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Erfahrungen bei dem Einsatz des Kohlenpfluges der Gewerkschaft Eisenhiitte 
Westfalia-Lunen auf der Zeche Hugo.
Von Bergassessor Max Mu g e l ,  Gclsenkirchen-Buer.

In dcm vom Reichswirtschaftsmiiiisterium heraus- 
gegehenen Bericht iiber Versuche und Verbesserungeii 
beim Bcrgwerksbetriebe des Deutschen Rciches wahrend 
des Jahres 1939 ist der Kohlenpflug der Gewerkschaft Eisen- 
hiitte Westfalia-Liinen eingehend beschrieben w orden1. 
Hicrbei ist auch iiber die Erfahrungen, die man bei den 
mit dem Pflug durchgefuhrten Versuchen auf der Schacht- 
anlage Hugo II der Griippe Buer der Harpener Bergbau- 
Aktien-Ciesellschaft in Flóz 8 (Flóz A der Einheits- 
bezeichnung) gesammelt hatte, berichtet worden. Nach 
/ahlreichen Fehlschlagen waren in den Monaten August 
bis Septcmber 1939 erfolgversprechende Vcrsuche durch- 
gefiihrt und bei regelmafiigem Einsatz der Maschine 
auch betrachtliche Leistungsrerbesserungen erzielt worden. 
Der Bericht, in dem betont war, daB die Entwicklung noch 
nicht ais abgeschlossen zu betrachten sei, schloB wie folgi::

»Die einzelnen Teile des Kohlenpfluges sind aus 
•Materialien hergestellt worden, die der Gewerkschaft W est
falia aus vorhandenen Bestiinden zur Verfiigung gestanilen 
haben. Es hat sich gezeigt, daB die groBen Krafte, die in 
der Ramme auf den Riickcnschnittkeil wirken, fiir diese 
Teile der Maschinc die Verwendung hochwertigsfer Stahle 
erforderlich machen. In niichster Zeit werden neue Ma- 
schiiien eingesetzt, bei dereń Herstellung diese Erfahrungen 
beriicksichtigt sind, Ob auch unter anderen Betriebs- 
bedingungen die gleichen Erfolge zu erreichen sind, lafit 
sich noch nicht mit Bestimintheit sagen. Weitere Versuche 
sollen demnachst in anderen FIózen durchgefiihrt werden. 
Bei FIózen mit schlechtem Hangenden wird die Wahl des 
Strebausbaues von besonderer Bedeutung fiir die Einsatz- 
fahigkeit des Kohlenpfluges sein.«

Der Kohlenpflug ist wahrend seines Einsatzes von 
zahlreiehen leitenden Herren der Bergbehórde, der Fach- 
'erbande und der Industrie besichtigt worden. Im Hinblick 
auf das diesen Versuchen von allcn beteiligten Steilen 
entgegengebrachte lebhafte Interesse soli daher die weitere 
Entwicklung eingehend, im wesentlichen in zeitlicher 
Reihenfolge, geschiklert werden.

Anfang Oktober 1939 verschlechterten sich die Be- 
triebsverhaltnisse in dem Versuchsstreb. Das abzupfiitgende 
Flozstiick, das zwischen zwei Oberschiebungen lag, wurde 
numer kiirzer, weil die beiden Oberschiebungen allmahlich 
zusammenliefen (Abb. 1). Zudem mufite der Pflug aus- 
gebaut werden, wei! beim regelmafiigen Einsatz die aus 
zu schwachem Ałaterial hergeśtellfen Teile gelitten halten.

Da sich die Maschine in FIóz S auf der Schachtanlage 
[fugo II im wesentlichen bewahrt hatte, sollte sie nach 
ihrer Oberholung in Flóz 4 (FIóz Q der Einheitsbezeich- 
mmg) auf der Schachtanlage Hugo I eingesetzt werden, 
ljni auch in diesem Fiok Erfahrungen zu sammeln. Nach 
dem Einbau des Untergurtfórderers Ende November 1939 
wurde Anfang Dezember der Kohlenpflug hier in Be- 
'neb genommen. Die Maschinc arbeitete jedoch nicht ein- 
"andfrei und muBte haufig stillgesetzt werden. Ober dem 
infolgedessen langere Zeit hindurch unausgebauten Rauni

1 z .  Berg-, H iitt.-  u. Sal.-W es. 83 (1940) S. 6/8.

versehlechtcrte sich das Hangende. Unter dem EinfluB der 
Schliige des Rammkeils rieselten Schnitte im Hangenden 
aus, und gróBere Schollen brachen lierein. Der Verstich 
in Flóz 4 war ais mifigliickt zu betrachten.
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Schnitt 1

Abb. 1. Einsatz des Abbaupfluges auf der Zeche Hugo II 
(4. Sohle, 4. westliche Abteilung, Flóz S, Streb 1 W esten), 

Stand von Anfang Oktober 1939.

In den Monaten Dezember 1939 sowie Januar und 
Februar 1940 nalim die Gewerkschaft Westfalia ver- 
schiedenc Verbesserungen am Abbaupflug vor, fertigte vor 
allem die am ineisten beanspruchten Teile aus ge- 
eigneterem Materiał an und stellte die unbedingt erforder- 
lichcn Ersatzteile lier. Zu einem regelmafiigen Einsatz der 
Maschine kam es wieder Mitte Marz 1940, und zwar im 
gleichen Streb wic im August und September 1939. Die 
Oberschiebungen in diesem Streb waren nahezu aus- 
gelaufen (Abb. 2) und priigten sich nur noch in welliger 
Lagerung aus, so dali der Einsatz in diesem Betrieb Erfolg 
Ycrsp rac h.

Die Versuche an dieser Stelle haben sich bis Ende 
Juli hingezogen. Auch diesmal wurde die Maschine oftmals 
von Besuchern aller Kreise besichligt. Allein in den 
Monaten April und Mai fanden 14 Fiihrungcn statt. Dic 
Leistung lag hóher ais bei dem erstmaligen regelmafiigen 
Einsatz.

Ganz stórungsfrei hat der Pflug in dieser Zeit jedoch 
nicht gearbeitet. Z. B. traten Ende Mai 1940 in beiden zur 
Verfiigung stehenden Keilen Risse auf; die Keile mufiten 
neu gesrhweifit werden. Am Antrieb des U ntergurt
fórderers brach haufig die Hauptachse; hiergegen lieB sich 
leider aufier der Bereithahung von Ersatzachsen nichts 
unternehmen. Beim Durchfahren der Mulden des Strebs hol) 
sich der Untergurt haufig aus der Gleitrinne heraus und
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Abb. 3. Klinkenwinde.

Abb. 4. Kohlenpflug ohne Abdeckung der Rainrae.

wurde bescliadigt; die Oleitrinne wurde zweckcntsprechend 
umgeandert. Beim Durchfahren der Satte! riB sehr oft das 
Zugseii; deswegen wurden stiirkere Zugseile gęwahlt.

(rechts) sichtbaren Ring befestigt und betatigt beim Anzug 
das Hauptventil, so dafi die Luft zu dem Steuerkolben 
(links) und zu dem senkrecht stehenden Hauptzylinder 
strómen kann. Der Kolben des Hauptzylinders hebt die 
in den Zahnkranz der Trommel fassenden Schubklinken, 
so dafi sich die Trommel vorwartś bewegt und das sich auf 
ihr aufrollende starkę (26 mm) Zugseii und damit die 
Schrammaschine des Pfluges anzieht. Sperrklinken (auf 
dem Bilde nicht sichtbar) verhindern eine Riickwarts- 
bewegung der Trommel.

Im Versuchsstreb in Flóz S waren inzwischen beim 
Weiterpfeilern die Verhaltnisse ungiinstiger geworden. 
Durch die obere der beiden Uberschiebungen war das Flóz 
YÓllig abgerissen, so dafi ihre Durchórterung mit dem Ab- 
baupflug nicht mehr in Frage kam, der daher nur noch in 
den obersten 30 m des Strebs arbeiten konnte. Trotzdem 
ist er zusammen mit der neuen Klinkenwinde an dieser 
Stelle Ende Juli nochmals eingesetzt worden, weil unter 
allen Umstanden vor dem Einsatz des erwahnten, neu an- 
gelieferten Pfluges Klarheit dariiber gewonnen werden 
solite, ob die Klinkenwinde einwandfrei arbeitete. Man 
mufite sich davor sichern, dafi nach Einsatz des neuen 
Pfluges sofort wieder Stórungen durch das Versagen des 
Vorschubs eintreten wurden. Tatsachlich erwiesen sich auch 
einige Anderungen an der Klinkenwinde ais notwendig.

Abb. 5. Kohlenpflug. Keil, Pflugschar, Oleitbleche 
und Abdeckung der Ramme.

Der neue Kohlenpflug (Abb. 4 und 5 1) unterscheidet 
sich dem Prinzip nach kaum von der alten Versuchs- 
maschine. In der Ausfuhrung dagegen sind alle bereits 
gewonnenen Erkenntnisse berijcksichtigt worden. Fiir den 
Keil, den Kolben und den Zylinder des Rainmbnrs sind 
hochwertige Stahle verwendet. Die Abdeckbleche haben 
zweckmaBigere Formen erhalten. Die besondere Prefiluft- 
zuleitung zur Ramme, die bei der Versuchsmaschine

1 Vgl. F r i t z s c h e :  Stand der Entwicklung von Gewinnungs- und 
Lademaschinen und bisherige Erfahrungen bei ihrem Einsatz, OliickaufTT 
(1941) Nr. 1 s. 11/21, Abb. 12 und 13.

3chn!tł 1
Abb. 2. Einsatz des Abbaupfluges im gleichen Streb wie in 

Abb. I, Stand von Anfang Marz 1940.

