacht werden

1 H a a r m a n n :  Erfahrungen mit Teilversatz und Brucbbau auf der 
Zecbe Minister Achenbach, Oluckauf 72 (1936) S. 1045 55.

Anzah! der Schramstreben 
U
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8

6

2
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Anzah! der Schrammaschinen je  Streb

Abb. 5.
Abb. 4 und 5. Sfreblangen von 2ó Schrambctrieben 
und An/ahl der je Streb eingesetzten Maschinen.

Die Bemessung der S t r e b la n g e  diirfte sich sowohl 
nach schriimtechnischen ais auch nach abbautechnischen 
Gesichtspunktcn richten; jedoch ist die Bevorzugung der 
Strebliingen zwischen 150 und 250 m unverkennbar, wie 
aus der HaufigkeitskUrve (Abb. 4) hervorgcht. Bei diesen 
Strebliingen werden iiberwiegend zwei Schrammaschinen je 
Streb eingesetzt. Auch bei grófieren Streblangen ist das 
Bestreben zu erkennen, mit zwei Maschinen auszukommen; 
die Haufigkeitskurve (Abb. 5) ergibt ganz allgemein das 
eindeutige Ubcrwiegen des Einsatzes von zwei Schnim- 
maschinen je Streb. Der Grund hierfur diirfte darin liegen, 
daB mit dieser Maschinenzahl sowohl eine hohe Fórder- 
leistung je Streb erzielbar ais auch eine ausreichende 
gegcnseitige Reservestellung und eine gutc Manóvrier- 
fiihigkeit im Streb gewahrleistet ist. Bei Einsatz von drei 
und mehr Schrammaschinen ergeben sich in Stórungsfallen 
aulierordentlich lange Transportwcge im Streb. Ferner 
bedingt der Betrieb von mehr ais zwei Maschinen zu 
gleicher Zeit sehr groBe Rolir- bzw. Kabcliiuerschnittc zur 
Sicherung der Energiezufuhr und yerursacht eine unwirt- 
schaftliche Spitzenbelastung der PrcBluft- bzw. Strorn- 
erzeugungsanlage. Der Einsatz von nur einer Maschine 
je Streb gewahrleistet vielfach nicht die nach wirtschaft- 
licheri Gcsichtspunkten fiir erforderlich gehaltene Fórder- 
menge.

In der S te l lu n g  d es  A u sb a u e s  oh schwebend 
oder streichend - ist eine bestimmte Linie nicht zu er
kennen. Der streichend eingcbrachte Ausbau bietet eine 
bessere Sicherung, wenn das Hangende dazu neigt, im
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Schramticfsten parailel zum KohienstoB aufzureiBen, so daB 
an diescn Kluften der Gebirgsdruck besonders zur Aus- 
wirkung kommt. Die Lage dieser Abrisse zu becinflussen, 
ist in Bruchbaustreben erwunscht, weshaib der streichende 
Ausbau hier unter Umstanden den Vorzug verdient. Beim 
schwebenden Ausbau soli es leichter sein, den StoB gerade 
zu haiten, was fiir die Erleichterung des Schrambętriebes 
nicht unwesentlich ist. Das Ausbaumaterial ist iiberwiegcnd 
Holz. Die Verwendung starrer Stahlstempel wurde in 
mehreren Fal len fiir wiinschenswert gehalten, jedoch mit 
Riicksicht auf das weiche Liegende davon abgesehen, in 
der Befiirchtung, daB die StempelfuBe in dasselbe ein- 
dringen, wodurch das Rauben stark erschwert wurde.

Z a h le n ta fe l  6. Versatzverfahren 
in 29 untersuchten Streben.

B lindortversatz.................... 12 Streben
H a n d v o llv e rsa tz ................  7 „
Blindort- und Hand- 

vollversatz gemischt . . 2 „
Blasversatz............................  4 „
B r u c h b a u .................... .... . 4

zus. 29 Streben

In der Zahlentafel 0 sind die verschiedencn Versatz- 
verfahren zusammengefaBt. Die Bevorziigung des Blindort- 
versatzes erklart sich daraus, dafi seine Einbringung weit- 
gehend unabhangig von den iibrigen Arbeiten vor sich 
gehen kann. D asselbe,trifft aucli fiir den Bruchbau zu, 
der jedoch mit Riicksicht auf die Erdoherflache und das 
Gebirgsverha!ten nicht iiberall anwendbar ist. Der Blindort-

versatz fiilirt ebetiso wie der Bruchbau gleichfalls zu einer 
Entspannung des Hangenden, sofern die Blindórter im 
Hangenden nachgefiihrt werden. Da beim Schrambetrieb 
der Gebirgsdruck fiir die Gewinnung nicht nutzbar ge- 
macht, vielmehr mit Riicksicht auf die gróBere Streb- 
offriung móglichst gering gehalten wird, ist die rasche Ent
spannung des Hangenden erwunscht. Allerdings bringt der 
Bruchbau eine Vorsenkung des Hangenden dadurch mit 
sich, dali der unterschrainte KohienstoB nicht sofort unter- 
stiitzt wird, es sei denn, daB man Keile in den Schram 
treibt.

Es kam in dieser Arbeit darauf an, einen kurzeń AbriB 
des derzeitigen Standes der Schramtechnik im Ruhrgebiet zu 
geben. Z u s a m m e n fa s s e n d  kann gesagt werden, dafi wir 
in der Schrammaschinc eine reife Koristruktion besitzen, die 
zu einein hohen Grade der Leistungsfahigkeit und Betriebs- 
sicherheit entwickelt ist. Eine weitere Steigerung der 
Schnittgescliwindigkeit ist wiinschenswert, kann aber nur 
durchschlagende Erfolge bringen, wenn sie von einer Ver- 
minderung der Nebenarbeiten begleitet wird, von denen auf 
den Ausbau der grólite Teil entfallt. Betriebsorganisation 
und Strebzuschnitt weisen eine groBe Mannigfaltigkeit der 
Fonneii auf, die es gestattet, die Schramarbeit auch unter 
schwicrigen Verhaltnissen mit Erfolg anzuwenden. Wohl 
der wichtigste Punkt bleibt die Beherrschung des Gebirgs- 
druckes. Neben dem Versetzen ist besonders der Ausbau 
das zur Uberwindung von Gebirgsschwierigkeiten erforder- 
liche Mittel, an dessen weiterer Vcrvollkommnung noch 
zu arbeiten ist. Erfolge auf diesem Gebiet wiegen um so 
schwerer, ais sic unmittelbare Nutźanwendung beim Einsatz 
neuer Gewinnungs- und Lademaschinen finden werden.

Stand der Entwicklung von Gewinnungs- und Lademaschinen 
und bisherige Erfahrungen bei ihrem Einsatz1.

Von Professor Dr. Dr.-Ing. Carl Heli mirt F r i t z s c h e ,  Aachen.

Wenn ich es iibernommen habe, iiber den Stand der 
Entwicklung der Gewinnungs- und Lademaschinen im 
Ruhrbergbau und die bisherigen Erfahrungen mit ihrem 
Einsatz zu sprechen, so sei es mir verstattet, zuniichst kurz 
auf die Ursachen einzugehen, die dafiir mafigebend 
gewesen sind, daB es nicht schon langst solche Maschinen 
gibt. Dem AuBenstchenden mag sich ein Vergleich mit dem 
Braunkohlenbcrgbau aufdriingen, der ja im Tagebau eine 
aufierordentlich groBziigige Mechanisierung gerade der 
Gewinnungs- und Ladearbeit durchfuhren konnte, und er 
mag sich fragen, weshaib nicht im Steinkohlenbergbau eine 
ahnliche Entwicklung móglich gewesen ist.

Aber gerade ein Vergleich mit dem Braunkohlentage- 
bau ist geeignet, die Ursachen aufz.udecken und zu ver- 
anschaulichen fiir die Verschiedenartigkeit des Problems 
hier und dort, fiir die ungleich gróBeren Schwierigkeiten, 
die bei einer Mechanisierung der Gewinnungs- und Lade- 
arbeit im westdeutschen Steinkohienbergbau uberwunden 
werden miissen. Dort unbegrenzte Raume, groBe Machtig- 
keiten, eine weiche, brócklige, durch spanabhebende 
Bearbeitung gewinnbare Kohle, kein Ausbau, kein Gebirgs
druck, keine Steinfallgefahr. Hier eine aufierordentliche 
Enge des Raumes, die bedingt ist durch die geringe 
Machtigkeit der Flóze und durch den Stempelausbau. Das 
eine begrenzt den Raum in der Vertikalen, das andere 
engt ihn in der Horizontalen, nach den Seiten hin ein. 
Fiir Maschinen wie Bagger u. dgl. ist also iiberhaupt kein 
Platz. Hinzu kommen ais wichtiger Umstand die viel 
gróBere Festigkeit und Hartę der Steinkohle sowie die Not- 
wendigkeit, das durch die Hereingewinnung freigelegte 
Dach, das Hangende, baldmóglichst wieder zu stiitzen und 
auszubauen.

1 V ortrag, gehalten auf der V ortragsveranstaltung der Haupt- 
ausschusse fiir Forschungswesen des Vereins fur die bergbaulichen Inter- 
essen in Essen am 30. Oktober 1940.

In den ineisten Stcinkohlengebicten der W elt stcllen 
sich die glcichen Schwierigkeiten der Lósung des Problems 
der Mechanisierung der Gewinnungs- und Ladearbeit 
entgegen, und in keinem Lande hat es bisher eine durch- 
greifende und endgiiltige Lósung gefunden, obwohl auBer 
bei uns in RuBland und auch in England daran gearbeitet 
wird. Der Steinkohlenbergbau der Vereinigten Staaten 
nitnint insofern eine Sonderstellung ein, ais dort das 
Problem anders liegt, da der Abbaurauin infolge groBerer 
Flózmachtigkeit und geringerer Ausbaudichte weit weniger 
beengt ist und das Abbauverfahren nur in einem ver- 
breiterten Streckenvortrieb besteht, womit, auch bei Rtick- 
gewinnung der Kohlenpfeiler, erhebliche Kohlenverluste 
yerkntipft sind.

Aber nicht nur die Schwere des Problems ist dafiir 
maBgebend gewesen, dali sich der Steinkohlenbergbau erst 
seit kurzer Zeit mit seiner Lósung beschiiftigt. Eine wirk- 
liche Kohicngewinnuugsmaschine erfiillt nur ihren Zweck, 
wenn sic grofle Mengen Kohle lóst und verladt. Dazu 
gehóren Betriebspunkte gróBeren AusmaBes und leisttiugs- 
fahige Einrichtungen fiir die Fórderung. Betriebspunkte 
und Einrichtungen dieser Art sind aber in den lctzten 
15 Jahren erst entwickelt worden. Die Betriebszusanimen- 
fassung und Mechanisierung in diesem Zeitabschnitt hat 
erst die Voraussetzungcn geschaffen, um auch den Schritt 
einer groBziigigen Mechanisierung der Gewinnungs- und 
Ladearbeit zu tun. Der Ruhrbergbau ist, wie General- 
direktor Buskiihl ausgefiihrt hat, gewillt, diesen Weg zu 
beschreiten und alle Krafte dafiir einzusetzen. Zwei Grundo 
sind fiir ihn dabei maBgebend: durch die Mechanisierung 
der Gewinnungs- und Ladearbeit bei gleicher Belegschaft 
die Fórderung zu steigern, also die Leistung zu erhóhen, 
und auBerdem die Arbeit zu erleichtern, die Schwere gerade 
der Hauerarbeit zu inindern.
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Wie stellt sich das Problem nun im einzelnen dar? 
Welche Arbeitsvorgange muB die Maschine ausfiihreii und 
von welchen anderen Arbeitsvorgangen hangen diese 
wieder ab? Die Kohle muli aus ihrem Verbande gelockert, 
gelost, dann vom Boden, von der Sohle, aufgenommen 
werden, man muB sie ferner dem Abbaufórdermittel zu- 
fiihren, das sie fortschafft, und der Ausbau muB so schnell 
in den ausgekohlten Rauin eingcbracht werden, daB der 
Arbeitsraum und damit die Belegschaft und die Maschine 
selbst gesichert sind. Das Ganze ist also nicht nur ein 
Mechanisierungs-, sondern zugleichi ein Ausbauproblem. 
Alle diese Arbeitsvorgiinge mijssen stórungsfrei auf- 
einanderfolgen, ineinandergreifen und eine harmonische, 
einem FlieBvorgąng ahnliche Einheit bilden.

Eine Reihe von Gewinnungs- und Lademaschinen ver- 
schiedener erfolgverheiBender Bauart sind seit etwa zwei 
Jahren im Ruhrbergbau eingesetzt, oder sie sind im Bau 
oder auf dem Konstruktionsbrett fertiggestellt. Bemerkens- 
wert ist, daB die meisten von ihnen die alte bewahrtc 
Schrąmmaschine ais Grundlage gewahlt haben. Dies ist 
bei der RheinpreuBen-, der Eickhoff- und der Demag- 
Maschine sowie beim Kohlenpflug und Schalpflug der 
Westfalia-Lunen der Fali. In allen Fiillen ist das Abbau- 
verfahren streichender Strebbau mit schwebendem Verhieb, 
d. h. das Abbaufeld wird in Richtung von unten nach 
oben, also schwebend, hereingewonnen. Bei dieser Gemein- 
samkeit bestehen jedoch schon bei der Hcreingewinnung 
grundsatzliche Unterschiede zwisehen den Maschinen von 
RheinpreuBen, von Eickhoff und der Deinag einerseits und 
den Maschinen der Westfalia anderseits. Die crstgenannten 
schneiden die unterschrainte Kohle aus ihrem Verband: 
RheinpreuBen und Eickhoff durch eine zusatzliche Schram- 
stange, die Deinag durch eine Kerbmaschine. Die Westfalia 
dagegen bringt durch kriiftige Schlage eines Rammkeils 
die Kohle zum Hereinbrechcn, wendet also, mechanisch 
gesehen, ein ganz neues, der Sprengwirkung ahnliches 
Prinzip an.

Es seien nuntnehr die einzelnen Maschinen und die 
mit ihnen gemachten Erfahrungen geschildert.

Die RheinpreuBen- und Eickhoff-Maschinen nehmen die 
Hereingewinnung auf gleiche Weise vor. Die von einem 
normalen Kettenschramarm unterschramte Kohle wird 
durch eitie Schramstange, die in der Mitte und am Ende 
noch durch je ein 40 cm im Durchmesser messendes Kcrb- 
rad versehen ist, zerschnitten (Abb. 1—3). Die Bewegung 
der Schramstange kann verschieden sein, namlich erstens 
auf- und abwarts gerichtet bei stillstehendem Maschinen- 
vorschub. Je nach der Festigkeit der Kohle ist ein solcher 
nach oben gerichteter Schnitt alle 40—60 cm notwendig. 
Die Aufwartsbewegung dauert 1 min, die Abwarts- 
bewegung bisher ebenfalls 1 min, die Vorschubbewegung 
von 40 cm auch 1 min, so daB ein Zyklus 3 min in Anspruch 
nimmt. Hierbei sind Fortschritte je Schicht von 50, 60 
und 70 m erreicht worden. Durch Einfiihrung eines 
Schnellgangs fiir die Abwartsbewegung sowie einer Vor- 
richtung, die es erlaubt, die Aufwartsbewegungen zu unter-

Abb. 1. Gewinnungs- und Lademaschine 
der Firma Gebr. Eickhoff.

brechen, wenn ihre Fortsetzung bis zum Ende sich nicht 
ais notwendig erweist, wird es móglich sein, die eben 
errechnete Zeit von 3 min auf 2 min herabzusetzen, so 
daB Schichtleistungen von S0 bis 100 m inóglich sein 
werden.

Abb. 2. Gewinnungs- und Lademaschine 
der Zeche RheinpreuBen.

Abb. 3. Schramstange der RheinpreuBen-Maschine.

Zweitens kann die Bewegung der Schramstange in 
einem fortlaufenden horizontalen Schnitt bestehen, wobei 
ein Stillstand des Vorschubs vermieden wird. Dritteus ist 
auch ein sinusfórmiger Verlauf des oberen von der Schram
stange hergestellten Schnitts versucht worden. Hierbei 
haben sich bei den abwarts gerichteten Abschnittcn der 
Sinuskurve Schwierigkeiten mit dem Schramklein ergeben. 
Das Schramklein bleibt gróBtenteils im Schram liegen, so 
daB der Arbeitsfortschritt gehemmt wird.

Die oberhalb der Schnitte noch anstehende Kohle fallt 
entweder von selbst herein oder muB von einem Mann 
mit dcm Abbauhammer hereingeholt werden, was ohne 
Schwierigkeiten vor sich geht.

Nunmehr sei die Aufnahme und Abfórderung der her- 
eingewonnenen Kohle und ihre Ubergabe auf das Streb- 
fordermittel, die Rutsche oder das Band betrachtet. Hier- 
fiir hatte Eickhoff zunachst einen Dreieckslader vorgesehen 
(Abb. 4). E r besteht aus einer umlaufenden Kette mit an- 
gehakten Mitnehmern, die sich auf Blechen ais Fórderbett 
bewegen und in Form eines rechtwinkligen Dreiecks an- 
geordnet sind. Die eine Kathete dieses Dreiecks verlauft 
dem Schramausleger parallel und ist unmittelbar hinter 
ihm angeordnet, so daB die Kohle auf das hier liegende 
Blech auffallt. Die Hypothenuse fiihrt vom hinteren Ende 
des Schrams schrag aufwarts bis zur Stempelreihe des 
Forderfekles, die andere Kathete schrag abwarts an den 
Stempeln entlang zum vorderen Ende des Schrams.

Dieser Dreieckslader hat sich nicht bewiihrt. Es traten 
Klemmungen bei der nach schrag oben gerichteten Umkehr 
auf; vor allem lieB die Ubergabe auf das Strcbfórdermittel 
zu wunschen iibrig. Diese sollte von der obersten Stelle des 
Laders iiber stiindig durch die Stempelreihe zu verlegende 
Schurren erfolgen. Sie trat jedoch nur zum Teil ein. Ein 
groBer Hundertsatz der Kohle wurde wieder mit nach
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Abb. 5. Rheinpreufien-Maschine mit Quer-Kratzfórderer.

untcn genommen und muBte mit zusiitzlicher frischer Kohle 
crneut gehoben werden, wobei wieder nur ein Teil ab- 
gegeben wtirde usw.

Abb. 6a. Eicklloff-Maschine mit Querfórderer, 
■ Unterkettenforderer und Querband.

Fórderer arbeitet ausgezeichnet und ist praktisch unab- 
hangig von der Stiickigkeit und Mcngc der Kohle. Der 
neu von Eickboff herausgebrachte Forderer sieht die Ober- 

gabe der Kohle auf ein im Nachbarfeld 
gelegenes Abbaufordermittel vor, niuB 
sie also um mindestens 35 cm anheben 
(Abb. 6). E r besteht aus zwei Teilen, 
namlich 1. einem Querforderer, 2. aus 
einem Unterkettenforderer, der, ebenfalls

Abb. 4. Eickhoff-Maschine mit Dreieckslader.

Zwei andere Lósungen sind darauf vom Steinkohlen- 
bergwerk RheinpreuBen und von Eickhoff entwickelt 
worden. RheinpreuBen hat einen schmalen Querfórderer 
konstruiert und eingesetzt: an einer Kette angehangte und 
auf einem Blech ais Fórderbett laufende Kratzer befordern 
die Kohle unmittelbar nach vorn in Richtung auf das Streb- 
fórdermittel und laufen nach oben umgeklappt wieder 
zuruck (Abb. 5). Ais Strebfórdermittel wird hierbei auch 
das von der W estfalia-lunen benutzte Unterband an- 
gewandt, das unterhalb der Schrammaschine hergefuhrt 
wird und infolgedessen — das ist besonders wichtig — 
im Schramfeld, im Abbaufeld verlauft. Die Kohle braucht 
also weder durch eine Stempelreihe hindurćhgefuhrt, noch 
auf die Ladehóhe einer Rutsche oder eines Oberbandes 
angehoben zu werden. Der Quer-Kratzfórderer tragt 
unmittelbar auf das Unterband aus, auch das Schramklein 
wird ohne weiteres vom Unterband aufgenommen. Der

Abb. 6. Eickhoff-Maschine 
mit Unterkettenforderer und Querband.

von der Schrammaschine angetrieben, unter ihr herlauft, 
in Verlangerung der Schrammaschine neben der Stempel
reihe angeordnet ist und das Fórdergut bis auf 35 cm an- 
hebt, worauf es durch umlegbare Schurren durch die 
Stempelreihe auf das Strebfórdermittel ausgetragen wird. 
Die Kohle wird also von dem Querforderer ergriffen und 
auf den Unterkettenforderer geladen, der sie hochfuhrt 
und dann seitlich austriigt.

Diese Ladevorrichtung ist mit der dazugehórigeii Eick- 
hoffschen Oewinnungsmaschine zur Zeit erstmalig auf der 
Zeche Radbod eingesetzt und scheint die Grundlage einer 
erfolgversprechenden Lósung zu sein. Sie hat auf jeden 
Fali den Vorteil, in Zusammenhang mit einem normalen 
Strebfórdermittel, also einer Rutsche, arbcifen zu konnen 
und von einem Untergurtforderer unabhangig zu sein.

Ehe ich nun die Betriebsorganisation und den Ein
satz der Rheinpreufien-Maschine ais Beispiel schildere, sei 
noch die Demag-Maschine erwiilint (Abb. 7). Wie schon 
gesagt, zerschneidet sie die unterschramte Kohle ebenfalls, 
jedoch durch eine Kerbmaschine, durch die die Kohle
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■f̂ Arm der 
Schlitzmoschinz

1. Schicht.

100 m

2. Schicht.
Abb. 7. Gcwinnimgs- und Lademaschine der Demag.

ais Querfórderer wirkenden Kuppelstangenforderer bzw. 
Schwingrechenforderer (Abb. S). Jedc Zinke, jeder Mit- 
nehmer dieses Rechens, ja, jeder Punkt desselben macht 
eine kreisformige, entweder rechts herum oder links herum 
gerichtete Bewegung. Die Zinken stechen bei Beginn ihrer 
Kreisbewegung in das Fordergut hinein und bewegen es 
auf das Abbaufórdermittel zu, und zwar mit der einen 
Halfte der Kreisbewegung. Die zweite Halfte entfallt auf 
die Riickwartsbewegung, die von den Zinken ausgefiihrt 
wird, wahrend sie von einem Blech verdeckt sind. In die 
Kohle stechen sie erst wieder bei ihrer Vorwartsbewegung, 
so daB ein Zinken die Kohle dem anderen zuschiebt. Zu- 
gleich ist der Schwingrechenforderer in der Lage, das 
Fordergut z. B. einem Band zuzuschieben, das in anderem 
Feld, allerdings in unmittelbarer Nahe der Stempelreihe 
verlegt ist (Abb. 9). Eine kurze schiefe Ebene muB dabei

3. Schicht.

fit n‘r|^

4. Schicht.

Abb. 8. Kerbmaschine und Kuppelstangenforderer 
der Demag-Maschine.

5. Schicht.

6. Schicht.
Abb. 10. Sechsschichtiger Arbeitsrhythmus 

der RheinpreuBen-Maschine.
Abb. 9. Beladung des Abbaufordermittels 

bei der Demag-Maschine.

am Ende des Schrams aus ihrem seitlichen Verbande mit dem Bandę an der zu beladenden Seite vorgeschaltet sein.
dem KohlenstoB getrennt wird. Eine besonders bemerkens- Naturlich ist damit zu rechnen, daB ein gewisser Hundert-
werte Lósung hat die Demag fiir die Aufnahme und Ab- satz von Kohle zuriickbleibt, der anschlieBend noch mit
forderung der Kohle geschaffen. Es handelt sich um einen der Schaufel fortgeladen werden muB. Die Maschine ist
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bereits auf der Niederrheinischen Bergwerks AG. eingesetzt 
gewesen uud wird nach Vornahme einzeiner Verbesse- 
rungen erneut in Betrieb komrnen. Jedenfalls hat sich schon 
gezeigt, daB die von der Demag gefundene Lósung der 
Verladung Erfolgsaussichten hat.

Von den geschilderten Maschinen kann die von Rhein- 
preufien die langstenBetriebserfahrungeiiaufweisen.Esseien 
daher die augenbiickliche und die demnachst beabsichtigte 
Betriebsorganisation kurz beschrieben. Zur Zeit ist zwei- 
tiigiger Verhieb vorgesehen. Die Arbeit verteilt sieli also 
auf 6 Schichten. Der Streb ist 135 m lang bei einer Flóz- 
machtigkeit von 1,40 m und einer Schramtiefe von 1,50 m.

In der 1. und 2. Schicht werden je 50 in herein- 
gewonnen (Abb. 10). Die 3. Schicht dient zum Vortrieb 
der Kopfstrecke und zur Abfórderung der hierbei ge- 
wonnenen Kohle iiber das Unterband, das zu diesem Zweck 
iiber die Maschine geleitet wird. In der 4. Schicht werden die 
restlichen 35 m ausgekohlt, die Maschine wird auseinander- 
gebaut und in das neue Feld gebracht. Die 5. Schicht ist 
Versatzschicht, und zwar handelt es sich um Schleuder- 
versatz, der iiber das Kohlenfórderband eingebracht wird. 
Zugleich wird die Gewinnungs- und Lademaschine nach 
unten gefahren. Die 6. Schicht schlieBlich ist dem Um- 
legen des Bandes und dem Nachschieflen der Kopfstrecke 
gewidmet.

Der geschilderte langsame Verhieb erwies sich zu- 
nachst ais notwendig, um Erfahrungen zu sammeln und 
um Belegschaft und Aufsicht mit all den verscliiedenen 
neuen Arbeitsvorgiingen vertraut zu machen. Eine 
Leistungssteigerung wurde infoigedessen noch nicht er- 
reicht; sic ist auch nicht erwartet worden.

Die neue Betriebsorganisation (Abb. 11) sieht ein- 
tiigigen Verhieb vor, also einen Arbeitsrhythmus von 
3 Schichten. Eine weitere wichtige vorgesehene Anderung 
ist die YergroBerung der Schramtiefe von 1,50 m auf 2 m.

Abb. 13. Biick auf Rammkeil, Pflugschar, Ladebett 
und Unterband des Westfalia-Kohlenpfluges.

3. Schicht.
Abb. 11. Dreischichtiger Arbeitsrhythmus 

der RheinpreuBen-Maschine. Abb, 14. Der Abbaupfiug im Einsatz untertage.

Zugleich wird es notwendig sein, ein zweites Band im Streb 
fiir die Schleuderversatzniaschine vorzusehen. Im einzelnen 
wird der Arbeitsvorgang folgender sein: die 1. Schicht 
gewinnt 75 m herein. Zugleich wird der Versatz ein
gebracht. In der 2. Schicht werden die restlichen 60 m ab- 
gekohlt, die Maschine in das neue Feld gefahren und die 
Kohlen des Kopfstreckenvortriebs iiber das Bergeband nach 
unten gefordert. Die 3. Schicht schlieBlich dient der Tal- 
fahrt der Maschine und dem Umlegen des Bandes, und 
zwar des Bergebandes, das nunmehr Kohlenband wird. 
Man braucht also an jedem Tag nur ein Band umzulegen, 
das iiber das andere hinweg in das iibernachste Feld ge
bracht wird.

Die gesamte hereingewonnene Kohlenmenge wird sich 
auf 550 t  belaufen. Ais Strebbelegung sind dabei 28 Mann 
vorgesehen. Die Strebleistung wird dann 2 0 1 und die

Abb. 12. Kohlenabbaupflug der Eisenhiitte Westfalia, 
Liinen.
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Hackenleistuug 34 t betragen. Die Gewinnungs- und Lade- 
maschine selbst bedarf lediglich einer Bedienung durch
2—3 Mann, von denen 1—2 die hangenbleibende Kohle 
mit dem Abbauhammer nachnehmen. Es ist zu erwarten, 
daB die Leistung noch iiber die angegebenen Werte hinaus 
gesteigert werden kann, wenn auch erst nach einiger Zeit, 
und zwar unter der Voraussetzung, daB die Maschine im 
Dauerbetrieb je Schicht nicht nur 75 m, sondern 100 m 
Ieistet. In der Leistungssteigerung der Maschine liegen die 
weiteren Aussichten.

Nun zu den verschicdenen Maschinen der Westfalia- 
Liinen, die alle untereinander verwandt sind, aber docli 
in Bauweise und in ihrem Anwendungsbereich bcmerkens- 
werte Unterschiede zeigen. Es sind dies der Kohlenabbau- 
pflug, der Kohlenschalpflug und der Kohlensteilpflug. Um 
es gleich vorwegzunehmen, ist der Abbaupflug auf die Her- 
einnahme einer ganzen Feldbreite von 1,80 bis 2 m ein- 
gestellt, der Schalpflug auf ein halbes Feld von etwa 1 m 
Breite, wahrend der Steilpflug fiir den Schragbau in mittel- 
steiler oder steiler Lagerung gedacht ist. Erprobt ist bisher 
lediglich der Abbaupflug, und zwar auf der Zeche Hugo 
der Harpener Bergbau AG.

Auch beim Abbaupflug (Abb. 12-16) ist die Schrąm- 
maschine das Grundelement. Hinter der Schrammaschine 
arbeitet der eigcntliche Pflug. Er besteht aus einem 
Rammzylinder, desscn Kolben auf einen Rammbar auf- 
schlagt, der seine Kraft auf einen Ruckenschnittkeil iiber- 
triigt und damit die Kohle absprengt. Die Schlagzahl be- 
tragt dabei 55/min, wahrend der Schlag- und Sprengdruck 
den hohen W ert von 200000 kg errcicht. Die losgelóste 
Kohle fiillt auf den Ladctisch, der aus mehreren Teilcn 
besteht. Sie muB dem Abbaufórdermittel zugefiihrt werden, 
ais welches ein Unterband dient, das im Maschinenfeld 
lauft und sich unter der Schrammaschine herbewegt. Diese 
Zufiihrung der Kohle auf das Unterband geschieht durch 
eine nach riickwarts gebogene Schar, die Pflugschar. Sie 
ist iiber eine Schubstange mit einem am Rammzylinder 
befestigten Schubzylinder verbunden. Der Schubzylinder 
erteilt der Schar im gleichen Rhythmus wie der Rammbar, 
also mit 55 Schlag/min, einen Hub von 100 mm, wodurch 
die losgelóste Kohle zusatzlich zum Unterband abgedriingt 
wird, zusatzlich, d. h. auBer durch die Form und die Vor- 
wartsbewegung der Schar selbst. Hierbci sind die Be- 
wegungen des Biiren und der Schar entgegengesetzt. Wenn 
der Bar auf den Schnittkeil aufprallt, also der Keil eine 
Vorwartsbewegung macht, bewegt sich die Schar riick
warts, d. h. sie lóst sich von der hereingewonnenen Kohle. 
Liiuft der Bar zuriick, so macht die Schar eine seitliche 
Vorwartsbewegung und schiebt die Kohle nach der Seite.

Zweier besondercr Einrichtungcn muB jedoch noch 
gedacht werden. Die eine bewirkt den Vorschub des 
Rammzylinders, der Ramme, des Keils, sowie der Pflug
schar mit dem Ladebett, und die 
andere sorgt dafiir, daB die 
Ramme die Schrammaschine nicht 
iiberholt, anderseits auch nicht 
dahinter zuriickbieibt. Der Vor- 
schub des Pfluges ist unabhangig 
von der Schrammaschine. Er wird 
dadurch hervorgerufen, dafi ein 
Teil der Barenergie nicht auf den 
Bar, sondern auf den Zylinder 
und damit auf das ganze Aggre- 
gat iibertragen wird und dieses 
dadurch vortreibt.

Fiir die Abstimmung der Marsch- 
geśchwindigkeit der Schramma
schine und des Pfluges ist eine 
besonders sinnreiche Lósung ge- 
funden worden. Sie erfolgt durch 
einen zweiarmigen, zugleich der 
Luftzufiihrung dienenden Hebel 
mit ungleichen Armlangen. Der 
kurze Arm liegt gegen eine

starkę Blattfeder am hinteren Ende des Schrammaschinen- 
kórpers. Der lange Arm befindet sich im Schram- 
schlitz hinter dem Schramarni; an ihn ist der Pflug an- 
gehiingt (Abb. 14). Beim Vorschreiten der Schrammaschine 
folgt der Arm dicht hinter der Schramkette. Fahrt der 
Pflug nun gegen die noch nicht hereingebrochene Kohle, 
so kann der lange Hebclarm nicht mehr folgen, cr biegt 
sich zuriick, so daB der kurze Hebolarm auf dic Blattfeder 
driickt. Durch diese Bewegung wird ein Kolbenschieber 
im Luftverteiler verschoben, und die Luft strómt in ver- 
stiirktem MaBe zum Kohlenpflug. Je nach der Festigkeit 
der Kohle, dem Widerstand, den der Raminkeil findet, 
bewegt sich der Hebel inchr oder weniger und fiihrt dem 
Pflug mehr oder weniger Luft /.u. Sollte aus irgendeinem 
Grunde der Kohlenpflug, dessen Ramme der freien Bcob- 
achtung entzogen ist, mit der Schrammaschine iiberhaupt 
nicht Schritt halteń kónnen, so biegt sich der kurze Hebel- 
arm in seine Endlage, und der mitbewegte Kolbenschieber 
entzieht der Schrammaschine die Luft. Bei der Mittel- 
stellung des Hebcls ist die Luftzufuhr zu beiden Maschinen, 
d. h. zur Schrammaschine und zum Rammzylinder, gleich- 
miiBig, wobei der Luftverbrauch der Schrammaschine 
1200—1500 m3/h  und die des Rammzylinders rd. 300 m3/h 
betragt. Wie eine Ackerfurche wird so die unterschriimte 
Kohle vom Abbaupflug auf das Unterband umgelegt. Er- 
wiihnt sei noch, daB die Schrammaschine nicht von einem 
Windwerk gezogen wird, sondern durch eine besondere 
am Strebkopf aufgestellte Klinkenwinde, dic von dem 
Windwerk der Schrammaschine gesteuert wird.