Nach deren Einfulirung erwies sich das Windwerk der 
Schriiinmaschiiie ais zu schwach. Zunachst traten Briichc 
an den Zahnradern auf, spater gróBere Schaden, auch 
Oehausebriiche. Mit Riicksicht hierauf entschlofi man sich, 
den Kohlenpflug nicht mehr ausschliefilich vpm Windwerk 
der Schrammaschine ziehen zu lassen, sondern zugleich 
von einem Haspel, der in der Kopfstrecke des Strebs auf- 
gestellt wurde und eine zusatzliche Zugkraft ausiiben solite. 
Der Erfolg dieser MaBnahme war aber gering. Ende Juni 
waren kurz hintereinander samtliche Ersatz-W indwerke 
der Zeche am Kohlenpflug bescliadigt worden, so dal! man 
das Windwerk eines Anfang Juni neu gelieferten Kohlen- 
pfluges einsetzen tnufite. Aber auch dieses wurde schadhaft 
und mufite Anfang Juli ausgebaut und zur Firma zuriick- 
geschickt werden.

Wegen dieser Beschadigungen des Schriimmaschinen- 
Windwerks entwickelte die Gewerkschaft Westfalia eine 
Klinkenwinde, die das Ziehen der Maschine ausschliefilich 
iihernehmen und vom Seil des Schratnmaschinen-Wind- 
werks lediglich gesteuert werden solite. Die Klinkenwinde 
(Abb. 3) besteht aus einer Trommel, deren Seitenflanken 
mit einem kriiftigen Zahnkranz versehen sind. Das Seil 
des Schrammaschinen-Windwerks ist an dem auf dem Bilde

GrundriB
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hinter dem Steuerarm lag, ist weggefallen, da der Steuer- 
arin selbst fiir die Luftzufuhrung hohl ausgebildet ist. 
PreBluftlampen, Manometer und Luftanschiusse fiir Abbau- 
hammer sind an zweckmaBiger Stelle angebracht. Fiir die 
Fiihrung der Maschine an den Stempeln ist eine lange 
Leitschiene von der Schrammaschine bis zum Ende der 
Oleitrinne vorgesehen u. a. m.

noch nicht ausgebautem Raum, allerdings bei sehr 
giinstigen Gebirgsverhaltnissen, so daB eine Gefahr nicht 
bestand.

Dieser Umstand wurde mehrfach von der Bcrgbehórde 
beanstandet. Diese erklarte, dafi sie zwar gegen weitere 
Versuchc bei dcm anerkannt guten Hangenden im Ver- 
suchsstreb in Flóz 8 nichts einzuwenden habe, daB aber 
vor dem Einsatz zahlreicher weiterer Maschinen unbedingt 
ein sicheres Ansbauverfahren entwickelt werden miisse, 
zumal diese dann zweifellos zeitweise auch unter ungiin- 
stigeren Verhaltnissen arbciten wiirden. Die Berechtigung 
dieses Standpunktes ergab sich ebenso aus dem miB- 
gliickten Versuch in Flóz 4 wie aus der weiteren Ent- 
wickhmg.

Abb. 6. Antriebsstation des Untergurtfórderers.

Fiir die vóllig neu entwickelte Antriebsstation des 
Untergurtfórderers ist ais Antriebstrommel eine Stabrolle 
(Abb. 6) gewahlt. Die vom U ntergurt herangefórderte 
Kohle wird durch einen in etwa 5 mm Abstand iiber dem 
Gummiband angeordneten Abstreifer auf die seitlich an- 
gebrachte Gleitrinne geschoben. Das auf dem Band ver- 
bleibende Kohlenklein fallt durch die Stabtrommel und 
wird ebenfalls der Gleitrinne zugefiihrt.

Abb. 8. Ausbau mit freitragenden Kappen.

Abb. 7. Obergurtrolle und Untergurtrolle.

Neu sind auch die Rollenbócke des Untergurtfórderers 
(Abb. 7). Sie sind dreiteilig auf cincm breiten Rohrgestell 
verlagert. Die bewahrte, im M inisterialbericht1 bereits be- 
schriebene Aufhangung der Obergurtrollen an durch den 
Streb gespannten Seilen ist beibchalten.

Nach den erwahnten Umanderungen durftc man fiir 
den Einsatz des neuen Pfluges eine einwandfreie 
Maschinenarbcit voraussagen. Zu klaren blieb die Ausbau- 
frage.

„ Aus Abb. 7 des Ministerialberichts- ist zu ersehen, wie 
der Ausbau im Zusammenhang mit dem Kohlenpflug im 
Versuchsstreb in Flóz 8 auf der Schachtanlage Hugo II 
gehandhabt wurde. Einem verlorenen Ausbau (Holzstempel 
und Holzkappe) folgte der endgultige Ausbau (Holzkappe 
mit 2 Holzstempeln), dessen Kappe iiber das nachste 
Schrammaschinenfcld vorgepfandet wurde. Ober dem Pflug 
selbst blieb das Hangende in 4,5 m Lange im Einfallen 
und in der Breite des 2 m langen Schramarms zunachst 
frei, Bei einwandfreier Arbeit der Maschine erwies es sich 
ais unmóglich, den Ausbau beizuhalten; er blieb haufig 
so weit zuriick, daB der Pflug stillgesetzt werden muflte. 
Die mit dem Ausbau beschaftigten Hauer arbeiteten oft in

' a .a . O. S.6.
■ a. a. O. S.6.

Fiir die weiteren Versuche einigten sich Bergbehórde, 
Bergbau-Verein, Maschinenfabrik und Zeche auf einen Aus
bau, bei dem 1,20 m tief in den KohlenstoB vorgebohrt 
wferden sollte. In die Bohrlócher sollten Kappen eingelegt 

*und durch stahlerne Stempel (System Gerlach) fest gegen 
das Hangende gepreBt werden (Abb.8oben). Sie sollten nach 
dem Abpflugen der Kohle so lange freitragend bleiben 
(Abb. 8 Mitte), bis hinter dcm Pflug der zweite eiserne 
Stempel daruntergesetzt wurde, so daB damit der end
gultige Ausbau eingebracht war (Abb. 8 unten) und die 
Kappe des nachsten Feldes vorgepfandet werden konnte. 
Fiir den Hauer, der unter die vorgepfandete Kappe den 
zweiten Stempel zu setzen hatte, war ein initwanderndes 
Schutzdach vorgesehen (Abb. 9).

Abb. 9. Schutzdach.

Wcgen ungiinstiger Erfahningen der Zeche Hugo mit 
Schaleisen sollte zunachst mit Holzkappen vorgepfiindet 
werden. Zu diesem Zweck muflten die Bohrlócher einen 
Durchmesser von 120 mm erhalten. Die Firma Niisse
& Graefer, die Bohrmaschinen mit Zubehór fiir Lócher von
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100 mm Dmr. bereits an andere Zechen geliefert hatte, ent- 
wickelte daraufhin entsprechende Bohrer und Bohrkronen. 
Unter Verwendung von drei verschiedenen Bolirern von 
steigendem Durchmesser wurden 1,20 m tiefe Locher von 
120 mm Dmr. hergestellt.

Abb. 10. Haltevorrichtung fur die Bohrmaschine 
am Cierlach-Stempel.

Die ersten Versuche mit den neuen Bohrem mifi- 
gluckten. Das Bohrmehl liefi sich, hauptsachlich bei der 
zweiten Bohrstufe, nicht aus dem Loch herausarbeiten. Die 
Entwicklung fiihrte nun allmahlich dazu, daB an Stelle von 
drei Bohrem nur einer mit vierteiliger Krone angefertigt 
wurde (Abb. 10), der die Locher sofort mit dem end- 
giiltigen Durchmesser herstcllte. Da sich die vorhandene 
Bohrmaschine ais zu schwach erwies, wurde gleichzeitig 
eine starkere Bohrmaschine entwickelt (Typ Fortschritt III). 
Mit Riicksiclit auf das Gewicht dieser Maschine fertigte die 
Gewerkschaft W estfalia eine Haltevorrichtung (Abb. 10) an, 
ein nach unten verzahntes U-Eisen, iiber welchem die Bohr
maschine auf einem Schlittcn mit Hilfe einer Knarre vor- 
wiirtsgeschoben wurde, und die mit exzentrischcn Kugel- 
gelenken am Gerlach-Stcmpel befestigt wurde. In der 
Folgę jedoch zeigte sich, daB der Stempel nicht fest 
genug stand und sich beim Bohren Iockerte. Die Gewerk
schaft Westfalia baute deswegen eine PreBluft-Setz- * 
vorrichtung, wahrend das Eisenwerk Wanheim eine 
Knarren-Setzvorrichtung lieferte. Endgiiltig erprobt wurden 
beide nicht mehr. Die Firma Niisse & Graefer hatte 
namlich, weil ihrer Ansicht nach die Befestigung der Bohr
maschine am Gerlach-Stempel unzweckmaflig war, in- 
zwischen ein besonderes Traggestcll auf einem kraftigen 
Rahmen gebaut; die Haltevorrichtung des Schlittens wurde 
hierbei durch Andrehen einer Spindel gegen das Hangende 
gedriickt. Ferner war der Knarrcnvorschub in einen Ketten- 
yorschub mit Kurbel umgeandert, um einen gleichmaBigen 
Andruck der Bohrmaschine zu erziclen.