Abb. 15. Die gelóste Kohle auf dem Ladebett 
des Abbaupfluges.

Damit das 660 mm breite Untergurtband unter der 
Schrammaschine hergefiihrt werden kann, muB diese — 
genau dasselbe ist bei der RheinpreuBen-Maschine der 
Fali — etwa 70 mm angehoben sein (Abb. 15). Der Schram 
selbst verlauft daher etwas schrag, so daB am Liegenden 
ein spitzwinkliger Kohlenkeil iibrigbleibt, der yon Hand 
verladen werden muB. Es liandelt sich aber nur um geringe

Abb. 16. Einsatz des Kohlenabbaupfluges. 
Gestaltung des Ausbaues.
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Mengen. Das Schramklein findet eine vorzugliche Ab- 
fiihrung unmittelbar auf das Unterband, das es sofort ent- 
fernt, so daB der Schramschlitz immer sauber ist und Kraft 
gespart wird.

Das Unterband lauft in bzw. unter der Schram- 
maschine in einem Kanał, in einer ruhenden Rinne (Abb. 12 
und 16), die sich noch bis zur Beladungsstelle fortsetzt. 
Auf dem eigentlichen Fórderweg im Streb ist das Band 
auf Tragrollen verlagert (Abb. 16), die vor der vor- 
schreitenden Schriimmaschine fortgenommen und hinter ihr 
wieder verlegt werden miissen. Das riicklaufende Ober- 
trumm (Abb. 15) des Bandes lauft ebenfalls auf Rollen, 
die am Ausbau unmittelbar unter dem Hangenden an Trag- 
seilen aufgehangt w erden; diese sind durch Spannschlósser 
untercinandcr verbunden. Die Bandgeschwindigkeit betragt
1 m/s.

Ais durchschnittliche Stundenleistung des Pfluges sind 
bisher rd. 30 m erreicht worden, so daB, normale Stórungcn 
eingerechnet, mit einer Leistung je Schicht von 150 m, in 
giinstigen Fallen von noch mehr, gerechnet werden kann. 
Dieser rasche Fortschritt setzt eine besondere Organisation 
dafiir voraus, daB der Ausbau schncll genug nachkomint. 
Ich werde darauf noch besonders eingehen.

Der Kohlenschalpflug (Abb. 17) unterscheidet sich vom 
Abbaupflug dadurch, daB er nur ein halbes Feld von etwa 
1,10 m bearbeitet. Sciner Konstruktion lag der Gedanke 
zugrunde, daB bei Vornahme nur eines halben Feldes der 
noch nicht endgiiltig ausgebaute Raum hinter der Schram- 
maschine bzw. iiber dem Pflug wesentlich kleiner wird 
und auf eine Stempelreihe zwisehen Fórderer und Kohlen- 
stoB verzichtet werden kann. Die Schmalheit des Feldes 
wird dabei durch rascheren Fortschritt der Maschine 
wieder ausgeglichen, die bei mittelharter Kohle 50 m/h 
betragt. Die Talfahrt der Maschine, die natiirlich doppelt 
so haufig ausgefiihrt werden muB, nimmt etwa 20 min 
je 200 m in Anspruch. Hinzu kommt die Zeit fiir das Hin- 
iiberriicken der Maschine in das neue Halbfeld.

Abb. 17. Einsatz des Kohlen-Schalpfluges 
der Westfalia-Lunen. Gestaltung des Ausbaues.

Der Schalpflug arbeitet grundsatzlich iihnlich wie der 
Abbaupflug. Nur die Steuerung der Luftzufuhr zu Schram- 
inaschine und Rammzylinder erfolgt nicht durch einen 
Steuerhebel, sondern wird mit Hilfe eines Zylinderpaares 
durchgefuhrt, iiber dem der Rammzylinder schwenkbar mit 
dem Ladebett verbunden ist. Die Ladeschar ist unbeweg- 
lich und driickt die Kohle durch ihr zusamtnen mit dem 
Ladebett erfolgendes Vorschreiten sowie durch ihre Form 
auf den Fórderer. Das durchgehcnde Seil, an dem die 
Maschine hochklettert, ist fest verlegt und an der Ma
schine um eine Parabolscheibe gefiihrt. Ein Umhangen des 
Schrammaschinenseils kommt also nicht in Betracht, so 
daB die Hereingewinnung ohne Unterbrechung auf der 
ganzen StoBlange erfolgen kann.

Ais S t r e b f ó r d e r m i t te l  dient nicht wie beim Ab
baupflug ein Unterband, sondern nach Belieben ein nor- 
males Gummioberband, eine Schiittelrutsche, ein Stau- 
sclieibenfórderer oder ein Bremsfórderer.

Wie wird die hereingewonnene Kohle in diese Fórderer 
\erladen und die erforderliche Ladehóhe erreicht? Es ge- 
schieht dies durch seitlich an dem Fórderer angebrachte

Stiitzen, auf denen der Schalpflug gefiihrt wird und das 
Ladebett gleichzeitig eine Versteifung und Auflage findet 
(Abb. 18). Der Schalpflug und damit auch der Schram 
liegen infolgedessen schrag. Ais Unterlage bleibt eine 
Kohlenbank von spitzkeiliger Form stehen, dereń Hóhe 
am Fórderer etwa 25—30 cm betragt. Der Keil ist also 
etwas strirker ais beim Abbaupflug und muB hier wie dort 
von Hand nachgenommen werden. Da der Schalpflug iiber 
ihn hinweggegangen ist, wird dies durch cinfache Schaufel- 
arbeit móglich sein.

Abb. IS. Der Westfalia-Schiilpflug mit Schiittelrutsche 
ais Abbaufórdermittcl.

Ais Bedienung benótigt der Schalpflug 2 -3  Mann, und 
zwar einen Maschinenfiihrer, einen Beifahrer und einen 
Mann zum Zerkleinern groBer Kohlenblócke mit dem Ab- 
bauhanimer. Der Maschinenfiihrer muB sein Hauptaugen- 
merk auf die Lage des Schriimarmes im StoB lialten. Durch 
eine Kurbel ist es ihm móglich, das Ende des Schram- 
auslegers hóher oder tiefer iiber dem Liegcnden hinweg- 
schramen zu lassen. Das Schramklein wird unmittelbar in 
den Fórderer abgefiihrt.

Seinen Einsatz und seine praktische Erprobung im 
Betrieb wird der Schalpflug erst in einigen Monaten finden. 
Angesichts der guten Erfahrungen mit dcm Abbaupflug 
kann mail ihm jedoch mit Vertrauen entgegensehen.

Der fiir den Einsatz im Schragbau gedachte Kohlen- 
steilpflug zeigt, ins GroBe iibertragen, die Merkmale und 
die Arbeitsweise eines Abbauhammers (Abb. 19). Gewicht, 
Schlagleistung und Vortriebskraft sind etwa lOOmal gróBer. 
Er wiegt 1200 kg, hat eine Schlagleistung von 650 mkg 
und bei einem Weg von 5 mm eine Vortriebskraft von 
130000 kg. Die Schlagzahl betragt dagegen nur 60/min, 
der Luftverbrauch 300 m3/h. Durch geeignete Form und 
Arbeitsweise des MeiBels muB natiirlich dafiir gesorgt 
werden, daB er nicht lcdiglich die Kohle zertrummert, 
sondern auf Flankenwirkung beruhende Sprengarbeit 
leistet.

Auf besonders bemerkenswerte Weise ist der Steil- 
pflug so gesteuert, daB er gleiche Vorgabe halt. Bei einem 
Abbauhammer oder bei einem spanabhebenden W erkzeug
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bestimmt der linkę Arm (Hand) den Ansatz und die Vor- 
gabe, wahrend der rechte die Steuerung, also eine etwas 
auf- und abwarts gerichtete Bewegung yornimmt. Die Auf- 
gabe des linken Armes iibernimmt der Spreizzylinder a. 
Er zieht das Scherengelenk b an und bringt den MeiBel 
in die Betriebsstellung. Der MeiBel beginnt zu arbeiten, 
schreitet etwas vor und hebt dadurch den Steuerhebel c 
an, der in der Spurschiene d abgestiitzt ist. Durch das-An- 
heben dieses Hebels wird iiber ein Verbindungsgest;inge 
und das Steuergehause e der Zylinder f gesteuert und 
durch dessen Kolbenstange der Huhhebel g angezogen. 
Dadurch wird der Rammzylinder an seinem Ende an- 
gehoben und der Anstellwinkel der MeiBelschneide ver- 
kleinert. Die Vorgabe will sich also wieder verschmalern. 
Dies hat zur Folgę, daB der Hebel sich senkt, der Zylinder f 
wird umgesteuert, der Hubhebel g angezogen und damit 
auch der Rammzylinder, so daB die Vorgabe wieder zu- 
nimmt. Auf diese Weise erzielt man eine Ieicht wiegeiide 
Bewegung des Rammzylinders und damit des MeiBels. Zu- 
gleich werden die Spurschiene und das Untergestell, auf 
dem das Oanze verlagert ist, und damit auch der Ausbau 
vor jedem zusat/.lichen Seitendruck des Pfluges bewahrt.

Abb. 20. Der Kohlensteilpflug bei Einsatz 
verschiedener Abbaufórdermittel.

Wie auf dem Bilde zu- erkennen ist, stiitzt sich der 
Steilpflug mit seinem Rahmcn auf den Stempeln des nor- 
malen Ausbaues ab. Dies ist angesichts des Pfluggewichtes 
von 1200 kg durchaus unbedenklich, und zwar um so 
weniger, ais ahnliche Erfahrungen mit Schrammaschinen 
bereits vorliegen. Das ganze Aggregat hangt an einem 
Seil, das zu einem in der oberen Strecke stehenden Haspel 
von 1500 -  2000 kg Zugkraft fiihrt. Es wird vom Maschinen- 
fiihrer mit Hilfe einer Steuerleine auf Hangeseil gehalten. 
Das Seil dient lediglich dazu, den Pflug gegen Absturz zu 
sichern und ihn spater wieder hochzuziehen. Den Vorschub 
erhalt er einmal durch die Schwerkraft bzw. den Rutsch-

winkel und zusatzlich durch die Vortriebsenergie des 
Schlagkolbens, von dem ein kleiner Teil in den Zylinder 
und damit in die Maschine selbst abgezweigt wird.

Die normale Schnitthóhe des MeiBels ist zu 900 mm 
vorgesehen. Sie kann aber bis auf 350 mm verringert 
werden, so daB sich der Steilpflug in Flozen von 50 cm 
Machtigkeit an und bei Ein fallen von etwa 30° ab einsetzen 
laBt. Ais Abbaufórdermittel konnen alle beim Schrag
bau iiblichen verwendet werden: Bergebóschung, feste 
Rutschen, Stauscheibenfórderer usw. (Abb. 20). Auf einer 
Zeche der Klócknerwerke wird der Steilpflug in einer 
Reihe von Monaten zuerst eingesetzt werden.

Auch bei flacher Lagerung kann die ais Steilpflug 
beschriebene Abbaumaschine vielleicht Anwendung finden 
(Abb. 21). Zu diesem Zweck wird zusatzlich eine Windę 
(Klinkenwinde) erforderlich sein sowie die Anbringung von 
Vorrichtungen, die die abgesprengte Kohle in das Abbau- 
fórdermitlel abdriingt. Hierzu wird man sich der bewahrten 
Schar bedienen, und zwar einer Schlagschar am MeiBel, 
die die Kohle der Leitschar zufiihrt, von der aus sie dem 
Abbaufórdermittel — etwa einem niedrigen Band — zu- 
gefuhrt wird. Es liegt liier also eine Maschine fiir flachę 
Lagerung vor, die sich nicht der Schrammaschine ais 
Grundeleinent bedient. Ein ahnliches Ziel streben Versuche 
auf der Zeche Minister Achenbach an. Fiir die ersten Ver- 
suche ist hier ais Arbeitsmaschine ein Felsbrecher der 
Demag verwandt worden von genau der Bauart, wie sie fiir 
die Vertiefung von Fliissen zum Absprengen fester Ge- 
steinsbanke benutzt wird. Die Form des Keiles bedarf hier 
besonderer Beachtung und unterliegt zur Zeit noch der 
Erprobung.

Alle bisher beschriebenen Maschinen arbeiten mit 
schwebendem Verhieb, d. h. sie greifen das abzubauende 
Feld von 1 m, 1,50 m oder 2 m Breite von unten nach 
oben oder — in steiler Lagerung — von oben nach unten 
an. Auch die im auslandischen Steinkohlenbergbau an- 
gestellten Versuche, die Gewinnungs- und Ladearbeit im 
Streb zu mechanisieren, wenden die gleiche Arbeitsweise 
an. Hier sind im besonderen englische und rusśische 
Maschinen zu nennen.

Fiir ausgesprochene GroBmaschinen ist die schwebende 
Arbeitsweise die einzig mógliche. Es ist aber nicht iiber- 
fliissig, eine Lósung des Problems der Mechanisierung der 
Gewinnungs- und Ladearbeit auch unter grundsatzlicher 
Bcibehaltung des streichenden Verhiebs zu versuchen, also 
durch Einsatz zahlreicher, wenn auch kleinerer Ma
schinen an der Gesamtlange des StoBes. Entsprechende Er- 
wiigungen sind im Gange.

Erst in seiner Wichtigkeit angedeutet, aber noch nicht 
naher behandelt, habe ich den G ru b e n a u s b a u  beim Ein
satz der Gewinnungs- und Lademaschinen. Ihn richtig zu 
gestalten und damit das Hangende zu sichern, ist ebenso 
wichtig wie ein stórungsfreies Arbeiten der Maschinen und 
von diesen nicht zu trennen. '

Der Ausbau stellt zwei Aufgaben. Einmal muB das 
Maschinenfeld frei von Stempeln gehalten werden, damit 
der Weg, den die Maschine zu nehmen hat, nicht durch 
Stempel versperrt ist, die erst fortgenommen und hinter 

ihr wieder gesetzt werden miissen. 
Aufierdem muB der ausgekohlte Raum 
hinter der Maschine móglichst schnell 
und wirksam gesichert werden. DaB 
sich fiir diese Ausbauaufgaben nur 
Stahlstempel eignen, ist selbstverstand- 
lich. Ob dagegen Schaleisen oder 
Schalhólzer u. U. in Form von Rund- 
hólzern in Betracht kommen, ist von 
Fali zu Fali zu entscheiden. Fiir den 
Ausbau gilt im Grunde das gleiche wie 
fiir die Gewinnungs- und Ladearbeit, 
das Ziel namlich, auch ihn zu mecha
nisieren.

Auf der Zeche RheinpreuBen hat 
man zunachst Schaleisen Wanheimer
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Profil 65 x63 mm von 2,50 ni Lange verwandt, die auf
1,50 in Entfernung von Stahlstempeln unterbaut waren, 
so daB sie 1 m iiber das Maschinenfeld bis an den 
KohienstoB iiberragten (Abb. 22). Um das Hangende 
iiber dem damals verwandten Dreieckslader zu siehern, 
steckte man auf den iiberstehenden Enden der Schal- 
eisen mit angeschweiBten Laschen versehene Ober- 
steckeisen auf, die an ihrem anderen Ende, also am Kohien
stoB, unterbaut wurden. Nur jeweils zwei Schaleisen 
brauchten auf diese Weise verlangert zu werden; dann war 
schon wieder genugend Rauni vorhanden, um den end- 
giiltigen Ausbau, ein von zwei Stempeln unterstiitztes 
Schaleisen von 2,50 m Lange) einzubringen. Um die ver- 
liingerten Schaleisen iiber dem Dreieckslader noch zu 
unterstiitzen, wurden sie dann vom endgiiltig ausgebauten 
Raum aus noch mit Unterzugschienen unterfangen.