Mit Hilfe dieser neuen Bohrvorrichtung waren Anfang 
August 1940 erstmalig mehrere Bohrlócher in annehmbarer 
Zeit, und zwar in etwa U/2 min reiner Bohrzeit je Vor- 
pfandeloch, hergestellt worden, so daB die Versuche mit 
dem Abbaupflug nunmehr fortgesetzt werden konnten. 
Vorgesehen war der Einsatz in einem Streb in Flóz Bis
marck (Flóz T  der Einheitsbezeichnung) auf der Schacht- 
anlage Hugo-Ost, in dem das Hangende inittelmaBig war. 
Besonders geeignet erschien dieser Streb, weil bei der Nahe 
des Seilfahrtschachtes Hugo-Ost die zahlreichen mit den 
Arbeiten beschaftigten Herren der Firmen und auch die 
Besucher den Betrieb schnell befahren konnten.

Nachdem Mitte August auch der fehlende, versp;itet 
angelieferte Gummigurt eingetroffen war, wurde zunachst 
der Untergurtfórderer mit seinem neuen Antrieb und seinen 
neuen Rollenbócken eingesetzt. Obwohl sich diese Teile 
gut bewiihrten, kam es nicht zum Einsatz des Pfluges, 
und zwar wegen der Yerschlechterten Gebirgsverhaltnisse, 
Der Streb war iiber einen Sattel hinweggegangen, so daB 
ein geringes Einfallen zum KohlenstoB yorhanden war. 
Hauptsachlich hierdurch war der Nachfall iiber dem Flóz

so gebrach geworden, daB im Einvernehmen 
Gewerkschaft Westfalia auf den Einsatz des F 
diesem Betrieb verzichtet werden muBte. Ein andi 
im gleichen Flóz wurde gewahlt, in dem Mitte S 
der Untergurtfórderer und eine Woche spater dic 
maschine eingesetzt wurden, zunachst noch olu 
Bei der Schramarbeit wurde aber auch hier das F 
das vorher bei normalem Abbaubetrieb gut gew 
so schlecht, daB ein Arbeiten mit dem Pflug 
reichender Erprobung der neuen Ausbauweise v 
sichtslos erschien.

Schnitt 1

Abb. 11. Einsatz des Kohlenpfluges auf der Zech
(4. Sohle, 1. Ostfeldabteilung, Flóz Bismar

Es wurde nun ernstlich erwogen, keine weit 
suche mehr in Flóz Bismarck zu unternehmen 
Pflug wieder in Flóz 8 einzusetzen, wo mit ! 
Erfolge erziclt worden waren. Hierbei hatte ;
keinerlei neue Erkenntnisse gewinnen kónnen, 
der Pflug bei guten Gebirgsverhal(nissen eii 

arbeitete, war ja bekannt. 
kam es darauf an, die 
fahigkeit der Maschine 
schwierigen Gebirgsver 
nachzuweisen, in Verbini 
einem zweckmaBigenAusb 
Eignung bei gutem H 
niemals hatte erprobt 
kónnen. Aus diesen Er' 
heraus ist dann zum <
Flóz Bismarck fiir der 
gewahlt worden, und zwa 
Jahre altes Abhauen, das 
schnell hergerichiet werdi 
und in dcm sich Versu 
Stórung des laufenden 
vornehmen lieflen (Abb. 
Hangende erschien an die 
nicht ungiinstig, zumal 
packen nicht vorhanden w 

iiber Flóz Bismarck. Profil (Abb. 12) zeigt
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Abb. 12. 
Schichtenfolge
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Holzstcmpeln unterbaut. Der Streb, der ja bisher nur ein 
altes Abhauen war, konnte im Oegensatz zu den beiden 
ersten Versuchsstreben selbstverstandlich noch nicht 
mit Eisen ausgeriistet sein, zumal Stahlstempel fehlten. 
Ob sich bei Verwendung von Stahlstempeln die vor- 
gesehene Ausbauwcise bewahrt hatte, erschien nach den 
nun vorliegenden Erfahrungen fraglich. Daher ent- 
schloB man sich, zu dcm friiher schon auf der Gewerk- 
schaft RhcinpreuBen durchgefiihrten Vorpfanden von 
Kappen bis in den festen KohienstoB des nachsten 
Feldes iibcrzugehen1. Ais Kappen wurden 3,50 m lange 
93 er Grubenschienen vorgesehen, die in Bohrlocher von 
120 mm Dinr. hineinpassen. Die Bohrlocher solltcn eine 
Tiefe von 2,20 m erhalten. Entsprechende Verlangerungs- 
stiicke fiir die Bohrer wurden angefertigt.

Abb. 16. Mittelstempel mit Verschiebekappschuh 
System Hilkenbaumer.

In Ermangelung von Stahlstempeln muBten auch diese 
Kappen zunachst mit Holz unterbaut werden. Am 13. No- 
vember 1940 ist erstmalig der Pflug in Verbindung mit 
diesem Ausbauvcrfahren in Betrieb genommen worden. 
Das Hangende ist nicht hereingebrochen.

Nachzuholen ist, daB -inzwischen auch an der Ver- 
besserung der Fórderung und der Erleichterung der Bohr- 
arbeit gearbeitet worden war.

Der Antrieb des Untergurtes hatte sich in der be- 
schriebencn Form nicht bewahrt, weil der Gummigurt bei 
vollcr Belastung nicht geniigend Reibung auf der Stab- 
trommel fand. Der Antrieb ist deswegen geiindert worden. 
Antriebstrommel ist nicht mehr die StabtrommcI selbst, 
sondern eine dahinter angeordnete Druckluftrolle (Abb. 13). 
Der U ntergurt wrird von der StabtrommcI iiber eine Um- 
lenkrolle auf die Druckluftrolle gefiihrt und findet hier bei 
einer Umschlingung von 270° stets ausreichend Reibung.

Bei der Bohrarbeit dauerte das Umsetzen des be- 
schriebenen TraggesteUs fiir die Bohrmaschine und das 
Andrehen der Spindcl gegen das Hangende unverhaltnis- 
maBig lange. Zur Beschleunigung dieser Arbeiten wurde 
daher ein Bohrwagen gebaut (Abb. 14). Die Halte- 
vorrichtung der Bohrmaschine wird durch PreBluft gegen 

das Hangende gedruckt. Der senkrechte 
Zylinder ist auf ein Raupenfahrwerk einer 
Korfmannschen Kerbmaschine aufgesetzt. 
Das Umsetzen des Bohrgerates dauert 
hiermit etwa 3 1/2 min. Da die Bohrarbeit 
selbst bei 2,20 111 Bohrlochtiefe ebenso- 
viel Zeit beansprucht, kann etwa alle
7 min ein Loch gebohrt werden.

Abb. 15. Ausbau in Flóz Bismarck.

1 a. a. O. S. 5, Abb. 6 ; s. a. K u h lm a n n :  Neu* 
zeitliche Maschinen fiir den Untertagebetrieb, Gliick
auf 75 (1939) S. 721/31, Abb. 14; S c h u n k e :  Mecha- 
nisicruug des A bbaubetriebes durch Einsatz einer 
Oewinnungs- und^Lademaschine, O10ckauf75 (1939) 
S. 731/34; F r l t j t s ę h e  a .a .O .

lagernd Schiefer und Sandsteinschichten bis zu dem be- 
kannten, schweren, 15 m iiber Flóz Bismarck liegenden 
Sandstein.

Abb. 13. Antrieb des Untcrgurtfórderers.

Zum erstenmal arbeitete der Pflug in diesem Betrieb 
am 22. Oktober 1940. Das W andern der Maschine durch 
drei in verschiedenen Abteilungen der Grube gelegenc 
Betriebe hat eine Verzógerung von 2 Monaten verursaclrt. 
Hierbei muB beriicksichtigt werden, daB Ein- und Ausbau 
des Untergurtfórderers in laufenden Betrieben selbst- 
verstandlich nur an Sonntagen erfolgen konnten. Zudem 
machte der Transport der zahireichen schweren 
Teile durch Stapel, Strecken und Streben jedesmal viel 
Arbeit. Einzelne Teile, vor allem der Rahmen des Unter- 
gurtantriebs, lieBen sich auf dem iiblichen Stapelkorb der 
Zeche nicht befórdern und muBten untergehiingt werden.

Abb. 14. Bohrwagen.

Am 22. Oktober 1940 lósten sich nach einigen Metern 
Arbeitsfortschritt Schollen aus dem Hangenden. Da ein 
weiteres Nachbrechen des Hangenden zu befiirchten war, 
muBte die Arbeit eingestellt werden. Nachdem der Streb 
sorgfaltig gesichert war, wurden die Versuche einige Tage 
spater fortgesetzt. Wieder brachen im Abbaufeld Schollen 
nach. GróBere Gebirgsklótze lósten sich alsdann und legten 
sich auf die vorsorglich eingebauten Mittelstempel, so daB 
diese zu brechen drohten und die Arbeiten wieder ein- 
gestellt werden muBten. Ihre Fortsetzung war aus Griinden 
der Sicherheit nicht mehr zu vertreten.

Der vorgesehene Ausbau, also die vorgepfiindeten, 
spater freitragenden Kappen waren bei diesen Versuchen 
eingebracht, jedoch nicht mit Stahlstempeln, sondern mit
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Der Betrieb ist heute voIIstandig mit Gerlach-Stempeln 
ausgeriistet. Seitdem werden die Kappschienen in die 
Bohrlócher mit dem FuB nach oben eingelegt und durch 
einen Gcrlach-Stempcl — Endstempel — am freien Ende 
in 1,20 m Abstattd vom KohlenstoB unterstiitzt (Abb. 15 
bis 19). Zwischen dem Stempel und der Kappe liegt ein 
Verschiebe-Kappschuh (System Hilkenbaumer, Abb. 16), 
welcher ein Kanten der Kappe mit Sicherheit verhindert, 
anderscits aber dic Verwendung eines Stempelkopfes zu- 
liiBt, der im Bcdarfsfall auch in Verbindung mit Holz- 
kappen gebraucht werden kann. Wichtig ist, daB nicht allzu 
dicht unter dem Hangenden gebohrt wird, damit geniigend 
Platz zum Einbringen des Verzuges zwischen Kappe und 
Hangendem verbleibt. Bcsonders muB darauf geachtet 
werden, daB der Verzug iiber dem Schrainfcld, also iiber 
dem Untergurtfórderer, einwandfrei eingcbracht wird, da
mit das Hangende bis zum abzupfliigenden KohlenstoB 
fest unterstiitzt ist. Nach dem Abpflugen wird der zweite 
Gerlach-Stempel — Mittelstempel — unter die Kappe ge
setzt (Abb. 17), und zwar in einem Abstand von 1,50 m 
vom KohlenstoB. Anschliefiend wird der Verzug ein- 
gebracht.