Abb. 22. Friihere Gestaltung des Ausbaues 
bei Anwendung des Dreiecksladers.

Dieser Ausbau erwies sich ais zu umstandlich und 
angesichts des anfangs noch langsamen Fortschrittes der 
Maschine ais nicht wirksam genug. Es wurde daher der 
EntschluB gefafit, vorzubohren und bis in den KohienstoB 
Yorzupfanden, was noch heute geschieht (Abb. 23). Da die 
Feldbreite 1,50 m betragt, wird auf 1,80 m in den Kohien
stoB vorgepfandet, wobei nach der Hereingewinnung des 
Feldes die Schaleisen in der Kohle noch eine Auflage von 
30 cm haben. Zu den 1,80 kommen noch 100 cm fiir das 
Maschinenfeld, so daB die Schaleisen eine Lange von
2,80 m erhaltcn. Inzwischcn hat man auch noch besonderc 
Stempel, sogenannte Doppelkopfstempel entwickelt. Diese 
besitzen an beiden Seiten eine Auflage fiir je ein Schaleisen. 
Infolgedessen ist es nicht mehr notig, zwei Stempel 
unmittelbar nebeneinander zu verwenden, einen fiir das alte 
Feld, den anderen fiir das neue Feld. Es geniigt vielmehr, 
einen Doppelkopfstempel zu benutzen, von dem der eine 
Kopf das nach dem Alten Mann verlaufende Schaleisen 
aufnimmt und der andere das Schaleisen, das zum Kohien
stoB gerichtet ist. Das Vorbohren geschieht mit einer 3-PS- 
PreBIuftbohrmaschine in 4 Einzelgangen durch 2 Mann. Die 
fiir 1 Loch erforderliche Gesamtzeit betragt 6 min.

Bei der Beschreibung der RheinpreuBen-Maschine er- 
wahnte ich bereits, daB die jetzige Feldbreite von 1,50 m 
auf 2 m vergroBert werden soli. Wiirde dabei die gleiche 
Ausbauweise beibehalten, miiBtc man Schaleisen von 
3,30 bis 3,50 m Lange Yerwenden. Infolgedessen plant man, 
auf das Vorbohren zu verzichten und statt dessen Doppel
kopfstempel in Abstanden von 80 cm, im Einfallen ge- 
messen, sowie normale Schaleisen von 2,20 m Lange zu

verwenden. Das 1 m brcite Maschinenfeld wird dabei durch 
ein von einem Doppelkopfstempel vorgepf;indetes Schal
eisen gesichert. Da der Querfórderer von RheinpreuBen 
schon 1 m hinter dem unterschramten KohienstoB, d. h. 
hinter dem Schramausleger, den endgiiltigen Ausbau ein
zubringen gestattet und der Fortschritt der Maschine noch 
etwas gróBer geworden sein wird, bleibt nur eine Hangend- 
flache von 1 bis 1,5 m2 wiihrend 10—15 min ohne Ausbau. 
In den meisten Fallen werden Bedenken dagegen nicht zu 
erheben sein. Nur bei sehr schnittigem, gebrachem 
Hangenden wird man zum Vorpfanden seine Zuflucht 
nehtnen miissen.

Bei der Verwendung des Abbaupfluges oder des Schal- 
pfluges der Eisenhiitte Westfalia ist das Ausbauproblem 
etwas verwickelter, denn 1. ist der Abstand, in dem der 
endgiiltige Ausbau hinter dem unterschramten KohienstoB 
gesetzt werden kann, etwa 4m ; bei einer Schramtiefe von
2 m yerbleiben also 4—6 m2 iiber dem Pflug selbst 10 
bis 12 min ohne Ausbau; 2. bedarf das Einbringen des end
giiltigen Ausbaues einer besonderen Organisation, da der 
Pflug sehr rasch fortschreitet und die Anzahl der zu 
setzenden Stempel und der vorzubohrenden Locher sehr 
groB ist. Bei 30 m Marschgeschwindigkeit je h und einem 
Stempelabstand von 80 cm sind etwa 38 Stempel hinter 
dem vorschreitenden Abbaupfiug mit oder ohne Schutzdach 
zu setzen, so daB fiir 1 Stempel nur 1,5 min Zeit iibrig 
sind.

Abb. 23. Ausbau mit Vorbohren und Vorpfanden 
iiber das Abbaufeld.

Fiir den in diesen Tagen vorgesehenen Einsatz des 
neuen A b b a u p f lu g e s  auf der Zeche Hugo bei einer Feld
breite von 2 m ist der in Abb. 16 wiedergegebene Ausbau 
geplant. Der das Schrammaschinenfeld sichernde Ausbau 
besteht aus 2,20-m-SchaIeisen Wanheimer Profil W 14, die 
an der einen Seite durch starkę Stahlstempel unterfangen 
sind und in einem Vorbohrloch etwa 1 m in der festen 
Kohle aufliegen. Bei der Hereingewinnung fallt die im 
KohienstoB liegende Unterstiitzung fiir 4—5 Schaleisen fort. 
Sie werden in 4 m Entfernung von der Schrammaschine 
durch einen endgiiitigen Stempel unterfangen. Er wird von
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einem Mannę gesetzt, der in einem eisernen Schutzkorb 
steht. Dieser Schutzkorb wird vom Abbaupflug gezogen 
und soli den Mann vor losen Schalen schiitzen. Unmittel- 
bar dahinter wird wieder vorgebohrt und der endgiiltige 
Ausbau fiir das neue Abbaufeld gesetzt.

Abb. 24. PreBIuftdriicker der Westfalia 
zum Setzen der Stempel.

Urn nach Moglichkeit Zeit zu sparcn, hat die Eisenhiitte 
Westfalia den Vorschlag gemacht, das Setzen der Stempel 
durch Verwendung cines Preflluftdriickers (Abb. 24) zu er- 
leichtern. Der Stempel wird zunachst wie gewóhnlich auf 
MaB ausgezogen und leicht angckcilt, aufgerichtet und 
richtig gestcllt. Alsdann hangt man den Drucker auf den 
SchloBkopf des Unterstempels, wobei der Stcmpelkeil uni- 
gabelt wird, óffnet das Luftventil, treibt den Stempclkeil 
fest an und driickt den Stempelkopf unter das Hangende. 
Auf diese Weise crhąltcn die Stempel zuglcich einen festen, 
vom Willen des Mannes unabhangigen Andruck. AuBerdem 
war es notwendig, das Bohren der Vorpf;indlócher zu 
erleichtern und zu beschleunigcn. Zu diesem Zweck sind 
eine starkere Bohrmaschine und ein Bohrschlitten in Aus- 
sicht genommen, der an den Stempeln befestigt wird. Bei 
Benutzung von zwei Schlitten, von denen der eine schon 
iinmer am folgenden Stempel befestigt wird, wahrend man 
vom vorherigen Stempel noch bohrt, werden die Verlust- 
zeiten auf ein MindestmaB verringert. Mit Hilfe dieser Ver- 
besserungen erscheint es moglich, die Ciesamtzeit fiir die 
Herstellung eines Loclies auf 1 min herabzusetzen. Um die 
Ausbauorganisation vollkommen zu machen, ist cs natiir- 
lich notwendig, der Ausbaubclegschaft alles Ausbau- 
material bereitzustellen. Es darf nie Mangel an Stempeln, 
Schaleisen, Schalhólzem, Spitzen, Bohrem usw. bestehen. 
Der fiir den Kohlenschalpflug vorgesehcne Ausbau geht 
aus den Abb. 17 und 18 h en o r. Er ist vor allcn Dingen 
dadurch gekennzeichnet, daB man eine Stempelreihe 
zwischen Abbaufordermittel und KohlenstoB vermeidet, so 
daB das Fórdermittel nicht umgelegt, sondern nur um- 
geschobcn zu werden braucht, zweifellos ein auBerordent- 
licher Vorteil. Schaleisen von 2,60 m Lange werden iiber 
dem Fahrfeld von zwei Stahlstempeln in Abstanden von 
1,15 m unterstiitzt und liegen mit ihrem freien Ende in 
Vorbohrlochern 40 cm auf der Kohle auf. Nach Hercin- 
gewinnung, also hinter dem Schiilpflug, werden diese 
freien Enden nicht wie beim Abbaupflug durch Stempel 
unterstiitzt. Da die Schaleisen von 2 Stempeln unterfangen 
sind, ist der Ausbau endgiiltig.

Gleich hinter dem Schiilpflug beginnt man wieder mit 
dem Yorbohren und verlegt neue Schaleisen, die an ihrem

einen Ende von einem Stempel unterstiitzt werden und 
mit ihrem anderen in der Kohle aufliegen. Der zweite 
Stempel wird erst gesetzt, wenn das Abbaufordermittel 
umgesetzt und auf diese Weise Raum fiir das neue Fahr
feld geschaffen ist. Auch hier ist die Anzahl der je h zu 
setzenden Stempel sehr groB; sie betragt 55. Eine Schnell- 
setzvorrichtung ist also unentbehrlićh. Dagegen wird man 
angesichts der kurzeń Vorbohrlócher auf einen Bohr
schlitten verzichten kónnen.

Ein weiterer Versuch, den Ausbau zu mechanisieren, 
stellt der Vorpfandautomat der Firma Bcrgtechnik-Lunen 
dar (Abb. 25). Er besteht aus einer Stahlstange, dic sich 
in eingezogcnein Zustand iii einem Stahlzylindcr befindet 
und, durch PreBluft vorgetricben, aus diesem vorschiebt, 
sowie durch die Hereingewinnung der Kohle Platz unter 
dem Hangenden vorhandcn ist. Der Stahlzylindcr selbst 
wird wie ein Schalholz von zwei Stempeln unterfangen und 
ist in Abb. 25 noćli zusatzlich in einem Holzkasten verkeilt

Abb. 25. Vorpfandautomat der Bergtechnik GmbH., Liinen, 
in Ausgangs- und Endstellung.

Aus den vorstehenden Ausfiihrungen geht hervor, dali 
schon eine Fiiilc von Vorschlagcn und Gedankcn fiir dic 
Mechanisierung der Gewinnungs- und Ladearbeit im Abbau 
und fiir die Gestaltung, ja, Mechanisierung des Ausbaucs 
vorliegt. Eine Fiille von Arbeit ist bereits in kurzer Zeit, 
d. h. scit etwa 2 Jahren, seit der Plan der Mechanisierung 
dieser Arbeitsvorgange in tatkriiftiger Weise aufgegriffen 
w'orden ist, gcleistet worden. Sie ist in vielfacher Zusammen- 
arbeit mit dem Bergbau-Verein geleistct worden von den 
Konstrukteuren, von den Maschinenfabriken und von den 
Zechen selbst, ihren Direktionen, ihren Beamten und ihrer 
Arbeiterschaft. Eine Maschine zu konstruieren, ist nur ein 
Teil der Aufgabe, allerdings ein besonders wichtiger Teil. 
Ebenso bedeutsam ist jedoch der Einsatz der Maschine 
im Betrieb und die Uberwindung der mannigfachen tech- 
nischen Schwierigkeiten, die sich zunachst dem reibungs- 
losen Ablauf der Betriebsvorgange entgegenstellen. Eine 
solche neue GroBmaschine im Abbau bis zur Betriebs- 
reife zu entwickeln, ist eine schwierigere Aufgabe ais 
z. B. die Erprobung cines neuen Automobils oder Flug- 
zeugs oder eines neuen Baustoffes. Hier stehen das 
Laboratorium und der Vcrsuchsstand zur Verfiigung, 
auf denen sich schon grundlegende Erkenntnisse 
sammeln lassen. Ahnlichkeitsgesetze sind bekannt, auf 
Grund derer es moglich ist, vom Versuchsstand auf 
die Praxis zu schliefien. Ich erinnere z. B. an das 
Flugwescn, dessen rascher Aufstieg nur auf Grund der 
Kenntnis solcher Ahnlichkeitsgesetze moglich war. Im 
Bergbau ist nur die unmittelbare Erprobung in der 
Praxis durchfiihrbar. Hinzu kommt, daB dort die natur- 
gegebenen Verhaltnisse auBerordentlich wechseln, Gebirgs- 
druck, Art und Beschaffenheit des Hangenden und 
Liegenden, Festigkeit, Hiirte, Machtigkeit und Zusammen- 
setzung der Kohle, GróBe und RegcltniiBigkeit oder Un- 
regelmiiBigkeit des Einfallens usw. Es mussen also nicht 
nur rein maschinentechnisch die Gewinnungs- und Lade
maschinen selbst storungsfrei arbeiten, alle Teile aus- 
reichend bemessen und vor Oberlastungen bew'ahrt sein;
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alle iibrigen Arbeitsvorgange mussen sich der Maschine 
anpassen, wie unigekehrt auch die Maschine diesen an- 
gepaflt sein mufi. Das Ziel ist im einzelnen Fali erst erreicht, 
wenn alle Faktoren in harmonischem Gleichklang zu- 
einander stehen. Diese Aufgabe, die auf jeder Zeche, ja, in 
jedem Flóz jeder Zeche wieder verschieden ist, stellt hohe 
Anforderungen an den Betrieb, d. li. an die Aufsicht und 
die Belegschaft. Jeder einzelne der Beteiligten nuiB mit 
grofler Hingabe an der Cberwindung der sich iinmer wieder 
in den Weg stellenden groBen und kleinen Hindernisse 
arbeiten. Nur der Eingeweihte weiB, welcher Einsatz- 
bereitschaft es hierzu bedarf. Auch geniigt es nicht, eine 
bestimmte Maschine nur an einer Stelle zu versuchen. 
Auf einer groflen Anzahl von Zechen mussen Erfahrungen 
gesammelt und gegeneinander ausgetauscht werden. 
Dies ist im Ruhrgebiet der Fali. Schon auf 6 Zechen 
laufen solche Versuche, im Westen, in der Mitte und im 
Osten des Reviers. Weitere Zechen sind bereit, sie auf- 
zunehmen, sobald die schon bestellten Maschinen geliefert 
sind.

HoffnungsYolle Ansatze auf dem zweifellos noch 
langen Wege zum gesteckten Ziel sind schon erreicht.

U M S
U ntersuchungen  am A m m oniakab tre ibe r .
Von Dr.-Ing. Fritz R o s e n d a h l ,  Schwarzheide.

An anderer Stelle hat A. T h a u 1 eingehend iiber den 
Betrieb von Ammoniakabtreibern berichtet. Aus den den 
Ausfiihrungen beigegebenen Abbiklungen ist die gewóhn- 
liche GróBe und Bauart solcher Abtreiber zu erkennen: 
Mail setzt im allgemcincn 10 Kolonnenringe mit je zwei 
Bóden zusammen, dereń Durchmesser sich nach der durch- 
zusetzenden Ammoniakwassermenge richtet. An diesen 
eigentlichen Abtreiber schlieBt liian die sogenannte Kalk
kolonne mit MischgefaB an, um die im Ammoniakwasser 
vorhandenen »fixen« Ammoniumsalze zu zerlegen und das 
Ammoniak darauś zu gewinnen. Es war nun von Interesse 
zu untersuchen, ob es nicht móglich sei, die Zahl der 
Abtreiberringe etwas zu verringern und vielleicht auf die 
ganze Einrichtung zum Abtreiben der fixen Salze zu ver- 
ziehten. Auf diese Weise kónnte erheblich an Materiał 
gespart und dadurch der Anschaffungspreis um ein Be- 
deutendes gesenkt werden, wobei sich zugleich die laufen- 
den Kapitalkosten vermindern.

Zu diesem Zweck wurden an einem Ammoniakabtreiber, 
Bauart Dr. C. Otto & Comp., Untersuchungen angestellt, 
die sich in der Hauptsache auf die Zusammensetzung des 
Ammoniakwassers erstrcckten und feststellen sollten, wic 
sich das Ammoniakwasser im Verlauf des Abtriebes ver- 
hielt. Die nótige Probenahme erfolgte in der Weise, daB an 
den einzelnen Kolonnenringcn Hahne angebracht wurden, 
und zwar in einer Hóhe, dafi der Auslauf vollkommen unter 
Wasser lag. Bei der Probenahme wurde der Betrieb nicht 
unterbrochen.