Abb. 18. Mittelstempel des alten und Endstempel 
des neuen Feldes.

Kohlenfeld (Bohren, Kappen einlegen und Endstempel 
setzen) erfolgt in den Nebenschichten.

Durch das beschriebene Ausbauverfahren wird das an 
sich nicht giinstige Hangende des Flózes Bismarck aus- 
reichend und zuverlassig gesichert (Abb. 16 bis 19). Ein 
Hereinbrechen gróBerer Schollen aus dem Hangenden ist 
nicht mehr eingetreten und selbst bei schlechten Gebirgs- 
verhaltnissen nicht mehr zu erwarten. Die Einsatzfahigkeit 
des Kohlenpfluges ist damit wesentlich erweitert worden.

Abb. 19. Schrammaschinenfeld nach der Arbeit 
des Kohlenpfluges.

Zur Zeit ist der Abbaupflug taglich in Betrieb, aber 
es werden nur ctwa 40 m /Tag in etwa 11/2 Stunden Schram
zeit abgepfliigt. Bei einer Belegung von 25 Mann ein- 
schlicfilich Strecken- und Blindorthauern betragt die 
tiigliche Kohlenfórderung 125 t, die Strebleistung also
5 t. Ein ordnungsmafiiger Bctriebsrhythmus kann erst ein- 
gefiihrt werden, wenn das noch fehlende Materiał fiir 
weitere Bohrwagen geliefert ist. Es hat sich auch in der 
letzten Zeit gezeigt, daB dic Bohrmaschine (Typ Fort- 
schritt III) fiir das Bohren der 2,20 m langen Lócher zu 
schwach ist. Durch die Reibung des Bohrmehls findet die 
Maschine so hohen Widerstand, daB mehrfach Beschadi- 
gungen der Lamellen und des Rotors und neuerdings auch 
der Bolirer eingetreten sind. Eine starkere Bohrmaschine 
wird zur Zeit von der Firma Niissc & Graefer gebaut.

Nach Anfertigung weiterer Bohrwagen wird sich dic 
Vorpfandung in jedcm Falle rechtzeitig einbringen lassen. 
Der Betrieb wird dann wie folgt belegt:

M a s c h in e n f iih re r .............................................. 1 Mann
Zerkleinern der S tiic k e .................................... 1
Mittelstempel s e tz e n ......................................... 4 >>
Verzug e inbringen .............................................. 2 Jł
Liegendpacken n a c h h o le n .............................. 2

4
Kappen einlegen und Endstempel setzen . 
Stall fiir den Abbaupflug und Strebanfang

2

h e r s te l le n ........................................................ 4
G rundstrecke.............................. 3
Strebende und K o p fs tre c k e ......................... 4
B lin d ó rte r ............................................................. 15 Jł

42 Mann

Das Umlegen erfolgt zunachst jeden zweiten Tag mit 
den an der Maschine und in den Strecken beschaftigten 
Leuten. Bei 250 t  taglicher Fórderung betragt die Streb
leistung 5,9 t. In gleichartigen, voll belegten Streben des 
FIózcs Bismarck ohne Gcwinnungsmaschine belauft sie sich 
zur Zeit auf 4,2 t.

Beabsichtigt, in der Organisation aber noch nicht fest- 
gelcgt, ist tagiiches Umlegen, das eine weitere Leistungs-

Abb. 17. Abgcpfliigtcs Fcld. 
Mittelstempel unter den vorgepfandeten Kappen.

Endstempel des neuen Feldes und Mittelstempel des 
alten Feldes stehen also nicht in einer Reihe (Abb. 15 und 
18), und zwar deswegen, wcil das Umsetzen des Bohr- 
wagens wesentlich erleichtcrt wird, wenn hierfiir durch 
den um 30 cm grófieren Abstand der Mittelstempel vom 
KohlenstoB cntsprechend mehr Raum zur Verfiigung steht. 
Das Einbringen des Yorpfandeausbaues in das nachste
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steigerung bringen wiirde. Immerhin liegt bei 5,9 gegen- 
uber 4,2 t  eine Verbesserung der Strebleistung von 40o/o 
vor. Zu beriicksichtigen ist zudem der Umstand, daB durch 
den Einsatz des Kohlenpfluges dic Abbauhaminerarbeit 
mit ihren Folgeerschcinungen iiahezu wegfallt.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
In zeitliclier Folgę dargestellt sind die Weiter- 

entwicklung des friiher bereits beschriebenen Kohlen- 
pfluges der Gewerkschaft Eisenhiitte Westfalia-Liinen, die 
Schwierigkeiten, die sich seinem Einsatz entgegengestellt 
haben, sowie die Erfahrungen, die bis heute gewonnen 
worden sind.

Der neu gelieferte Pflug hat gegeniiber der alten Ver- 
suchsmaschiiie einige Anderungen erfahren; neu sind im 
besonderen die Antriebsstation des U ntergurtfórderers und 
die Vorziehvorrichtung.

Da die Einsatzfahigkeit des Kohlenpfluges nicht nur 
auf Abbaubetriebe mit sehr giinstigen Gebirgsverhaltnissen 
beschrankt bleiben darf, sind gleichzeitig mit der 
maschinellen Weiterentwicklung Versuche in melircrcn 
Streben verschiedener Flóze und Bauabteilungen der Zeche 
Hugo durchgefiihrt worden. In dem zuletzt gewahlten 
Floz Bismarck konnten nach zahlreichen, im einzelnen 
beschriebenen Fehlschlagen Erfolge erzielt werden, nach- 
dem eine geeignete Art des Ausbaues gefunden war. Ais 
Kappen werden hierbei' 93er Schienen verwendet, die in 
Bohrlpcher von 12 cm Dinr. und 2,20 m Tiefe gesteckt 
werden und das abzupfltigende Feld iiberpfanden. Fiir die 
Herstellung dieser Bohrlócher war die Entwicklung von 
Geraten verschiedenster Art erforderlich; zuletzt wurde 
ein zweckmaBiger Bohrwagen gebaut.

Zum AbschluB wird ein Bild der heutigen Betriebs- 
rerhaltnisse gegeben und die Strebleistung mitgeteilt.

Einfiihrung der Knappschaft in der Ostmark1.
Von Knappschaftsdirektor Kr a t z ,  Graz.

Nach dcm Parteiprogramm ist es Pflicht aller Staats- 
biirger, geistig oder kórperlich zum Nutzen der Volks- 
gemeinschaft tatig zu sein. Die Arbeit ist nicht mehr Ware, 
deren Preis sich nach Angebot undNachfrage richtet,sondern 
Dienst an der Nation. Fiir dic Volksgemcinschaft erwachst 
daraus die Pflicht, die Arbeitskraft zu schiitzen, zu erhaltcn 
und den arbeitenden Menschen gegen alle Falle der Not 
zu sichern. So hat der Arbeiter im Dienst der Volks- 
gemeinschaft nach nationalsozialistischer Auffassung 
Anspruch auf Sicherung in allen sozialen Notfallen durch 
die Volksgemeinschaft, in deren Schutz er sich geborgen 
fiihlt. Darum spricht die Bewegung nicht mehr von der 
Sozialversicherung, sondern von der s o z i a l e n  S i c h e r u n g .  
Seit dem Umbruch ist das nicht melir eine vcrsicherungs- 
technische oder versichcrungsmathematische Angelcgcnheit, 
in der nach der Summę aller Beitrage und Zinsen die 
Leistung in Schadcnsfiillen ermittelt wird. Die national- 
sozialistisclic Staatsfiihmng halt die soziale Sicherung des 
schaffcndcn Menschcn fiir eine vordringliche staats- 
politische Aufgabc. So gehen im besonderen die heutigen 
Leistungen der Alters- und Hinterbliebenenversorgung fiir 
den schaffenden Bergmann weit iiber das hinaus, was nach 
den Beitragen gewahrt werden konnte. Hier hat der Um
bruch eine grundlegende Anderung in der Auffassung und 
Zweckbcstimmung gebracht. Das zeigt am besten die Neu- 
regelung der Rentcnversicherung durch das Rentenausbau- 
gesetz vom Dezember 1937 und dic grofizugige Regelung 
bei der Einfiihrung in der Ostmark.

Geschichtlicher Ruckblick.
Deutscher Kameradschaftsgeist der deutschen Berg- 

leute hat schon vor ungefahr 700 Jalircn zu Selbsthilfe- 
einrichtungen der sozialen Sicherung der Bcrgleute gefiilirt, 
die in den verschiedensten Formen demselbcn Zweck, 
der Gemeinschaftshilfe in sozialen Notfallen, dienten. 
Diese Bruderladen, Bruderbiichsen, Knappscliafts-Genossen- 
schaften oder Knappschaften dienten der sozialen Sicherung 
in Fallen der Krankheit, des Alters, des Unfalles und der 
Hinterblicbencnversorgung. Der starkę Gemeinschaftssinn 
der deutschen Bergleute fiihrte zu Gemeinschaftsfesten, 
Gemeinschaftsliedern, Gemeinschaftstracht und Ge- 
meinschaftsgrufi, wovon vieles noch b is1 heute erhalten 
geblieben ist. Auch die Knappschaft hat sich in ihrem 
Kern und ilirer Zweckbcstimmung iiber alle grundlegenden 
wirtschaftlichen und politischen Veriindcrungen durch 
Jahrhunderte erhalten bis auf den heutigen Tag. GroBe 
europaische Staatspersónlichkeiten, wie Friedrich der GroBe 
in PreuBen und die Kaiserin Maria Theresia in Osterreich,

1 Auszug aus dem in der drundungsversam nilung der Bezirksgruppe 
Ostmark und der O rtsgruppe Leoben des Vereins Deutscher Bergleute 
am 5. Oktober 1940 gehaltenen V ortrag.

haben sich, schon aus der Erkenntnis der Bedeutung der 
deutschen Bodenschatze und der Notwendigkeit eines 
besonderen sozialen Schutzes, der mannigfachen, auf 
kleinster Grundlage bestehenden, zersplitterten Ein- 
richtungen angenommen und sie durch staatliche Regelung, 
Zusammenfassung und Fórderung ilirer Erhaltung und 
Leistungsfahigkeit auszubauen versucht. Fiir die spatere 
Sozialversicherung im Reich und in O sterreich,.fast zur 
gleichen Zeit entstanden, sind die bestehenden knappschaft- 
lichen Einrichtungen in manchcm Vorbild und Beispiel 
geworden.

G r i i n d u n g  d e r  R e i c h s k n a p p s c h a f t .
Die vielfąltige Zersplitterung fiihrte zu Bestrebungen 

der deutschen Bergleute zur Zusammenfassung und
Rechtsvereinheitlichung, Freiziigigkeit und Gegen- 
seitigkeit. W ahrend des W eltkrieges verlangten die 
deutschen Bergleute, in richtiger Auffassung der Reichs- 
einheit tiber alle Liindergrcnzcn, Liindergesetze und 
partikularistischen Gedankcngiingc hinweggehend, ein 
einheitliches Knappschaftsrecht fiir alle deutschen Bcrg
leute. Den dringenden Wiinschen wurde die Erfiillung 
zugesagt. So entstand Anfang 1924 aus 103 einzelnen 
Knappschaftsvereinen mit verschiedenem Recht, ver-
schiedenen Beitragen und Leistungen eine einzige Reichs
knappschaft. Lcider vers|um ten die damalige Staatsfiihrung 
und das Parlament eine geniigendc Ausstattung, nachdem 
das Vermógen der einzelnen Knappschaftsvereine durch
den yolligen Wiihrungsvcrfall verlorengegangcn war.
Damit waren die Sicherheit und die Dauerhaftigkeit der 
Leistungen in Frage gestellt, und zwar um so mehr, ais 
die Knappschaft der Gegenstand parlamentarischen Kuh- 
handels und des Stimmenfangs bei Wahlen wurde. Man 
versprach und beschloB Leistungen, wahrend die Mittel- 
beschaffung fiir die Deckung ais unpopular und nicht zum 
Stimmenfang geeignet unberiicksichtigt blieb. Dazu kam 
die grofie Knappschaftskrise. Durch Betriebsstillegungen, 
Arbeitszeitkiirzungen und -streckungen sank das Lohn- 
einkotnmen im Bergbau ais Grundlage fiir die Einnalimen 
von 1929 bis 1933 auf 37»/o. Im grapliischen Bilde gingen 
die Linien der Beitragszahler, der Einnahmen und des 
Dcckungsvermogens steil zum Abgrund. Der vollige Zu- 
sammcnbruch der Knappschaftsversicherung erschien un- 
vermcidlich. Der yersicherungstechnische Fehlbetrag bei 
der Machtiibernahme betrug mehr ais 4 Milliarden 9ŁM, 
bei der allgemeinen Rentenversicherung der Arbeiter sogar 
13 Milliarden 31M.

Mit dem Umbruch wurde auch der Yerfall der 
Reichsknappschaft aufgehalten, die parlamentarische MiB- 
wirtschaft beseitigt und mit einem ReichszuschuB von 
rd. 105 Mili. 9UL jahrlich die Erhaltung der Knappschaft
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gesichert. Der erste Vierjahresplan mit den Arbeits- 
beschaffungsmaBnahmen des Fuhrers brachte bald auch 
eine stiindige Steigerung der Beitragseinnahmen durch die 
Zunahme der Beschaftigfen und den Wegfall der Feier- 
schichten und Kurzarbeit. Die Aufwartsbewegung wurde 
damit eingeleitet.

R e n t e n a u s b a u g e s e t z  voni 21. D e z e m b e r  1937.
Ungelóst war noch das schwierige Problem, die 

finanzielle Gesundung der Knappschaft durch Sicherung 
und Dauerhaftigkeit ihrer Leistungen herbeizufiihren, 
gleichzeitig aber auch eine Beitragsentlastung fiir die Berg- 
leute, die 15°/o ihres Lohnes zurSozialversicherung zahlten. 
Aufierdem galt es, die Harten aus den Notverordnungen 
der Systemzeit zu mildern. Diese drei sich anscheinend 
gegenseitig ausschliefienden Forderungen wurden durch 
das Rentenausbaugesetz vom Dezember 1937 erfiillt, eine 
Aufgabe, die nur der nationalsozialistischen Staatsfiihrung 
móglich war.

In der Mittelaufbringung setzte mit dem Durchbruch 
nationalsozialistischer Auffassung ein grundlegender 
Wandel ein. Friiher war die Frage der zusiitzlichen 
Sicherung des Bergmannes gegen die mit der Gewinnung 
der deutschen Bodenschatze verbundenen Gefahren eine 
Angelegenheit der bergbaulichen Betriebe und ihrer Ge- 
folgschaft, die fiir die Lasten aufzukommen hatten. Es 
wurde sogar ais Bevorzugung des Bergmannes in der 
Sozialversicherung hingestellt, daB er wegen vielfacher Er- 
krankung, haufigerer UnFalle und friiherer Berufsunfahig- 
keit erheblich mehr Leistungen aus der Sozialversicherung 
beziehe ais die Arbeiter anderer Erwerbszweige. Unbe- 
riicksiclitigt blieb, dafi alle diese Umstande soziale Not- 
fiille darstellten, in denen der Unterhalt des Bergknappen 
und seiner Familie dadurch auf einen Bruchteil des Arbeits- 
einkommens herabsank. Die Bewegung schaffte dem 
Grundsatz Durchbruch, daB die ganze deutsche Volks- 
gemeinschaft fiir die zusatzlichen Gefahren der berg- 
mannischen Arbeit aufzukommen habe, weil sie auf die 
wichtigste Grundlage ihrer Rohstoffwirtschaft, die Boden
schatze der Nation, trotz der mit ihrer Hebung verbun- 
denen Gefahren fiir Leben und Gesundheit der Berg
knappen angewiesen ist. So wurde die Leistungssicherheit 
und Dauerhaftigkeit der Knappschaftsversicherung durch 
eine groBziigige Gemeinsehaftshilfe des ganzen deutschen 
Volkes herbeigefiihrt, ferner eine Entlastung des Berg
mannes von dem allzu hohen Beitrag um rd. 6 o/o seines 
Lohnes.

Zur sozialen Sicherung des Bergmannes tragen bei:
1. ein ReichszuschuB, der nach der Eingliederung der 

Ostmark und der Ostgebiete von jahrlich 105 Mili. M l  
auf jahrlich 148 Mili. M l  erhóht wurde,

2. die Gesamtheit aller deutschen Arbeiter und Betriebe 
iiber die ailgemeine Rentenversicherung der Arbeiter 
{Inyalidenrente) mit einem jahrlichen ZuschuB von 
50 Mili. M l  zur knappschaftlichen Pensionsversiche- 
rung der Arbeiter,

3. die ailgemeine Rentenversicherung der Angestellten 
mit einem jahrlichen ZuschuB von 18 Mili. 3t.il zur 
knappschaftlichen Pensionsversicherung der An
gestellten,

4. die Bergbauwirtschaft mit einer freiwiiligen Erhóhung 
ihres Beitragsteiles um jahrlich rd. 30 Mili. M l,

5. das Reich verzichtete zugunsten des Bergmannes auf 
23/jWo Beitrag zum Reichsstock (Arbeitslosen- 
yersicherung), indem dieser Beitrag von 3,25 auf 0,5 o/0 
herabgcsetzt wurde.

So konnte der Beitrag des Bergmannes zur Pensions- 
kasse auf 3 *>i> des Lohnes ermafligt werden, wahrend der 
Betriebsanteil auf 6 o/o erhóht wurde. Man erreichte da
durch, daB der Bergmann neben der allgemeinen Renten- 
versicherung ohne besondere Beitragsableistung die zusatz- 
liche Alters- und HinterbIiebenenversorgung in der knapp- 
sehaftlichen Pensionsversicherung genieBt.

Das Rentenausbaugesetz brachte auch einen grund- 
legenden Umbruch in der Anerkennung der Wehr- und 
Kriegsdienstzeiten, die fruher in der allgemeinen Renten- 
versicherung nicht rentensteigernd beriicksichtigt wurden, 
und beseitigte damit eine groBe Ungerechtigkeit allen 
Frontkampfern des Weltkrieges gegeniiber. Eine weitere 
wesentliche Verbesserung w ar die Vereinfachung des An- 
wartschaftsrechts mit der Einfiihrung der Halbdeckung.