Wie sich aus den Zahlentafeln 1—3 ergibt, sind das 
Kohlendioxyd und der Sehwefelwasserstoff bereits am
7. Kolonnenring ganzlich ausgetrieben. Wenn sich nun das 
Ammoniak nicht gleich verhalt (abgesehen natiirlich vom 
fixen), so beruht das wohl auf der Zufuhr von frischem 
Ammoniak aus der Kalkkolonne; nur so laBt es sich er- 
klaren, daB man bei den Versuchen 2 und 5 sogar eine 
Zunahme des Ammoniaks im letzten Kolonnenring be- 
obachtet. Weiterhin ist aus den Versuchen zu entnehmen, 
daB durch das eintretende kalte Frischwasser ein Aus- 
waschen der aufsteigenden Dampfe stattfindet. Es wird 
somit doppelte Arbeit geleistet, weil das bereits ab- 
getriebene Ammoniak nochmals abgetrieben werden muB.

Aus diesen Untersuchungen lassen sich nachstehende 
Folgerungen ziehen:

1. Da das Ammoniakwasser in der 7. Kolonne bereits 
vom Kohlendioxyd und Sehwefelwasserstoff befreit und 
sich der in den weiteren Kolonnen auftretende Ammoniak- 
gehalt in der Hauptsache auf das Ammoniak zuriickfuhren
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Andere zeichnen sich ab und sind in Vorhereitung. Wenn 
man nun fragt, welclie von den bereits eingcsctzteu 
Maschinen die beste und geeignetste ist, so kann die Ant- 
wort nur lauten, daB es nicht e in e  Lósung gibt, sondern 
dafi der Ruhrbergbau angesichts der Verschiedeuheit der 
geologisclien Bedingungen mchrerer yerschiedener Ąrten 
von Gewinnungs- und Lademaschinen bedarf. Vielleicht 
laBt sich zur Erlangung eines Wertinafistabes darauf hin- 
weisen, daB die beste Lósung, am geeignetsten die Maschine 
ist, bei der das Prinzip der FlieBarbeit, des ununter- 
brochcuen Flusses der beteiligten Arbeitsvorgange am 
besteń gewahrleistet ist, alle eingesetzten Betriebsmittel 
am starksten ausgeniitzt sind und zugleich das Abbau- 
fórdennittel vorgeruckt werden kann, ohne daB man es 
auseinanderzunehmen braucht.

Ein starker auf das Ziel ausgcrichteter Wille und harte 
Einsatzbereitschaft, die ohne Zeitverlust alle Schwierig- 
kciten iiberwinden, sind vonnótcn. Ebenso notwendig ist 
aber auch Geduld zum Reifenlassen des Werdenden. Niclits 
hemmt so sehr den Fortschritt von Wissenschaft und 
Technik ais das Verlangen, seinen Nutzen zu friih ver- 
spiiren zu wollen.

C H  A U
liifit, das aus der Kalkkolonne kommt, kónnten zum 
mindesten die zwei unlersten Kolonnenringe wegfallen.

2. Man hat bisher die Ammoniakabtreiber nicht isoliert, 
wie es bei Benzolabtreibern von jeher ublicli gewesen ist; 
des weiteren scheint es von Nachteil zu sein, daB das 
Frischwasser kalt auf den Abtreiber gegeben wird. Es

Z a h le n ta fe l  1. Kohlendioxydgehalt im Wasser (Angabe 
in g/l, Wasserdurchsatz 37 ms/h, Dampfetemperatur 94°).

Vers.-
Nr.

Frisch
wasser

Kolonnenringe

1 1 2 3 4 5 6 7

1 _i _ 34,32 24,S6 17,16 3,96 _ _
— — 42,85 34,91 22,71 15,12 2,86 —

2 5,94 --- 6,16 3,52 1,76 1,01 — ---
— — 6,40 4,40 3,78 1,62 1,23

3 6,29 --- 7,48 5,72 2,24 2,66 — ---
-rr — 6,90 4,75 3,08 1,84 — —

4 6,11 --- 7,83 6,16 5,19 3,65 2,11 --- ’ '
— — 7,33 7,60 3,00 1,25 —

5 5,86 6,29 4,31 1,89 1,23 — —

6 6,78 — 8,18 5,98 5,01 2,81 2,93 —

Durch-
schnitt- 6,19 — 7,07 5,30 3,24 2,00 2,04 ---

ł Nicht bestimmt. — 2 Ohne Yersuch 1.

Z a h le n ta f e l  2. Schwefelwasserstoffgehalt im Wasser
(Angabe in g/l, Wasserdurchsatz 37 m3/h Dampfe-

temperatur 94°).

Vers.- Frisch Kolonnenringe
Nr. wasser 1 2 3 4 5 6 7

1 _i _ 3,97 1,78 0,68 0,08 _ __

— ‘ 4,96 2,70 1,41 0,47 0,14 —
2 2,56 — 2,68 0,83 0,17 0,03 — —

— — 3,41 1,49 0,59 0,17 0,03 —

3 2,19 — 3,16 2,02 0,27 0,61 0,05 —
— — 2,72 1,08 0,45 0,08 — —

4 2,10 — 3,48 2,55 1,32 0,56 0,18 —
_  ■ — 2,82 1,64 0,76 0,25 0,03 —

5 1,87 2,49 0,79 0,20 0,03 — __  -

6 1,79 _ 2,44 1,56 0,61 0,13 — —
Durch-
schnitt2 2,10 — 3,27 1,72 0,62 0,38 0,10 —

1 Nicht bestimmt. — 7 Ohne Yersuch 1.
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sei auch hier auf die Handhabung in der Benzolfabrik 
hingewiesen, wo man das kalte gesattigte Ol durch das
abgetriebene heiBe Ol vorwarmt. Sollte sich das nicht init
dcm Ammoniakwasser durchfiiliren lassen? Oinge man also 
so vor, daB das Frischwasser vórgewarmt und zugleich 
der Abtrciber isbliert wird, so konnte man gewiB noch 
einen Kolonnenring sparen. Weiterhin liefie sich eine er- 
hebliche Menge Dampf sparen, weil man das kalte Wasser 
nicht auf die notige Temperatur von 100° zu erwarinen 
braucht.

3. Durch die unter Punkt 2 in Betracht gezogene 
Isolierung konnte auch eine gleichmaGigere Zusammcn- 
setzung der abziehenden Darnpfe erreicht werden.

In der Zahlentafel 4 sind noch einige Zahlen iiber 
die Zusammensetzung der aus dem Abtreiber abziehen
den Dampfe wiedergegeben. Leider konnte hier nicht ein
so einheitliches Bild wie beim Abtreiber selbst erzielt
werden, was auf die schwankende Zusammensetzung des 
Frischwassers und auf die mangelnde Isolierung zuriick- 
zufiihren ist. lmmerhin geht aus diesen Untcrsuchungen 
hervor, daB bei hoherer Temperatur der Anunoniakgehalt 
der abziehenden Dampfe (infolge des Partialdruckes des 
Wasserdampfes) immer geringer wird, so daB bei einer 
Dampfetemperatur von 101° der Gehalt an Aminoniak 
praktisch gleich Nuli sein niuB. Diese Beobachtungen 
stimmen auch mit den im Betriebe gemachten Erfahrungen 
iiberein. Die giinstigste Temperatur fiir die abziehenden 
Schwaden liegt bei 94—95°.

Z a h le n ta fe l  3. Ammoniakgehalt im Wasser (Angabe 
in g/l, Wasserdurchsatz 37 m3/h, Dampfetemperatur 94°.

Vcrs.- Frisch- K olonnenrinfe
INT. wasser

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ___ i 11,2 15,81 15,81 13,43 11,39 7,82 4,59 2,72 2,04 1,36
2 — — 16,15 15,64 9,69 6,80 4,25 2,89 1,70 1,02 2,82

— — 19,55 19,62 16,83 12,58 9,01 5,44 4,03 2,72 2,38
3 8,33 — 13,26 9,69 6,29 3,23 2,21 1,36 1,19 1,02 0,68

— — I6,t6 14,45 11,56 7,76 4,93 3,06 3,06 2,03 1,53
4 8,84 — 18,19 18,19 9,52 13,09 7,31 4,82 3,06 1,53 1,36

— — 15,98 13,42 10,88 7,65 4,02 3,17 2,21 1,95 1,36
5 9,69 — 7,85 18,70 16,66 15,43 10.03 6,80 4.25 3,12 2,04

— — 16,49 15,13 11,90 9,35 6,80 3,74 2,89 1,53 3,40
6 10,03 14,62 11,90 8,33 6,46 3,74 2,04 1,02 1,87 1,53
7 10.12 — 15,13 15,30 13,26 8,65 7,60 — — — -

Durch-
schnitt3 9,40 — 16,60 14,98 11,66 8,94 6,15 3,79 2,61 2,28 1,83

1 Nicht besłimmt. — * Ohne Yersuch 1.

Z a h le n ta fe l  4. Zusammensetzung der Abschwaden eines 
Ammoniakabtreibers (Angabe in g/l Kondensat, 

Durchsatz 37 m3/h, Druck 1200 inm).

T e m p e r a tu r  94°
NHa 67,20, COt 40,34, H2S 6,52,
T e m p e r a tu r  95°
NH, 142,80, C 0 4 91,08, H,S 24,96,
T e m p e r a tu r  96 0 
NH3 141,10, C 0 2 91,08, H,S 26,88,
T e m p e r a tu r  97°
NHS 134,30, C 0 2 S4,56, HsS 24,96,
T e m p e r a tu r  98°
NH3 107,10, CO, 67,40, H,S 16,96,

Frischwasser NH3 11,40 

Frischwasser NH3 9,20 

Frischwasser NH3 9,30 

Frischwasser NH3 10,01 

Frischwasser NH3 10,01

Ein weiterer wichtiger Teil der Ammoniakanlage auf 
den Kokereien und Gaswerken blcibt die Gewinnung der 
fixen Ammoniumverbindungen, d. h. des in ihnen ent- 
haltenen Ammoniaks. Diese Gewinnung kommt auch bei 
den halbunmittelbaren Verfahren in Frage. Das Austreiben 
des Ammoniaks aus den Verbindungen geschieht mit ge- 
loschtem Kalk in den obenerwahnten Kalkkolonnen, nach- 
dem die Kalkmilch vorher in einem MischgefaB innig mit 
dem Ammoniakwasser gemischt worden ist. Im allgemeinen 
rechnet man mit einem Kalkverbrauch von 3 bis 5 kg/m 3 
durchgesetzten Ammoniakwassers. Wie nun aus der 
Zahlentafel 3 hervorgeht, betragt der Ammoniakgehalt 
des Wassers beim Verlassen des letzten Kolonnenringes 
im Durchschnitt 1,8 g/l, in 1 m3 sind demnach 1,8 kg 
enthalten. Hierbei ist stillschweigend angenommen worden, 
daB der Gehalt an fixen Ammoniumsalzen stets ungefahr 
der gleiche ist. Gelingt es, diese Mengen restlos in Sulfat 
iiberzufuhren — was aber leider durchaus nicht der Fali

ist —, so werden hierzu rd. 7 ką Schwefelsaure von 
60° Be gebraucht. Daraus ergibt sieli folgende Rechnung 
(angenommener Gesamtdurchsatz 800 ms in 24 h):

m
Verbrauch an Kalk (3200 k g ) ....................  41,60
Verbrauch an HsS 0 4 (5600 k g ) ................ 128,80

170,40
Bei einer Ausbeute von 6000 kg Ammon-

sulfat zum Preise von 0,41 M /k g  Stick-
stoff ergeben s i c h ....................................  492,00

Erlos 321,60

Von diesen 321,60 M l  miissen nun alle Unkosten getragen 
werden, welche die Gewinnung der 6 t  Ammonsulfat 
erfordert, d. h. der Kalklóschanlage, des KalkmischgefaBes 
fiir das Ammoniakwasser und der Kalkkolonne. Dazu 
koimnen noch die Lohne fiir die Bedienung der Kalkanlage 
und fiir die Arbeiter, die etwa alle Vierteljahre eine Reini- 
gung der Kalkkolonne vornehmen. AuBerdem muB man
in Betracht ziehen, daB bei der vorstehenden Berechnung
ein sehr hoher Ammoniakgehalt im Wasser angenommen 
worden ist. Aus den bereits angefiihrten Griinden (Ver- 
starkung des Ammoniakwassers auf dem Abtreiber durch 
Aminoniak aus der Kalkkolonne) diirfte der wahre 
Ammoniakgehalt aber nur 0,9 kg betragen, wodurch der 
Erlos auf 139 3łJC absinken wtirde. Das ist eine Summę, 
um derentwillen sich eigentlich die groBe Anschaffung 
und Ausgabe der Kalkkolonne usw. nicht lolinen.

Des weiteren ist zu bedenken, daB sich ja das restliche 
Aminoniak in gebundener Form im Abwasser befindet und 
somit kcinen Schaden anrichten kann. In volkswi'rtschaft- 
licher Hinsicht fallt die gewinnbare Ammoniakmenge 
gegeniiber der durch die Ammoniaksynthese zur Verfiigung 
stehenden wenig ins Gewicht. Es ist also ernstlich zu uber- 
legen, ob man nicht bei Neuanlagen auf die Gewinnung des 
Ammoniaks aus den fixen Ammoniumsalzen von vorn- 
hercin verzichtet und bei alten Anlagen die Kalkkolonne 
stillsetzt.

Die K ohlenoxydbestim m ung  m it  Jodpentoxyd 
in Brandgasen .

H. W in te r  und B. B ra u k m a n n 1 haben vor kurzeni 
die genaue Arbcitsweise fiir die Bestimmung kleiner Mengen 
von Kohlenoxyd nach dem Jodpentoxydverfahren und die 
Zusammenstcllung der fiir die Analyse notwendigen 
Vorrichtung unter Zugrundelegung der Apparatur von 
K iip p e rs 2 beschrieben. AnlaBlich clieser Veroffentlichung 
sollcn einige Verbesserungen mitgeteilt werden, die sich 
im langjahrigen Dauerbetrieb, im besonderen bei dem
groBen Orubenbrand auf der Zeche C o n so -________
lidation im Jahre 19383, bestens bewiihrt 
haben.

Winter und Braukmann verwenden ais 
JodpentoxydgefaB die in einem Olbad 
liegende Liebigsche Ente nach Kiippers-'.

Abb. 1. Jodpentoxyd-GefaB.
i Oluckauf 76 (1940) S. 575.
1 Oluckauf 54 (1918) S. 529.
* F /L u y k e n ,  Oluckauf 75 (1939) S. 761.

Abb. 2. 
Aluminium- 
blockofen.
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An Stelle der Ente hat K a t tw in k e l1 eine Wascli- 
flasche nach Abb. 1 vorgeschlagen, bei der das Oas d u r c h  
anstatt iiber das Jodpentoxyd streichen muB, so daB auch 
bei hohem Kohlenoxydgehalt die Oxydation des Kohlen- 
oxyds zu Kohlensaure yollstiindig ist. Bei diesem GefaB ist 
die Einbringung des kórnigen Jodpentoxyds durch ein 
besonderes Ęihfullrohr, das nach Fiillung des GefiiBes 
abgeschmolzen wird, erheblich erleichtert. Das Erwarmen 
wird besser durch einen Aluminiumblockofen (Abb. 2) 
bewerkstelligt, der gegeniiber dem Olbad viele Vorziige

‘ Olfickauf 69 (1933) S. 1068.

besitzt. Die Reinigung der Spiilluft mit erhitztem Kupfer- 
oxyd wird beibehalten, da die Luft in den Laboratorien der 
Kokereien nicht iminer kohlenoxydfrei ist. An Stelle des 
Quarzrohrs, in dem sich das Kupferoxyd befindet, ver- 
wendet man zweckmiiBig ein mit Kuhlern ausgestattetes 
Rohr aus NCT.-Stahl von 300 mm Lange und 18 mm Dmr., 
das mit einem aufklappbaren elektrischen Róhrenofen auf- 
geheizt wird. Diese Einrichtung verhindert unbedingt das 
Anbrennen der Gummistopfen und damit eine nachtragliche 
Verunreinigung der Spiilluft, was beim gasbeheizten Quarz- 
rolir im Dauerbetrieb haufig vorkommt.

Dr. R o b e r t  K a ttw in k e l.

Deutsche Patente.
(Von dcm Tage, an dcm die Erteilung eines Patentes bekanntgemncht wordcn 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklagc gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

Ib  (6). 699703, vom 2S. 4.39. Erteilung bekannt- 
gemacht am 7. 11.40. M c ta l lg e s e l l s c h a f t  AG. in F r a n k 
f u r t  (Main). Vorrichtung zur clektrostatischen Trcnnung 
von Gemengen. Der Schutz erstreckt sich auf das Protek
torat Bóhmen und Miihren.