Das Rentenausbaugesetz soli aber nach seinem Vor- 
wort erst den Ausbau der Leistungen nach nationalsoziali
stischen Grundsatzen einleiten. Es bedeutet daher einen 
Markstein in der Geschichte der Rentenversicherung, im 
besonderen der Knappschaftsversicherung, nicht aber einen 
Schlufistein. Die grundlegende Neuregelung muBte hinter 
die groBen dringenderen nationalpolitischen und auBen- 
politischen Aufgaben zuriickgestellt werden. Sie ist aber 
bereits durch den Auftrag des Fiihrers an den Reichs- 
organisationsleiter und dessen Plan nachdriicklichst in An- 
griff genonimen.

Die Knappschaft in der Ostmark.
Die Knappschaft fiihrt nun auch in der Ostmark durch:

1. Die knappschaftliche Krankenversicherung der Ar
beiter,

2. die knappschaftliche Krankenversicherung der An
gestellten,

3. die Arbeiter-Pensionsversicherung,
4. die Invalidenversicherimg oder ailgemeine Renten- 

yersicherung der Arbeiter,
5. die AngestelIten-Pensionsversicherung fiir die An

gestellten mit wesentlich bergmannischen Arbeiten,
6. die ailgemeine Angestelltenversicherung, d. i. Renten- 

versicherung der Angestellten im Auftrage der Reichs- 
yersicherungsanstalt fiir Angestellte fiir die nicht mit 
wesentlich bergmannischen Arbeiten beschiiftigten 
Angestellten,

7. sie erhebt gleichzeitig fiir den Reichsstock die Bei- 
trage zur Arbeitsbeschaffung.

In der k n a p p s c h a f t l i c h e n  K r a n k c n  y e r s i c h e -  
r u n g  hat die Knappschaft gegeniiber dem friiheren Recht 
erhebliche Fortschritte gebracht. Wo einzelne Leistungen 
iiber die der knappschaftlichen Krankenversicherung im 
Altreich hinausgingen, sind diese beibehalten worden. Die 
Hóhe der Barleistungen bei Krankheit war fruher ohne 
Riickicht auf den Familienstand fiir Lcdige und kinder- 
reiche Familien gleich. Der Lohn wurde bei der Kranken- 
geldberechnung nur bis 5 5ŁC taglich zugrunde gelegt. Jetzt 
wird der volle Lohn bis zu 10 M l  erfafit. Fiir unter- 
haltungsberechtigte Angehórige wird ein Zuschlag zum 
Krankcngeld und zum Hausgekl bei Krankenhausbehand- 
lung gezahlt. Wahrend fruher das hóchste Krankengeld 
2,67 SUM taglich war, betragt es beispielsweise bei einem 
Monatsbruttocinkommen von 180 M i  fiir den Bergmann 
mit 4 Kindern taglich 4,50 M l,  das sind 1,88 M l  taglich 
mehr ais fruher. Bei dem haufigen Monatslohn von 
210 M l  sogar um 2,58 M l  mehr ais nach ósterreichischem 
Recht. Die den Haushalt des Bergknappen friiher stark 
belastende Krankenhausbehandlung und -verpflegung fiir 
Familienangehórige wird von der Knappschaft auf die 
Dauer von 26 Wochcn voll ubernommen, wie iiberhaupt 
die Familienkrankenfiirsorge viel weiter ausgebaut ist. Es 
handelt sich bei der knappschaftlichen Krankenversiche- 
rung gegenwartig darum, daB diese Gemeinschafts- 
einrichtung nicht durch unnótiges und den notwendigen 
Arbeitseinsatz schadigendes Krankfeiern miBbraucht wird. 
MiBbrauchliche Ausnutzung der Krankenkasse muB zu 
einer Zwangslage fuhren, in der die wertvollen, iiber 
die gesetzliche Mindestleistung hinausgehenden Mehr- 
leistungen abgebaut werden mussen.

D ie K n a p p s c h a f t  ai s T r a g e r  d e r  I n v a l i d e n -  
v e r s i c h e r u n g .  In der Alters- "und Hinterbliebenen- 
versorgung besteht fiir die Bergknappen eine Doppel- 
versicherung. Sie sind zunachst wie alle anderen Arbeiter
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in der allgemeinen Rentenversicherung der Arbeiter (In- 
validenversicherung) versichert. Hier werden durch das 
Einfuhrungsgesetz Vordienstzeiten reutensteigernd an- 
erkannt. Fiir die Ubergangszeit werden feste Rentensatze 
fiir die Zeifen bis zum 1. Januar 1939 gewahrt. Sie sind 
nach dem Lebensalter abgestuft und schwanken zwischen 
26 und 35 M l  fiir 50- bis 60jahrige Arbeiter. Dazu 
kommcn die Steigerungsbetrage unter Geltung des neuen 
Rechts nach MaBgabe des Lohnes.

Knapps c l i a f t l i c he  P e n s i o n s v e r s i c h e r u n g  d e r  
Arbeiter.  Wahrend die Arbeiter anderer Erwerbszweige 
im Falle der Invaliditat noch auf Zuschusse aus der óffent- 
lichen Fiirsorge oder Zuwendungen aus betrieblichen Fiir- 
sorgeeinrichtungen angewiesen sind, erfolgt eine erhebliche 
Verbesserung fiir die Bergknappen durch die zusatzliche 
berufliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung in der 
knappschaftlichcn Pensionsversicherung der Arbeiter. Hier 
bringt die Einfuhrung der Knappschaft einen groBen Fort- 
schritt fiir den Bergbau und seine Gefolgschaft. Friiher 
erhielt der Bergmann eine Provision von monatlich 33 3ŁM,, 
die nach der Einfuhrung des Reichsrechts um 20 o/o auf
40 M l erhóht wurde. AuBerdem werden zu den nach óster- 
reichischem Recht festgesetzten Provisionen neuerdings 
noch Kinderzuschiisse gewahrt. Ferncr kommcn bei Ein- 
tritt der Invaliditat (mehr ais 2/3 Erwerbsbeschrankung) 
zu den Provisionen in vielen Fiillen noch Invalidenrcnten; 
in anderen Fallen wird der ruhende Anspruch auf Alters- 
fiirsorgerente wiederhergestellt.

Fiir die nach dem 1. Januar 1939 eingetretenen Ver- 
sicherungsfalle werden die Leistungen nach neuem Recht 
bestimmt. «

Der O b e r g a n g  i s t  in e i n e r  g r o B z i i g i g e n  W e i s e  
g ereg clt w o r d e n .  Das vom Rechtsvorganger iiber- 
noimnene Vermógcn reichte nicht einmal aus, ein Zehntel 
der unter ósterreichischem Recht festgesetzten Leistungen 
an ungefahr 10000 Rentenberechtigte zu decken. Zur 
Dcckung der Dienstzeiten aller aktiven ostmarkischen 
Knappen war nichts- vorhanden. Ohne Riicksicht auf 
friihere Beitrage wurden durch die Einfiihrungsverordnung 
samtliche Dienstzeiten der aktiven Bergknappen im Berg
bau der Ostmark so anerkannt, ais ob bereits Beitrage zur 
Reichsknappschaft geleistct worden wiiren.

Die neuen L e i s t u n g e n  d e r  A r b e i t e r p e n s i o n s -  
kassen bauen auf Dienstzeit und Leistungslohn auf. 
Wahrend friiher ein Bergmann mit 5 Dienstjahren die 
gleiche Provision von 33 M l  erhielt wie der Bergmann 
nach 45 Dienstjahren, erfolgt jetzt eine gerechte Bemessung 
nach der Daucr der Arbeit im Bergbau. Das ist fiir die 
Erhaltung und den Zugang der notwendigen Arbeitskrafte 
zum Bergbau von grofier Bedcutung. Die anerkannteń so- 
genannten Vordienstzeiten sichern eine monatliche Rente 
von 1,80 M l  fiir jedes Dienstjahr im Bergbau in der Ost- 
niark. Das bedeutet, daC bereits nach Inkrafttrcten der Ein- 
fiihrungsverordnung der Bergmann mit 40 Dienstjahren 
einen sicheren Rentenanspruch von monatlich 40x1,80+6 
= 78 M l  (gegeniiber friiher 33 M l)  erhalt. Fiir die neuen 
Dienstzeiten wird die Rente auch nach der durch den Lohn 
bestimmten Beitragsklasse bceinfluBt. Fur jedes Dienstjahr 
nach dem 1. April 1939 wird in der Lohnklasse V (150 bis 
175 31M monatlicher Bruttolohn) ein monatlicher Stcige- 
rungsbetrag von 2,10 M l,  in der Lohnklasse VI (175 bis 
200 M l)  von 2,40 M l,  in der Lohnklasse VII (200 bis 
225 M l)  von 2,70 M l  gewahrt. Daraus ergeben sich bei 
den neuen Dienstzeiten und den jetzigen Lólinen hóhere 
Steigerungsbetrage ais bei den Vordienstzeitcn. Die Aus- 
wirkung ist aus den folgenden Beispielen, denen 40 Dienst- 
jahre zugrunde gelegt sind, ersichtlich.

Aus der nachstehenden Ubersicht ergibt sich bei nor- 
maler bergmannischer Dienstzeit allein aus der Knapp- 
schaftspension eine Steigerung der Alters- und Hinter- 
bliebenenversorgung um das Zweieinhalbfache bis Vier- 
fache gegeniiber friiher. Dazu kommt im Falle der In- 
validitat, wenn die Arbeitskraft um inchr ais zwei Drittel 
eingeschrankt ist, oder bei Erreichung des 65. Lebensjahres

Knappschaftspension 
aus der Dienstzeit 
bis 30. Marz 1939

Dienst- Monats- 
jahre betrag

m

Knappschaftspension 
nach neuem Recht 

(Dienstzeiten seit 1. April 1939J 
Dazu

Zahl der Pensions- Orund- 
Dienstjahre betraff ?,?.

monatlich
! MK. 1 M -

Oesamt- 
betrag  der 

Knapp
schaftspen
sion nach 
40 Dienst

jahren 
SM

Lohnklasse V (Bruttolohn 150 bis 175 &K), Steigcrungsbetraj; 2,10 ftK
10 18 30 63,00 6 87,00
15 27 25 52,50 6 85,50
20 36 20 42,00 6 84,00
25 45 15 31,50 6 82,50
30 54 10 21,00 6 81,00
35 63 5 10,50 6 79,50
40 72 — — 6 78,00

Lohnklasse VI (Bruttolohn 175 bis 200 S teigerungsbetrag 2,40

10 18 30 72,00 6 96,00
15 27 25 60,00 6 93,00
20 36 20 48,00 6 90,00
25 45 15 36,00 6 87,00
30 54 10 24,00 6 84,00
35 63 5 12,00 6 81,00
40 72 — — 6 78,00

Lohnklasse VII (Brutlolchn 200 bis 225 jtK), Steigerungsbetrag 2,70 fflK
10 18 30 81,00 6 105,00
20 36 20 54,00 6 96,00
30 54 10 27,00 6 87,00
40 72 — — 6 78,00

die Invalidenrente. Die Knappschaftspension wird aber 
bereits gewahrt, wenn der Bergknappc »bergfertig« ist, 
d. h. wenn er fiir seinen Bergmannsberuf berufsunfahig 
wurde. Im Besitze dieser Pension kann der Bergmann mit 
der ihm verbliebenen Arbeitskraft noch immer leichterer 
Arbeit nachgehen und die Pension durch Lohnerwerb er- 
giinzen. Wahrend friiher die Provision bei Lohnerwerb ein- 
gestellt wurde, findet jetzt keine Kiirzung oder Pensions- 
entziehung bei Lohnerwerb statt.

Das friihere Recht lieB Familienstand und bevólke-
rungspolitisehe Grundsatze unberiicksichtigt. Zu der
Knappschaftspension kommcn jetzt Kinderzuschiisse fiir 
jedes Kind bis zum 1S. Lebensjahr, und zwar ohne Riick- 
sicht auf etwaigen eigenen Verdienst des Kindes, hinzu. 
Diese betragen fiir das erste und zweite Kind je 7,50 M l  
monatlich, fiir das dritte und jedes weitere Kind 10 M l  
monatlich.

Die Witwenrente wird ohne Riicksicht auf den Ge- 
śundheitszustand oder die Erwerbsfahigkeit oder das
Lebensalter der Witwe in jedem Falle gewahrt, wenn der 
Rentenanspruch erhalten war, und zwar in Hóhe von 
50 0/0 der Mannesrente. Die Waisenrente wird bis zum
voliendeten 18. Lebensjahr (friiher 16. Lebensjahr) ge
wahrt. Sie betragt zwei Zehntel der Mannesrente. Da die 
Gesamthinterbliebenenrente erst begrenzt wird, wenn die 
Mannesrente und der in Frage kommende Kinderzuschufl 
iiberschritten sind, wirkt sich praktisch die Gesamt
hinterbliebenenrente voll aus. Hat zum Beispiel ein Vater 
mit fiinf Kindern unter 18 Jahren einen Rentenanspruch 
von 80 M l  erworben, so erhalten seine Hinterbliebenen 
150 0/0 der Mannesrente 120 M l.

Daneben haben die Bezieher einer Knappschafts
pension Anspruch auf freie Kur und Arznei fiir ihre Person 
ohne Beitrag. Es ist damit zu rechnen, daB in kurzer Zeit 
eine groBziigige soziale Regelung auch der Kranken- 
fiirsorge der Familienangehórigen und der Hinterbliebenen 
von Knappschaftsmitglierfern und Pensionaren erfolgt, 
wozu die erforderlichen Mittel aus der knappschaftlichcn 
Pensionsversicherung bestritten werden. Diese Familien- 
hilfskasse wird fiir die Hinterbliebenen von Berglcuten 
und Knappschaftsrentnern eine kostenlose ausreichende 
Familicnkrankenfiirsorge bringen.

Ein besonderes Entgegenkommen fiir den schwer- 
arbeitenden Bergmann bedeutet die Gewahrung der so- 
genannten A l t e r s p e n s i o n .  Hierzu bedarf es nur des 
Antrags ohne Nachweis der Berufsunfahigkeit, wenn der
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Bergmann 1. das 50. Lebensjahr vollendet, 2. 300 Monate 
knappschaftliche Dienstzeit zuriickgelegt, 3. davon min- 
destens 180 Beitragsmonate wesentlich bergmannische 
Arbeit verrichtet bat und 4. die Anwartschaft erhalten ist. 
Er kann also bei seiner bisherigen Beschaftigung bleiben, 
nur wird ihm bei Lohnerwerb 25 o/o dieser Pension ein- 
bebalten. W ird er aber berufsunfahig, so kann er diese 
Alterspension umwandeln lassen, womit der 25°/oige Ab- 
zug von der Pension wegen Lohnerwerb wegfallt.

So bedeutet die Einfuhrung der Knappschaft in der 
Ostmark einen wichtigen Wendepunkt und Markstein in 
der sozialen Sicherung des Bergmannes. Die gegeniiber 
friiher wesentlich verbesserte und auf den Benif ab- 
gestellte Alters- und Hintcrbliebenenversorgung enthebt 
ihn bei seinem Arbeitseinsatz der brennenden Sorge, was 
mit ihm und seiner Familie im Falle des Alters, der Be- 
rufsunfahigkeit oder gar des Todes geschieht. Wie in der 
Altersversorgung des deutschen Yolkes nach dem Partei-

programm das ganze deutsche Volk an der Mittel- 
aufbringung beteiligt sein wird, so ist die erheblich 
verbesserte Alters- und Hinterbliebenenversorgung der 
deutschen Bergknappen nur moglich durch die eingefuhrte 
Gemeinschaftshilfe des ganzen Volkes, fiir die die Knapp
schaft hier in gewissem Sinne Vorlaufer und Vorbild bei 
der Erfiillung des Punktes 15 des Parteiprogrammes ist. 
Angesichts der hohen Wertschatzung der schweren und 
gefahrlichen Berufsarbeit der Bergknappen seitens der 
nationalsozialistischen Staatsfiihrung ist es sicher, daB in 
dem Altersversorgungsw'erk des deutschen Volkes auch 
der Bergmann wieder einen bevorzugten Platz einnimmt. 
Wer sein langes Arbeitsieben unter besonders anstrengen- 
den, gesundheitswidrigen und gefahrlichen Verhaltnissen 
bei der Hebung der wertvolien deutschen Bodenschiitze 
zuriickgelegt hat, hat eine dem Arbeitseinsatz ent- 
sprechende, ausreichende Alters- und Hinterbliebenen- 
yersorgung zu erwarten.

U M S C H A  U
Ober die Grundlage  der quan tita tiven  B estim m ung  
der  Kom ponenten  in K ornerschiiffen  von Kolilen.

Von Professor Dr. Heinrich Hock.
(Mitteilung aus dem Institut fiir Kohlechemie an der 

Bergakademie Claustlial.)
Schon friiher ist das Mengenverhaltnis der ver- 

schiedenen Komponenten in Gesteinsschliffen, Erzschliffen
u. dgl. in der Weise errnittelt worden, daB man parallele 
Linieribiindel mit geeignetem Linienabstand iiber denSchliff 
legt bzw. den Schliff unter geeigneter VergróBerung dem- 
entsprechend mit dem Kreuztisch abfahrt. Mit Hilfe des 
Okularmikrometers lassen sich alsdann die Langen (Teil- 
chendurchmesser) feststellen, die sich aus den Schnitten 
der Begrenzung der Teilchen mit der betreffenden A\eBIinie 
ergeben. Dic Summierung fiir jede Komponente liefert 
eine Zahl, die dem Volumert der Komponentę verhaltnis- 
gleich ist. Zur Umrechnung der Volumenanteile auf Ge- 
wichtsanteile sind die so ermittelten Verhaltniszahlen noch 
mit dem jeweiligen spezifischen Gewicht zu vervielfachen.

Durch die etwa im Jahre 1930 erfolgte Einfiihrung 
des sogenannten Integrationstisches von Leitz in Wetzlar 
und spatcrhin yon FueB in Steglitz, dereń Arbeitsweise 
auf dem gleichen Prinzip beruht, sind solche Bestimmungen 
wesentlich vereinfacht und zcitlich abgekurzt worden. Der 
zunachst fiir Erzanalysen usw. verwendete Integrationstisch 
wurde fiir die Ausmessung von Kohlenschliffen erstmals von 
dem Verfasser! vorgeschlagcn und gleichzeitig auf seine 
Brauchbarkeit hierfur gepriift, wobei synthetisch her- 
gestellte Mischungen von bestimmten Gehalten an Glanz- 
und Mattkohlen eine befriedigende Ubereinstiminung 
ergaben. Die Arbeitsweise ist u. a. auch von der Forschungs- 
stelle fiir angewandte Kohlenpetrographie in Bochum iiber- 
nommen und dort mit Erfolg angewendet worden.

In einer von den Leitz-Werken kiirzlich herausgegebenen 
Druckschrift2 wird auf die Eirizelheiten der Anwendung 
des Integrationstisches fiir kohlenpetrographische Untcr- 
suchungen naher eingegangen, wobei es'sich um eine Be- 
schreibung der Gerate und der Durchfuhrung solcher 
Untersuchungen handelt. Es diirfte daher aufschluBreich 
sein, auch iiber das eigentliche Wesen derartiger Be
stimmungen Naheres zu erfahren, um so mehr es' mir im 
Verlaufe nteiner Tiitigkeit zumeist begegnet ist, daB wohi 
das Verfahren und die Art seiner Ausfuhrung bekannt sind, 
jedoch die theoretische Grundlage selbst denen vollig ver- 
schlossen geblieben ist, die solche Analysen praktisch 
durchfiihren.