Dic Vorrichtung, die besonders zum Trennen von Fein- 
staub dienen soli, hat einen aus Isolierstoff hergestellten, 
unter standiger Saugwirkung stehenden Behjilter, auf 
dessen AuBenseite gegenpolige Elektroden angeordnet 
sind, die in einem z. B. durch eine umlaufende Schalt- 
scheibe bestimmten ZeitmaB umgepolt werden. Die Pola- 
ritiit der beiden gegcnpoligen Elektroden kann stets gleich- 
bleiben. In diesem Fali werden die Elektroden und der 
Behalter zeitweise relativ zueinander bewegt.

5c (*0oi)- 699705, vom 5 .3 .39 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 7 .11.40. Dr.-Ing. A rn o ld  H a a rm a n n  in 
B ra m b a u e r  bei D o rtm u n d . Grubenslernpel. Zus. z. Pat. 
685316. Das Hauptpat. hat angefangen am 17. 5. 36.

Damit beim Rauben des durch das Hauptpatent ge- 
schiitzten Stempels das obere Keilstuck a des aus zwei mit .  
geneigt verlaufenden Flachen aufeinander ruhenden, durch 
eine Kette b o. dgl. miteinander yerbundenen Keil- 
stiicken a und c bestehenden Auslosekopfcs infolge der zu 
seiner Beschleunigung notwendigen Arbeit die seitliche 
Bewegung des unteren Keilstiickes nicht hemmt und die 
Sprtingweite des Stempels nicht verringert, ist die Tragheit 
des oberen Keilstiickes so yermindert, daB die Kraft- 
komponente des vom Hangenden iiber das Schalholz h 
ausgeubten Gebirgsdruckes von der Mitte des oberen Kcil- 
stiickes und des Stempels in Richtung auf den Schwerpunkt 
des Keilstiickes verschoben ist. Zu dem Zweck konnen die 
Kopfflachen d  und e der beiden Keilstiicke unsymmetrisch 
ausgebildet oder bzw. und der Schwerpunkt f  des oberen 
Keilstiickes a móglichst nahe an dessen scharfe Kante g 
herangeriickt werden. Dic Kopfflache e des oberen Keil- 
stiickes a kann auch nach innen gewólbt und an dem in 
der Sprungrichtung k des Stempels liegenden Rand mit 
einem in das Schalholz h eingreifenden Zahn i  oder iiber 
ihre ganze Breite mit Zahnen versehen werden.

5c (920). 699763, vom 26. 10.38. Erteilung bekannt- 
gemacht am 7 .11.40. W ilh e lm  R e p p e l in D o rtm u n d -  
H a fe n . Schalenfórmiger Knieschuh.

In dem Schuh, dessen Schalen a auBer dcm Quetsch- 
holz b seitliche Absteifungsbolzen c des Streckenausbaues 
umfassen, liegt das Quetscliholz senkrecht zur Strecken- 
richtung, so daB die Schalen auf dem Quetschholz in 
dessen Langsrichtung gleiten konnen. Der Schuh kann in-

folgedessen durch seitlich auftretende Gebirgsdriicke an 
dem Quetschholz nach oben, d. h. bis in die First der 
Strccke wandern, so daB die Driicke auf die ganzen An- 
lageflachcn der Schuhe (Schalen) iibertragen werden.

lOa (1110). 693507, vom 12. 12.36. Erteilung bekannt- 
gemacht am 13.6.40. H e in r ic h  K o p p e rs  GmbH. in 
E sse n . Einrichtung zum Beschicken von Horizontal- 
kammerófen zur F.rzcugung von Gas und Koks m it ver- 
dichteten Kohlekuchcn. Erfinder: Georg Henseleit in Essen.

Eine allscitig geschlossene, in der Langsrichtung der 
Kammern a der Ofen und quer zu dieser Richtung ver- 
fahrbare Beschickungskammer b triigt in der Nahe des dem 
Ofen zugekehrten Endes auBen einen elastischen Blech- 
ring. Dieser Ring liegt bei der Einfulistellung der Be
schickungskammer gasdicht an dem rings um die Einfiill- 
óffnung der Ofenkammern laufenden vorspringenden Tiir- 
rahmen der Ofenkammern an.
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lOa (2G01). 699707, vom 21. 12. 35. Erteilung bekannt- 
gemacht am 7. 11. 40. I. O. F a r b e n in d u s t r i e  AG. in 
F r a n k f u r t  (Main). Vorrichtung zum Verschwelen kohlen- 
s/offhaltigcr S/offe. Erfinder: Dr. Matthias Pier in Heidel
berg, Dipl.-Ing. Karl Goetze in Ludwigshafen (Rhein), 
Dr. Albert Pross in Gelsenkirchen und Dipl.-Ing. Helmut 
v. Deimling in Gladbeck (W estf.).

Die Vorrichtung, die zum Schwelen der bei der Druck- 
hydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralólen o. dgl. oder 
bei der Extraktion fester kohlenstoffhaltiger Stoffe, im 
besonderen von Kohle, crhalteneń 61- und asphalthaltigen 
Rikkstande versvendet werden soli, hat eine Fiillkorper 
enthaltende Drehtrommel, die durch mit Durchtritts- 
óffnungen fur das Schwelgut versehene, geneigt oder senk- 
recht zur Trommclachse liegende Zwischenwande in 
Kammfcrn unterteilt ist. Falls die Zwischenwande zur 
Trommclachse geneigt sind, werden sie mit Mitnehmer- 
flachen versehcn.

10a (260J). 699708, vom 31. I. 30. Erteilung bekannt- 
gemacht am 7.11.40. F rie d . K ru p p  G ru s o n w c rk  AG. 
in M a g d c b u rg -B u c k a u . ( Imiaufende Trommel, i'orzugs- 
weise Schwelirommel. Erfinder: Johannes Thiel in Magde- 
burg-Sudenburg. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Protektorat Bóhrnen und Mahren.

Die Trommel hat offene Stirnenden, von denen eine 
oder die beide durch feststehende Kappen oder Deckel 
versch!ossen ist bzw. sind. Der oder die Deckel ist bzw. 
sind durch Gegengewichte bei zwei- oder mehrfacher An- 
wendung des Gleichgewichtsgritndsatzes gelenkig und in 
verschicdenen Richtungen selbsttiitig einstellbar gelagert. 
Die Deckel (Kappen), die von einer gelenkig gelagerten 
Stiitze getragen oder hangend angeordnet werden kónnen, 
liegen infolge Gewichtsausgleichung moglichst schwerefrei 
an dem Rand der Óffnung der Trommelstirnwand 
(Trominelstirnwande) an, so dali die Stoffe, die zum Ab- 
dichten der Deckel dienen, geschont werden.

81e (21). 699654, vom 23 .6 .37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 7. 11.40. Dr.-Ing. e. h. H e in r ic h  A um und  
in B e r l in - Z e h le n d o r f .  Entladevorrichtung fiir Sch/epp- 
Plailenfórderer. Zus. z. Pat. 681 678. Das Hauptpat. hat an- 
gefangen am 25. 7. 36. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Land Osterreich,

Bei dem Fórderer gcmaB dem Hauptpatcnt werden 
zum Entladen die Schlepp-PIattcn mit ihrem einen Ende 
durch iiber Fiihrungsrollen geffthrfe Zugkctten angehohen, 
wobei das freie Ende der Platten infolęc ihres Eigen- 
gewichtes untcrhalb der Kette verbleibt. Damit der Fór
derer fiir sehr groBstiickiges Fórdergut und fiir die Ver- 
hiiltnisse des Bergbaubetriebcs yerwendet werden kann, 
iii dem die Fórderer oft mit groBcr Geschwindigkeit auf 
Bahnen laufen, die in senkrechter und waagerechter Rich- 
tung Kriimmungen aufweisen, wird gemśiB der Erfindung 
das Anheben der Schlepp-PIattcn bei dereń Entladung • 
durch eine zwanglaufige Fiilmmg der Platten gesichert. 
Die zwanglaufige Fiihrung der Platten kann durch eine 
Schiene bewirkt werden, die einen Schlitz aufweiśt, durch 
den die Drehachsen der Schlepp-Platten an der Kette hin- 
durchtreten. Zum Fiihren der Platten kónnen auch 
Fuhrungsrader fiir die Kette verwendct werden.

35a (9Cs). 699728, vom 10.0.38. Erteilung bekannt- 
gemacht am 7. 11. ■40. M a rth a  W o e rn lc ,  geb. H a h n , und 
Dipl.-Ing. H u g o  M u lle r  in S tu t tg a r t .  Hydraullscher 
Belasiungsatisgleic/irr fur mehrseUige Schachtfdrder- 
maschinen.

Das Ende jedes Seiles u der Fórdermaschine ist ver- 
stellbar und gelenkig mit dem oberen Querstiick b eines 
den ortsfesten hj^raulischen Druckausgleicher c um- 
gebendeii, frei beweglichen yiereckigen Rahmens d be- 
festigt. Das unterc Querstiick c jedes Rahmens d  ist durch 
eine allseitig bewcgliche Druckstange /  init dem zu- 
gehórigen Kolben g  des Au$gjeichers c yerbunden. Durch 
die Rahmen d  und die Druckstange /  wird die Seilkraft 
der Seile a so auf die Kolben g  iibertragcn, daB Klem- 
mungen des Ausgleichers, die durch Seilquerschwingungen, 
Ersclnitterungen und Querschlage hcrvorgcrufen werden 
kónnen, verhindert werden.

81 e (8302). 699665, vom 12.3.37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 7.11.40. S ie m c n s -S c h u c k e r tw e rk e  AG. 
in B e r l in -S ie m e n s s ta d t .  Steuereinrichtung fiir zu- 
sammengesetzic FSrderanlagen. Erfinder: Dipl.-Ing. Paul 
Steglich in Berlin-Steglitz.

Die Einrichtung ist fiir Fórderanlagen bestimmt, bei 
denen die vcrschiedenartigen Fórdermittel zu einer 
Arbeitsstaffel zusammengefalit und gemeinsam betrieben 
werden und der der Arbeitsstaffel entsprechende Fórder- 
weg sowie die Stcllung der auf diesem Fórderweg zwisehen 
den einzelnen Fórdermitteln liegenden richtunggebendeti 
Verstellmittel (Weichen, Klappen u. dgl.) z. B. durch 
optische Mcldezeichen angezeigt werden. Die Erfindung 
besteht darin, daB Priifschalter, z. B. Tastsćhalter, vor- 
gesehen sind, durch die wahrend des Betriebes einer be- 
stimmten Arbeitsstaffel auch die Meldezeichen der nicht 
zu der in Betrieb befindlichen Arbeitsstaffel gehórigen Vcr- 
stellmittel zeitweilig zum Anzeigen (Aufleuchten) gebracht 
werden kónnen. Die Betatigung und Wirksamkcit der Priif- 
schalter und somit die Oberpriifung der durch die Melde- 
zeichen iiberwachbaren Verstellmittel ist uiiabhangig von 
der durch Wahlschalter oder andere Steuerschalter 
getroffenen Schaltanordnung.

B U C M E R S C H A U
Funfundsiebzig Jahre Mansfelder Pflastersteine 1863 bis 

1938. Von Dr. pliil. Hanns F re y d a n k . Mit Untcr- 
stiitzung von K. F ie d le r ,  Dr.-Ing. O. S c h m id t und 
E. W a h l, Eisleben. Hrsg. von der Mansfeld AG. 305 S. 
mit Abb. und 1 Kartę. Eisleben 1940, Ernst Schneider. 
Preis geb. 10 3tM.
Ist auch die Kupfergewinnung Hauptaufgabe des 

Mansfelder Bergbaues, so sind doch die anfallenden Neben- 
erzeugnisse von nicht geringerer wirtschaftlicher Bedeu- 
tung, Bereits seit mehreren Jahrzehnten ist die Ver- 
arbeitung der anfallenden Schlackemnengen fiir die

Mansfelder Betriebe von besonderer Wichtigkeit, zumal 
da erhebliche Teile benachbarten fruchtbaren Ackerlaudes 
angekauft werden muBten, nur um die immer mehr in die 
Hóhe und Breite wąchsenden Schlackenhaldcn unterbringen 
zu kónnen. Es ist daher begreiflich, daB seit langem schon 
die fiihrcnden Miinner des Mansfelder Kupferschieferberg-- 
baues unentwegt und eifrig auf Mittel und Wege sannen, 
damit das Schlackenproblem eine dauerhafte und zugleich 
wirtschaftlich praktische Lósung fand. Im Jahre 1863 
schlieBlich gelang es zum ersten Maje, Schlacken aus 
Mansfelder Kupferschiefer zu gieBen und die in einem
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besonderen Temperverfahren hergestellte Schlacke nach 
Zcrkleincrung in Steinbrechern ais StraBenschotter zu ver- 
wenden. Heute freilich ist, nachdein die Herstellung 
eine wesentliche Verbesserung erfahren hat, die Erzeugung 
von Pflastersteinen die wichtigste Verwendungsart von 
Mansfelder Kupferschlacke, und nicht nur innerhalb des 
Deutschen Reichs, sondern auch im Ausland sind Mans
felder Schlackensteine ais ein — auch den jetzigen ge- 
steigerten Verkehrsanspriichen durchaus gereclit werden- 
des — Pflastermaterial fiir feste StraBendecken bekannt- 
geworden. Das durcii den Mansfelder Kupferbergbau her- 
ausgegebene und von der kenntnisreichen Feder Dr. Hanus 
Freydanks verfaBte Buch schildert eingehend die 75jahrige 
Geschichte der Mansfelder Schlackensteinherstellung von 
1863 bis 1938 und gibt iiberdies einen lehrreiclien Ein- 
blick in die allgemeine technische Vorgeschichte der 
Schlackenver\vertung. K ru g e r.

Kohle. Naturgeschichte eines Rohstoffs. Von Dr. Kari
A. J u r a s k y ,  Dozent an der Bergakademie Freiberg
(Sa.). (Verstandliehe Wissenschaft, Bd. 45.) 170 S.
mit 58 Abb. Berlin 1940, Julius Springer. Preis geb.
4,80 3tM.
Die ausgezeichnete Buchreihe »Verstandliche Wissen

schaft* ist mit dem Erscheinen des vorliegenden Band- 
chens uni einen sehr \vcrtvollen Beitrag bereichert worden. 
In leichtverstandlicher, auf den neuesten Ergebnissen 
wissenschaftlicher Forschung beruhender Darstellung gibt 
der Verfasser eine Schilderung des Rohstoffes Kohle, die 
in sehr gliicldich gewahlter Form bei aller Kiirze doch das 
Wesentliche umfaut. Wenn die Abfassung des Werkes, wie 
im Vorwort angedeutet wird, von dem Gedanken getragen 
war, der in der gleichen Reihe erschienenen Darstellung 
iiber das Erdól von K. K re jc i -G r a f  etwas Entsprechendes 
an die Seite zu stellen, so ist diese Absicht vollauf gelungen.

Nach der Erliiuterung einiger dem allgemeinen Ver- 
sliindnis dienenden geologischen Grundbegriffe schildert 
der Verfasser die Kohle ais Gestein und die Art ihres Auf- 
tretens im Schichtenverband. Nach kurzem Eingehen auf 
die mannigfachen Deutungsversuche der Kohlenentstehung 
erfolgt die Begriindung der heute gesichert dastehenden 
Erkęnntnis des Ursprunges aus pflanzlichen Resten auf dem 
Wege der sich aucli heute noch abspielenden Moorbildung 
unter Hinzutreten besonderer geologisch-tektonischer Ver- 
haltnisse des Ablagerungsraumes. Ausgehcnd von der 
Pflanzenwelt der Vorzeitinoore ais Ursprungsstoff wird 
sodann im wichtigsten Abschnitt die Wandlung der Stoffe, 
im besonderen der Inkohlungsvorgang nebst seinen Trieb- 
kraften behandelt, wobei die Inkohlung durch im Innern 
der Ablagerung ihren Ursprung nehmende Vorgiinge bio- 
logisch-chemischer Natur in der Form der »reifen Erd- 
braunkohle« ein bestimmtes Endstadium erreicht, das nur 
noch durch von auBen herantretende Krafte, wie Erhohung 
von Druck und Temperatur, bis zum Zustand des Anthra- 
zits, ja des Graphits weiterentwickelt werden kann.

Ein besonderer Abschnitt ist der Kohlenmikroskopie 
gewidmet, in welchem nach einem kurzeń Uberblick iiber 
die kohlenpetrographischen Untersuchungsverfahren an 
Hand von ausgezeichneten Lichtbildern die bezeichnenden 
»Streifenarten« der Steinkohie, die ais Vitrit, Durit und 
Fusit — unter Fortlassung des Clarits — bezeiclinet 
werden, nach ihrer Erscheinungsform und Zusammen- 
setzung eine eingehende Darstellung erfahren. Auf den 
praktischen Nutzen der Kohlenpetrographie fiir die Ver- 
wertung und Veredlung der Kohle wird an Hand von 
Beispielen eingehend hingewiesen.

Der abschlieBende Abschnitt schildert kurz die ge- 
brauchlichsten Gewinnungsverfahren der Kohle sowie ihre 
Vcrwendungs- und Veredlungsmoglichkeiten, die sie zu 
einem der wichtigsten Rohstoffe der Gegenwart und Zu- 
kunft stempeln. Eine geologische Zeittafel mit den wcsent- 
lichsten Zeitabschnitten der Kohlebildung ist beigefiigt.

Alleś in allem gibt das ausgezeichnet ausgestattete 
Bandchen eine klare und das Wesentliche zuśammen- 
fassende kurze Darstellung eines Rohstoffes, iiber den das 
Schrifttum naliezu ins Uferlose angewachsen ist. Das Biich- 
lein kann daher ais Einfiihrung weitesten Kreisen, die 
sich mit irgendwelchen die Kohle betreffenden Fragen zu 
befassen haben, unbedingt empfohlen werden.

Dr. Dora W o la n sk y .

Physikalische Grundlagen der MelJtechnik in der Warme- 
' wirtschaft. Von Professor Dr. Siegfried V a le n t in e r ,

Clausthal. 127 S. mit 45 Abb. Braunschweig 1940,
Friedr. Vieweg & Solin. Preis geh. 8,50 St.K, geb.
10 9UI.
Nur durch sorgfiiltige Uberwachung der entwickelten 

und %’erbrauchten Energiemengen ist es móglich, einen Be
trieb wirtschaftlich zu iiberwachen und zu leiten, wozu eine 
reiche Erfahrung auf dem Gebiete des Meflwesens er- 
forderlich ist.

Das vorliegende Buch, entstanden aus Vorlesungcn 
iiber Warmelehre und W armewirtsehaft, ist mit der Absicht 
geschrieben, Ingenieuren, die sich mit der Betriebsiiber- 
wachung zu befassen haben, die physikalischen Zusammen- 
hange der gebrauchlichsten MeBgerate und MeBverfahren 
klarzulegen. Behandelt werden die vielgestaltigen Tein- 
peraturmessungen, Warmelehre und -strahlung, die 
Mengenmessung und die dazugehorigen physikalischen 
GroBen, wie die Grundlagen der Feuerungstechnik. Hin- 
weise auf das Fachschrifttum geben Anregung zum Weiter- 
studium, so dafi das Biichlein nicht nur den jungen 
Ingenieur in das Gebiet einfiihrt, sońdern auch Betriebs- 
ingenieuren willkommen sein wird. NoB.

Mathematische und technische Tabellen fiir Alaschinen-
bau (einschlieBlich Elektrotechnik). Von Professor
E. S c ln i l tz f .  Neubearb. von Dipl.-Ing. O. K eh rm a n n .
20. Aufl. 509 S. mit Abb. Essen 1940, G. D. Baedeker,
Verlag. Preis geb. 6,80 31M.
Ais Tabclleiibuch hat wohl kein Buch eine gróflere 

Verbreitung und Anerkcnmmg gefunden ais der »Schultz«. 
Nunmehr liegt die 20. Auflage in volliger Neubearbeitung 
vor. Die Gliederung zeigt die klare Stoffteilung. l.M athc- 
matischer Teil. 2. Naturwissenschaftlicher Teil, 3. Bau- 
kunde und Maschinenbau, 4. Elektroteehnischer Teil.

Seine Hauptstiirke liegt in dem Tabellenwerk fiu 
Maschinenbau und Elektrotechnik, namentlich ist das 
Gebiet der Hebezeuge und Transportmittel mit seinen D1N- 
Normen sehr griindlich bearbeitet. Der Umfang von 509 S. 
ermóglichte die aufierordentlich reiche Sammlung aller fiir 
den Techniker im Betrieb und in der Konstruktion so wert- 
vollen technischen Unterlagen.

Es ist zu begriiBen, dali der Neubearbeiier das gesamte 
Stoffgebiet auf den heutigen Stand der Technik gebracht 
hat, so daB der »Schultz« in seiner neuen Fassung das 
unentbehrliche technische Hilfsbuch der Schaffenden 
bleiben und werden wird.

M a erck s .

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U'
(Ein Stern bedeutet: Text- oder Tafelabbildungen.)

Die nachstehend aufgefuhrten Zeitschriften werden regelmaBig bearbeitet.

A b k iirz u n g N am e d e r  Z e i t s c h r i f t V e r la g

Angew. Chem.

Arch. Eisenbahnwes.

Angewandte Chemie (Zeitschrift des Vereins Deutscher 
Chemiker: A)

Archiv fiir Eisenbahnwesen

Berlin W 35, Woyrschstr. 37, Verlag 
Chemie GmbH.

Berlin W9, Linkstr. 22/24, J. Springer.
1 Einseitig: bedruckte Abzuge der Zeltschriftcnschau fQr Karteizwecke sind vom Verla2 Oluckauf bei monatlichem Versand zum Prcisc von 2,50 fML 

fur das Ylerteljahr zu bezichen.



26 G 1 ii c k a  u f 11. Jahrgang, Heft 1

A b k u rz u n g N am e d e r  Z e i t s c h r i f t V e r la g

Arch. Eisenhiittenwes. 

Arch. Warmewirtsch. 

Bergbau

Berg- u. hiittenm. Mh. 

Braunkohle 

Braunkohlenarch. 

Brennstoff-Chem.

Brennstoff- u. Warme
wirtsch.

Chem. Fabrik

Chem.-Ztg.

Dtsch. Recht

Dtsch. Techn.

Elektr. im Bergb. 
Elektrotechn. Z. 
Elektr.-Wirtsch.

Feuerungsteclm.

Fórdertechn.

Forschg. Ing.-Wes.

Gasschutz u. Luft- 
schutz

Oas- u. Wasserfach 
Oeol. Mijnbouw

Ocol. Rdsch.

Gliickauf

Ingenieur (Haag)

Jb. Berg- u. Hiitt.-Wes.
(Sachsen)

Jb. Brennkrafttechn. 
Ges.

Jb. Hallesch. Verb.

Jb. Preufi. Geol.
Landesanst.

Kali
Kom pa B

Met. u. Erz 
Mitt, Forsch.-Anst. 

Gutehoffnungshiitte- 
Konzern 

Mitt. Hochschule 
Sopron

Mitt. Kohle- u. Eisen- 
forsch.

Mitt. Markscheidewes.

Monatsbull. Schweiz. 
Ver. Gas- u. 
Wasserfachm.

Archiv fiir das Eisenhiittenwesen

Archiv fiir Warniewirtschaft und Dampfkesselwesen

Der Bergbau, vcreinigt mit Kohle und Er/.

Berg- und huttenmannisehe Monatshefte der Montanisti- 
schen Hochschule in Leoben 

Braunkohle, Zeitschrift fiir Gewinnung und Verwertung 
der Braunkohle 

Das Braunkohlenarchiv, Vorkommen, Gewinnung, Ver- 
arbeitung, Verwendung der Brennstoffe 

Brennstoff-Chemie, Zeitschrift fiir Chemie u. chemische 
Technologie der Brennstoffe und ihrer Neben- 
produkte 

Brennstoff- und Warmewirtschaft

Die Chemische Fabrik (Zeitschrift des Vereins 
Deutscher Chemiker: B)

Chemiker-Zeitung

Deutsches Recht, vereinigt mit Juristische Wochenschrift

Deutsche Technik

Elektrizitat im Bergbau 
Elektrotechnjsche Zeitschrift
Elektrizitatswirtschaft, Zeitschrift des Reichsverbandes 

der Elektrizitats-Versorgung, Mitteilungsblatt der 
Reichsgruppe Energiewirtschaft und der Wirtschafts- 
gruppe Elektrizitatsversorgung 

Keuerungstechnik, Zeitschrift fiir den Bau und Betrieb 
feuerungstechnischer Anlagen, vereinigt mit Feuerfest- 
Ofenbau 

Fórdertechnik

Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens

Gasschutz und Luftschutz, Zeitschrift fiir den Gasschutz 
und Luftschutz der Zivilbevólkenmg und fiir die 
militarische Gasabwehr 

Das Gas- und Wasserfach 
Geologie en Mijnbouw

Geologische Rundschau, Zeitschrift fiir AUgemeine 
Geologie

Gliickauf, Berg- und Hiittenmannische Zeitschrift 

De Ingenieur

jahrbuch fiir das Berg- und Hiittenwcsen in Sachsen

Jahrbuch der Brennkrafttechnischen Gesellschaft

Jahrbuch des Halleschen Verbandes fiir die Erforschung 
der mitteldeutschen Bodenschatze und ihrer Ver- 
wertung

Jahrbuch der PreuBischcn Geologischen Landesanstalt 

Kali, verwandte Salze und Erdól
DerKompaB, Amtliches Organ der Knappschafts-Berufs- 

genossenschaft und der Reichsknappschaft

Metali und Erz.
Mitteilungen aus den Forschungsanstalten von Gute- 

hoffnungshiitte Oberhausen AG. usw.

Mitteilungen der berg- und hiittenmannischen Abteilung 
an der kgl. ungarischen Palatin-Joseph-Universitiit 
fiir technische und Wirtschaftswissenschaften, 
Fakultat fiir Berg-, Hiitten- und Forstwesen zu 
Sopron

Mitteilungen der Kohle- und Eisenforschung (Forschungs- 
gescllschaft der Vereinigte Stahlwerke AG.) 

Mitteilungen aus dem Markscheidewesen

Schweizerischer Verein von Gas- 
mannern, Monatsbulletin

und Wasserfach-

Diisseldorf, Ludwig-Knickmann-Str. 27, 
Verlag Stahleisen mbH.

Berlin NW 7, Dorotheenstr. 40, VDI- 
Verlag GmbH.

Gelsenkirchen, Wildenbruchstr. 27, 
Carl Bertenburg.

Wicn I, Schottengasse 4, J. Springer.

| Halle (Saale), Miihlweg 19,
Wilh. Knapp.

Essen, Gerswidastr. 2, W. Girardet.

Halle (Saale), Miihlweg 19, W. Knapp.

Berlin W 35, Woyrschstr. 37, Verlag 
Chemie GmbH.

Kóthen (Anhalt), Verlag der Chemiker- 
Zeitung, Otto von Halem.

Berlin W 35, Hildebrandstr. 8, Deut- 
scher Rechtsverlag GmbH.

Berlin-Schoneberg, Herbertstr. 4, 
Theodor Weicher.

Miinchen 1, Gliickstr.8, R.Oldcnbourg.
Berlin W 9, Linkstr. 22/24, J. Springer.
Berlin W 62, Lutzowpl. 1, Franckh'sche 

Verlagshandlung, W. Keller & Co.

Berlin W 9, Linkstr. 22/24, J. Springer.

Lutherstadt W ittenberg, Bez. Halle, 
A. Zieińsen.

Berlin NW 7, Dorotheenstr. 40, VDI- 
Verlag GmbH.

Berlin-Charlottenburg 5, Kaiserdamm 
117, Verlag Gasschutz und Luft
schutz, Dr. Ebeling KG.

Miinchen 1, Gliickstr.S, R.Oldenbourg.
Den Haag, Vogelkersstraat 48,

G. A. Tiesing.
Stuttgart W, Hasenbergstcige 3, 

Ferdinand Enke.
Essen, Huyssenallee 100, Verlag 

Gliickauf GmbH.
Utrecht, Doinstraat 1 -3 , N.V.A. Oost- 

hocks Uitgevers Maatij.
Freiberg (Sa.), Ernst Mauckisch.

Halle (Saale), Miihlweg 19, W. Knapp.

Halle (Saale), Domplatz 1, Hallescher 
Verband.

Berlin N 4, Invalidenstr. 44, Prcufi. 
Geol. Landesanstalt.

Halle (Saale), Miihlweg 19, W. Knapp.
Berlin-Charlottenburg5, Kuno-Fischer- 

Str. 8, Knappschafts-Berufsgenossen- 
schaft.

Halle (Saale), Miihlweg 19, W. Knapp.
Berlin NW 7, Dorotheenstr. 40, VDI- 

Verlag GmbH.

Sopron (Ungarn), Hochschule f. Berg-
u. Forstingenieure.

Berlin W9, Linkstr. 22/24, J. Springer.

Stuttgart, SchloBstr. 14, Konrad 
Wittwer.

Ziirich 2, Dreikónigstr. 18.
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A b k iirz u n g N aine d e r  Z e i ts c h r i f t V e r la g

Montan. Rdsch.

Ol u. Kohle

Reichsarb.-Bl.

Ruhr u. Rhein

Stahl u. Eisen

Techn. BI. (Dusseld.)

Techn. Mitt. Haus 
d. Techn.

Techn. Mitt. Krupp

Techn. u. Wirtsch.

Techn. Oberwachung

Teer u. Bitutnen 
Tekn. T.
Verh. Naturhist. Ver.

Rlieinl. u. Westf. 
Vierjahresplan

Warme

Wirtschaftskurve 
Z. Akadem.

Dtsch. Recht

Z. Berg-, Hiitt.- u.
Sal.-Wes.

Z. Binnenschiff.

Z. Dtsch. Oeol. Ges. 

Zement
•

Z. ges. Schiefl- u.
Sprengstoffwes. 

Z. óffentl. Wirtsch.

Z. prakt. Geol.

Z. VDI

Montanistische Rundschau, Zeitschrift fiir Berg- und 
Hiittenwesen

Ol und Kohle, vereinigt mit Petroleum und Bohr- 
techniker-Zeitung mit den Mineralólberichtcn 

Reichsarbeitsblatt

Ruhr und Rhein, Wirtschaftszeitung

Stahl und Eisen, Zeitschrift fiir das deutsche Eisen- 
hiittenwesen

Technische Blatter, im Verlag der Dcutschcn Bergwerks- 
Zeitung

Technische Mitteilungen, Haus der Technik 

Technische Mitteilungen Krupp, Technische Berichte 

Technik und W irtschaft

Technische Uberwaclnmg, Kleinausgabe der Zeitschrift 
der Reichshauptstelle fiir die Technische Ober- 
waclnmg 

Teer und Bitumen 
Teknisk Tidskrift
Decheniana. Verhandlungen des Naturhistorischen 

Vcreins der Rheinlande und Westfalens 
Der Vierjahrcsplan, Zeitschrift fiir nationalsozialistische 

Wirtschaftspolitik 
Die Warnie, Grofiausgabe der Zeitschrift der Reichs

hauptstelle fiir die Technische Oberwachung 
Die W irtschaftskurve
Zeitschrift der Akademie fiir Deutsches Recht

Zeitschrift fiir das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen 
im Deutschen Reich 

Zeitschrift fiir Binnenschiffahrt

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft

Zement, Wochenschrift fur Hoch- und Tiefbau

Zeitschrift fiir das gesamte Schiefl- und Sprengstoff- 
wesen mit der Sonderabtcilung Gasschutz 

Zeitschrift fur óffentliche Wirtschaft

Zeitschrift fiir praktische Geologie mit besonderer 
Beriicksichtigung der Lagerstattenkunde 

Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure

Wien 1, Doblhoffgasse 5, Vcrlag fiir 
Fachliteratur.

Berlin W 15, Lietzenburger Str. 39, In- 
dustricverlag von Hernhaussen KG.

Berlin W 9, Kóthcncr Str. 28/29, Vcr- 
lagsanstalt Otto Stollberg.

Essen, Huyssenallee 100, Verlag 
Gliickauf GmbH.

Dusseldorf, Ludwig-Knickmann-Str. 27, 
Verlag Stahleisen mbH,

Dusseldorf, Pressehaus, Droste-Verlag,

Essen, Haus der Technik, Vulkan- 
Verlag Dr. W. Classen.

Essen, Kruppstr. 50, Fried. Krupp AG., 
Aht. Technische Mitteilungen.

Berlin NW 7, Dorotheenstr. 40, VDl- 
Vcrlag GmbH.

Berlin SW 6S, Schiitzenstr. 18-25, Buch- 
und Tiefdruck-GmbH.

Halle (Saale), Miihlweg 19, W. Knapp
Stockholm, Kungsgatan 37111.
Bonn, Naturhistorischer Verein der 

Rheinlande und Westfalens.
Berlin SW 6S, Zimmerstr. 87-91,

Franz Eher Nachf. GmbH.
Berlin SW 68, Schiitzenstr. 18-25, Buch- 

und Tiefdruck-GmbH.
Frankfurt (Main), Societ;its-Verlag.
Berlin W35, Potsdamer Str. 131,

C. H. Beck’sche Verlagsbuclihand- 
lung.

Berlin W 9. Kóthener Str. 38, Wilhelm 
Ernst & Sohn.

Berlin NW 87, Holsteiner Ufer 1, 
Mier 8: Glasemann, Abt. Binnen- 
schiffahrtsverlag.

Stuttgart, Hasenbergsteige 3, 
Ferdinand Enke.

Berlin W 15, Kurfurstendanim 67, Bau- 
Vcrlag Rudolf Schiriner.

AMnchcn 22, Kóniginstr. 11,
Dr. A. Schrimpff.

Berlin-Wilmersdorf 1, Prager Platz 4a, 
Vereinigte Verlagsgesel!schaften 
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Geologie und Lagerstattenkunde.
Stein kohle. Wołk, E .: D ie  E n t  s t e li u n g d e r S t  e i n - 

k o  li l en.  Gliickauf 7ó (1940) Nr. 51 S. 705/13 u. Nr. 52
S. 728/33*. Erklarung der Steinkohlcnbildung mit Hilfe der 
an den heutigen Torfen nachweisbaren Gesetzmafiigkeiten 
und der SenkuiigsYorgange in tektonisch unruhigen Ge- 
bieten.

Schwarzbach, Martin: E i n i g e  Z u s a m m e n h a n g e  
z w i s c h e n  d e n  m a r  i n e n H o r i z o n t e n u n d  d e r  
P a l a o g e o g r a p l i i e  im o b e r s c h l e s  i s c h c n  S t e i n -  
k o h l e n b e c k c n .  Geol. Rdsch.31 (1940) Nr.516 S.365/73*. 
Mitteilung weiterer wichtiger und bislier unbekannter 
Beweismittel fiir die in den ietzten Jahren ófters vermutete 
óstliche bis siidóstliche Lage des Meeres an Hand neuer 
Beobachtungen.

Paul, Henry: D a s  U n t e r k a r b o n  in D e u t s c l i 
la nd.  Geol. Rdsch. 31 (1940) Nr. 5/6 S. 374/94*. Be- 
schreibung des Auftretens, der faziellen Ausbildung und 
der Fossilfiihrung. Schrifttum.

Keller, Gerhard: D ie  F r a g e  d e r  p a l a o g e o g r a p h i -  
s c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  fiir den  t e k t o n i s c h e n  Bau 
des  S a u e r l a n d e s  im V e r g l e i c h  zum R u h r o b e r -  
k a r b o n .  Geol. Rdscli.31 (1940) Nr.5/6 S.395/406*. Palao- 
geographischc Auswcrtung von Fazies- und Machtigkeits- 
\cranderungen im Devon des Sauerlandes und im 
Oberkarbon des Ruhrgebietes. Feststellungcn iiber die 
palaogeographischen Verhaltnisse. Feststellungen zur 
Paliiogeographie und heutigen Tektonik. Ergebnisse und

ihr Vcrgleich mit der Palaogeographie des Ruhrober- 
karbons. Schrifttum.

Bergtechnlk.
Allgemeines. Passmann, B . : Z u r W a h l  d e r N i c d e r -  

s p a n n u n g  im U n t e r t a g e b e t r i e b .  Elektr. im Bergb. 
15 (1940) N r.6 S .83/87*. Bisherige Entwicklung. Die be- 
triebstechnische Seite der Spannungsfrage. Spannungshóhe 
und Materialaufwand. Spannungshóhe und Unfallsicherheit. 
Darlegung der Notwendigkeit, wegen der sich in jeder 
Hinsicht ergebenden Vorteile allgemein auf eine Betriebs- 
spannung von 500 V  uberzugehen.

Abbau. Beyer.K .: D ie  S t a h l k o n s t r u k t i o n e n  fi ir 
G r o f l b a g g e r  u n d  G r o l i a b s e t z e r .  Braunkohle 39 (1940) 
Nr. 50 S. 555/61*. Erlauterung der Gesichtspunkte fiir die 
Festigkeit und die bauliche Durchbildung der Stahl
konstruktionen in den Groflgeraten des Braunkohlentage- 
baues und Bericht iiber die an der Technischen Hochschule 
Dresden iiber diese Fragen durchgefiihrten Arbeiten. Die 
Vorgescliichte. Die Beziehungcn zur Baustatik. Die Stahl
konstruktionen ais Tragwerk. Der Aufbau des Tiefbaggers, 
des Schwenkbaggers und des Absetzers. Bauformen fiir 
Untcrwagen. (ScliluB f.)

Fórderung. Ries: K r i t i s c h e  R e i b u n g s z a h l e n
fiir F a h r w e r k e  von  T a g e b a u g r o C g e r a t e n .  (Schlufl.) 
Braunkohle 39 (1940) Nr. 49 S. 544/47*. Reibungswerte 
zwischen Schienenzangen und Schienen. Versuche mit 
Handschienenzangen und hydraulischen Schienenzangen. 
Es empfiehlt sich, einen Reibungswert zwischen Radern
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und Schiencn von hóchstcns 0,12 zugrunde zu legen, wobei 
jedoch auf Bcsandung nicht verzichtet werden darf.

Schulze-Atanitius, Hans: M e t a l l f ó r d c r b a n d c r .
Fórdertechn.33 (1940) Nr.23/24 S. 177/79*. Die Vorteile 
von Metallfórderbandern gegenuber Banderii aus elasti- 
scheri Stoffen. Bauliche Einzelheiten: Trcib-, End- und 
Unikehrscheiben, Antriebe, Tragrollcn, Aufgabe und Ab- 
wur! des Fórdergiites, Spannvorrichtungen usw. Kraft- 
bedarf und Leisttingen. (Forts, f.)

D r u c k l u f t - W e t t c r t i i r o f f n c r  u n d  s e l b s t t a t i g e  
D r u c k 1 u f t  -W  e i c h e n s t  e 11 v o r r i c h t u n g  »S y s t  e m 
S t r u n k « .  Fórdcrtechn.33 (1940) Nr.23/24, Druckluft i.d. 
Fórdertcchn. Nr. 6, 4S.* Eingehcnde Beschreibung der ge- 
nannten Vorrichtungen. (Forts. f.)

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
D am pf kessel. Ouinz, W.: U r s a c h e ,  V e r h i i t u n g  

u n d  B e k a m p f u n g  r a u c h g a s s e i t i g e r  K e s s e l -  
v e r s c h  mu  t z u n g :  III. Ruflblascr und Reinigungs-
malinahmen. Oluckauf 70 (1940) Nr. 52 S. 721/28*. E)er 
Dam pherbrauch der RuBblaser und seine Ermittlung. Die 
Wirkung des RuBblaserstrahles. Rufiblaserbauarten. Andere 
Reinigungsverfahren.

Schulte, Friedrich: N e u z e i t l i c h e  D a m p f k e s s e l .  
Techn. Mitt. Haus d. Techn. 33 (1940) Nr.23/24 S .207/11*. 
Die an neuzeitliche Kessel zu stellenden Anforderungen. 
Uberblick iiber einige Bauarten.

Feueriingen. W artenberg, K.: B e t r i e b s e r f a h r u n g c n  
an F e u e r u n g e n f ii r a s c h e -  u n d  w a s s e r r e i c h e  
B r e n n s t o f f e .  Techn. Mitt. Haus d. Techn. 33 (1940) 
Nr.23/24 S .212/14*. Feuerungsversuche mit aschenreichen 
Brennstoffen in Feuerungen verschiedener Art (Martin- 
Riickschubrost, W anderrost mit Staubzusatzfeuerung, 
Staubfeuerung) und ilire Ergebnisse, die zeigen, daB der 
erzielbare Ausnutzungsgrad eines Brennstoffes weniger 
durch den Gehalt an Vcrbrennlichem bedingt ist, sondern 
in hoherri MaB von der Anpassungsfahigkeit der Feuerung 
und der Art der Vorbereitung des Brennstoffes fiir die 
Verbrennung abhangt.

Kohlcnsiaubfeuerung- Gumz, Wilhelm: D ie  Z u n d u n g  
v o n  K o h l e n s t a u b .  Feuerungstechn. 2S (1940) Nr. 11 
S ,249/55*. Die chemischen und physikalischen Reaktions- 
widerstiinde im Gebiet niedriger Temperaturen. Die Auf- 
warmung des Kohlenstaubes bis zur Zundung. Die Ziind- 
temperatur. Errechnung der Ziindzeit und die Abhangigkeit 
der Ziindzeit von der Brennstoffart, der KomgróBe, dem 
Wassergehalt und der Art der Warmezufuhr. MaBnahmen 
zur Beschleunigung der Ziindung schwer ziindender Brenn
stoffe. Die Ziindmuffel. Anziinden des kalten Kessels.

Rutz, Willi: E r f a h r u n g e n  mi t  M i i h l e n f e u e r u n g e n  
fiir S t e i n k o h l e n - A b f a l l b r e n n s t o f f e .  Feuerungstechn. 
23 (1940) Nr. 11 S. 255/60*. Beschreibung der Kessel- 
anlagen: Zwangsdurchlaufkessel mit Kramer-Miihlenfeue
rungen fiir die Verfeuerung von Filterschlamm und 
Mittelprodukt. Verbesserungen im Laufe der Betriebs- 
erweiterungen. Beobachtungen iiber die Zundung, den 
EinfluB der Lufttemperatur, des Wassergehalts, der Mahl- 
feinheit und des Gehalts an fliichtigen Bestandteilen. 
Beobachtungen iiber den Ausbrand sowie den EinfluB der 
Kohlenart und der Luftverteilung. Folgerungen fiir die 
Wahl der Miihlen. Anfahrvorgang und Elastizitat der 
Kessel an Feuerungsanlagen bei Lastschwankungen. 
MiihlenverschleiB. Ziindmuffel.

Elektrische Antriebe. Philippi, W.: D er a s y n c h r o n e  
D r e h s t r o n i m o t o r  in e i n f a c h e r  Da r s t e l l u n g .  Elektr. 
im Bergb. 15 (1940) Nr. 6 S. 90/93*. Grundbegriffe und 
Grunderscheinungen. Die Erzeugung von 3 in der Phase 
um 120° gegeneinander verschobenen Wechselstromen. 
Die Er/.cugung eines Drehfeldes und eines Drehmomcntes 
mit Hilfe des Drehfeldes. Wichtige Einzelheiten des 
Verhaltens asynchroner Drehstrommotoren. Die Beein- 
flussung des Stromverbrauches eines Drehstrommotors 
durch die Phasenverschiebung zwischcn Stroni und 
Spannung.

Kellner,C.: E l e k t r i s c h e  Z w e i - M o t o r e n - A n t r i e b e  
im S t e i n k o h l e n b e r g b a u  u n t e r t a g e .  Elektr. im Bergb. 
15 (1940) Nr. 6 S. 87/S9*. Die Ausriistung von Blindschacht- 
haspeln mit zwei Schleifringlaufermotorcn. Die Besonder- 
heiten und die gute Betriebssicherheit derartiger Anlagen. 
Betricbscrfahrungen.

Chcmische Technologie.
Gas. Hering, O tto: Z u r F r a g e  d e r  N o r m u n g  de r  

B e s c h a f f e n h e i t  von  S t a d t -  u n d  K o k e r e i g a s .  Z.

óffentl. Wirtsch. 7 (1940) Nr. 12 S. 214/48. Die Bedeutung 
der Vereinheitlichuhg der Gasbeschaffenheit, im beson- 
deren fiir die Verbundwirtschaft zwischcn Ferngas und 
Ortsgas. Technische Zielsetzung fiir Normgas. Wirtschaft- 
liche Aiiswirkungcn beim Obergang zum Normhcizwert. 
Die Beeinflussung der Interessenlage des Erzeugers, des 
Vcrteilers und des Verbrauchers.

P araffin . Pichler, Helmut, und Herbert Buffleb: 
E i n i g e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  an R u t h c n i u m - K a t a l y -  
s a t o r e n  aus  K o h l e n o x y d  u n d  W a s s e r s t o f f  bei  
h o h e n  D r u c k e n  e n t s t e h e n d e n  f e s t e n  P a r a f f i n e  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i ic k s ic h t ig u n g  d e r  b is  li e r  
u n b e k a n n t e n  h ó c h s t s c h m e l z e n d c n  Antei l e .  Brenn- 
stoff-Chem. 21 (1940) Nr. 24 S. 285/88*. Zerlegung des 
Paraffins durch Extraktion. Dichte. Molekulargewicht und 
Schmelzpunkt. Die Viskositat der Paraffinfraktionen. 
Schrifttum.

Thiophenol. PreiB, Oswald: D er N a c h w e i s  des  
T h i o p h e n o l s  im S t e i n k o h l e n t e e r .  Brennstoff-Cheni.
21 (1940) Nr. 24 S. 285. Der Nachweis des Thiophenols 
in dem Ol, das zum Waschen der bei der Destillation 
des Teers im Vakuum abgesaugten Dampfe dient. Be
schreibung der Untersuchungen.

Wirtschaft und Statistik.
Gas. Behrcns, Heinz: D ie d e u t s c h e  G a s w i r t s c h a f t  

im K r i c g e .  Gas- u. Wasserfach 83 (1940) N r.49 S .621/23. 
Die Rohstofflage der deutschen Gaswirtschaft im Kricge. 
Sicherung der Gasabgabe. Ursachen des im Kricge ge- 
ste.igcrten Gashungers. EinfluB der Umstellungcn auf die 
Gasverteilung. Gasverwendung. Sonstige Kriegsaufgabcn.

Bleyer, Carl, und Karl Freudenthal: P r o b i e m e  und 
E r f a h r u n g e n  b e i  d e r  P l a n u n g  v o n  F e r n g a s -  
v e r s o r g u n g c n .  11. Graphische und sonstige Darstcllungs* 
formen. Gas- u. Wasserfach 83 (1940) Nr. 49 S. 627/33*. 
Bcispiele dafiir, wie man sich bei der Planung von Fern- 
gasversorgungen und zur Erleichterung von Entscheidungen 
iiber Einzelfragen graphischer, tabellarischer und anderer 
Hilfsmittel bedienen kann. Zur energiewirtschaftlichen 
Absatz- und Raumforschung, zur Priifung der ortlichen 
Gasversorgung, der Leitungsfuhrung usw.

Hering, O tto: Z u r  F r a g e  d e r  N o r m u n g  d e r  
B e s c h a f f e n h e i t  von S t a d t -  und  K o k e r e i g a s .  Z. 
óffentl. Wirtsch. 7 (1940) Nr. 12 S. 244/48. Die Bedeutung 
der Vereinheitlichung der Gasbeschaffenheit, im*beson- 
deren fiir die Verbundwirtschaft zwischcn Ferngas und 
Ortsgas. Technische Zielsetzung fiir Normgas. Wirtschaft- 
lichc Auswirkungen beim Ubergang zum Normheizwert. 
Die Beeinflussung der Interessenlage des Erzeugers, des 
Verteilers und des Verbrauchers.

Japan. Ruprecht, P.: J a p a n s  B e r g b a u .  Gliickauf 76 
(1940) Nr. 52 S. 734/35. Uberblick iiber die bergbauliche 
Gewinnung und ihre Entwicklung in jiingster Zeit.

Verschiedenes.
Unfallverhiitung. Kaiser, A.: U n f a l l  s t a t i s t i k ,

U n f a l l v e r h i i t u n g  d u r c h  U n f a l l v o r b e u g u n g  im 
U n t e r r i c h t  d e r  b e r g m a n n i s c h e n  Be r u f s s c h u l e .  
Gliickauf 76 (1940) Nr.50 S .693/97 u. Nr.51 S.713/18*. Die 
Behandlung der Unfallstatistik im Unterricht einer berg
mannischen Berufsschule des Ruhrgebietes und die dabei 
zur Unfallvorbeugung durchgefiihrten MaBnahmen. Die 
Unfallanzeigctafel. Die Unfallschaulinien und die unter- 
richtliche Auswertung der eingetretenen Unfalle zum 
Zwecke der Hinfiihrung zur Bestform der Arbeit. Auf- 
klarung iiber die Unfallfolgen. Móglichkeiten der Ruck- 
wirkung der Unfallbeobachtungen auf den Betrieb. Die 
Erfolge der MaBnahmen.

P E R S Ó N L I C H E S
Ernannt worden sind:
der Bergrat S c h r a d e r  vom Bergrevier Sosnowitz zum 

Ersten Bergrat daselbst,
der im Reichswirtschaftsministerium kommissarisch be- 

schiiftigte Bergrat R ó v e r  zum O berbcrgrat ais Mitglied 
eines Oberbergamts,

der Bergassessor L i e b e n e i n e r  vom Bergrevier 
Konigshiitte zum Bergrat daselbst.

Der Oberbergrat ais Atitglied eines Oberbergamts 
J a c o b s  ist in den Ruhestand versetzt worden.