Bei der mengenmafiigen Bestimmung werden dic 
Schnittdurehmesser der einzelnen Teilcben der betreffenden 
Komponente errnittelt und jeweils zusammengezahlt. Es 
fragt sich nun, wieso die L inicn-Sunim en dem Gesamt- 
v o i u me n  der Teilchen yerhaltnisgleich sind. Imeinfachsten 
Falle denkt man sich das zu uritersuchende Objekt aus zwei 
Komponenten bestehend, die beide in Wurfelform vor- 
liegen, z. B. mit den Kantenlangen 2 und 1. Die Volumina 
der beiden W urfel verhalten sich also wic 8 zu 1. Sind

1 H o c k ,  Oliickauf 67 (1931) S. 1123.
1 L e i t z ,  Optik fur die Kohlenpetrographie, W etzlar 1939.

nun beide W urfel parallel zu einer Seitenflache an- 
geschliffen und ferner ihre Kanten parallel gerichtet, so 
ergibt sich aus einer senkrecht zu den Kanten gefiihrten 
MeBlinie, die so gelegt ist, daB von ihr beide W urfel 
geschnitten werden, ein Linienverhaltnis von 2 zu 1. Die 
Wahrscheinlichkeit nun, daB der gróBere W urfel von einer 
b e l i e b i g e n  MeBlinie geschnitten wird, ist iiberlegungs- 
gemaB doppelt so grofi ais bei dem kleineren W urfel, so 
daB sich die »Schnittwahrscheinlichkeiten« wie 2 zu 1 ver- 
halten. Die gleiche Oberlegung gi[t nun auch hinsichtlich 
der Wahrscheinlichkeit, daB die b e i d e n  W urfel zugleich 
wirklich, wie zunachst stillschweigend vorausgesetzt, in  
der Schliffflache liegen und somit von der MeBlinie 
geschnitten werden, was von der Lage in senkrechter 
Richtung zur Schliffflache abhangt. Auch hier verhalten sich 
die Wahrscheinlichkeiten wiederum wie 2 zu 1, d. h. auch 
in bezug auf die senkrechte Lage betriigt die »Schnitt- 
wahrscheinlichkeit« des kleineren Wiirfels nur die Halfte. 
Die beiden miteinander multiplizierten Schnittwahrschein- 
lichkeiten (gesamte Schnittwahrscheiniichkeit) stehen im 
Verhaltnis der Seitenflachen der beiden W urfel zueinander.

Man ersieht also aus diesen Uberlegungen, daB bei 
dem zu untersuchenden Schliff eine ideale Unordnung der 
Teilchen zur Voraussetzung gemacht wird. Das richtige 
Ergebnis bei der Ausmessung der Schliffe kommt nun 
dadurch zustande, daB hierbei das lineare Verhaltnis 2 zu 1 
mit der Schnittwahrscheiniichkeit sowolil hinsichtlich der 
waagerechten ais auch der senkrechten Lage multipliziert 
in Erscheinung tritt: Lange der Schnittlinie x  Schnitt- 
wahrscheinlichkeit waagereclit x  Schnittwahrscheiniichkeit 
senkrecht.

Fiir den groBeren W urfel ergibt sich demgemaB 
2 x 2 x 2  =  S, fiir den kleineren 1 x  1 x  1 =■ 1, also Zahlen, 
die im Verhaltnis der beiden Wiirfelvolumina stehen bzw. 
bei dem gewahlten Beispiel diesen selbst entsprechen.

Denken wir uns ais weiteres Beispiel wieder einen 
Wiirfel mit der Kantenlange 2 und ein Prisma mit den 
Kantenlangen 2 x 1 x 1 ,  was einem Volumenverhaltnis von
4 zu 1 entspricht. Gemafl der in der nachstehenden Ab- 
bildung angenommenen Lage verhalten sich die gemessenen 
Schmttlangen wie 2 zu 1 und die Schnittwahrscheinlich- 
keiten syaagerecht wic 1 zu 1. Hinsichtlich seiner inóglichen 
Lagen in senkrechter Richtung wird aber das Prisma nur 
halb so oft geschnitten wie der W urfel, einem Verhiiltnis 
von 2 zu 1 entsprechend. Hieraus errechnet sich also das 
tatsachliche Volumenverhaltnis von 4 zu 1.

Auf diese Weise erklart sich, daB die lineare Aus
messung von Kornerschiiffen ohne weiteres Zahlen liefert, 
die den Volumenanteilen der Komponenten verhaltnisgleich
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sind. Die vorstehenden Uberlegungen gelten auch fiir die 
Korngebilde der Praxis, die keine geometrisch regel- 
maCigen Begrenzungen aufweisen. Dabei ist aber klar, dali 
die MeBergebnisse um so mehr an Genauigkeit verlieren, je 
gróBer die Unterschiede hinsichtlich KorngróBen und Korn- 
formen sind.

W I  R T S  C  H  A  F  T  L I  C  H  E S
Neue Kokspreise fur W est- und Ostoberschlesien 

sowie das Karwiner Revier ab 1. Januar 1941.

Sorte Kórnung

mm

Preis 
frei Waggon 

ab Werk
M it

Stiickkoks ..................................... iiber 80 20
Handgeklaubter GieBerei-

Stiickkoks der Koksanstalten
Gleiwitz, Hohenegger und
S ch a m sc h a c h t......................... iiber 80 25

Breehkoks I ................................. 6 0 - 8 0 22
11................................. 4 0 - 6 0 22

U l........................... 2 0 - 4 0 22
IV ................................. 8 / 1 0 - 2 0 16

Koksgrus ..................................... 0 / 8 - 1 0 9

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

bekanntgemacht im Patcntblatt vom 2. Januar 1941.
10a. 1496187. Heinrich Koppers GmbH., Essen. Fiillwagen fur Koks- 

ofcn. 23.10.40.
81 e. 1495804. Hauhinco Maschinenfabrik O. Hausherr, Jochums & Co.. 

Essen. Antrieb fur O um nj igu rtf Srdere r . besonders des unterirdischen Gruben- 
betricbes, 28.11.40.

81 e. 1495827. Maschinenfabrik Rusen KO., Moers (N drrh.). Lage- 
rung von Federband-Trausportrollen fur Bandfórderer, 29.11,38.

S ie . 1496035. Maschinenfabrik Wilhelm Knapp GmbH., Wanne-Eickel. 
Muldenrolle fiir Gummigurte. 2.12.40.

81 e. 1496084. Gewerkschaft des Braunkohlenbergwerks Neurath, 
Dusseldorf. Vorrichlung zur Befórderung pulverigen, kórnigeh, klumpigen 
oder aus Mischungen dieser Stoffzustanclo bestehenden Masseguts. 9.11.40.

bekanntgemacht im Patcntblatt voin 9. Januar 1941.
81 e. 1496295. Gewerkschaft Eisenhiitte W estfalia, Luncn (W estf.), 

Biińker- und McBciurichtung. 17.5.38.

Patent-Anm eldungeiil,
die Yoitt 2. Januar 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
5c, 10,01. G. 98 673. Karl Gerlach, Moers (N drrh.). Eiseruer Gruben- 

stempel. 9,3.35.
10 a, 36/03. F. S583S. Erfinder, zugleich Anmelder: Emilio Foltzer und 

Ernesto Baj, Genua (łtalien). Schragkammerofeubatterie fiir die Destillation, 
besonders Schwclung von Kohlenbriketts. 3.11.38.

35a, 9/08. O. 23415. Erfinder, zugleich Aumelder: Fritz Otto, Dussel
dorf. Elastische Aufhangevorrichtung fiir Fórderkórbe im Bergbau. 11.2.38. 
Osterreich,

81 e, 52. F. 88280. Erfinder: Johann Kloppert, Gelsenkirchen-Bucr. 
Aumelder: Frólich & Kliipfel, Maschinenfabrik, W uppertal-Barmen. Schuttel- 
rutschenantricb. 4.5.40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

81 e, 136. P. 71759. G. Polysius AG., Dessau. Verfahren zum Abfuhreu 
HieBfahig gemachten mehlartigen Guts mit annahernd gleichbleibendem 
Volumengcwicht aus Yorratsbehaltern durch PreBluft. 6.9.35.

die vorn 9. Januar 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

1 c, 1/01. N. 43288. Erfinder: Dipl.-Ing. Klaas Frederik Tromp, Ker- 
krade (Holland). Anmelder: N. V. Doinaniale Mijn Maatschappij, Kerkrade 
(Holland). Scheidcbehalter fiir die Aufbercituug nach dem Schwimm- und 
Sinkverfahren. 22.5.39.

5c, 10/01. T. 51400. Erfinder: Hans W erner, Bochum. Aumelder: 
Heinrich Toussaint, Berlin-Grunewaid, und Bochumer Eisenhiitte Heintz- 
mann & Co.. Bochum. Auslósevorrichtung fur W anderpfeiler. 29.11.38.

10a, 12/04. H. 160 966, Erfinder, zugleich Anmelder: Karl Knochc.
Kóln-Sulz. Vorriehtung zum Abhebcn und Einsetzen von Koksofcntiircn. 
14.11.39.

lOa, 13. St. 57927. Erfinder: Theo Schmeddeshagen, Reckiinghausen. 
Anmelder: Firma Carl Still, Recklinghausen. Nachstellbare Langsverankerung 
fur eine Kammerofenbatterie. 7,10.38. Protektorat Bohmen und Mahren.

lOa. 17/10. K. 150716, Erfinder: Dr.-lng. e. h. Heinrich Koppers und 
Albert Hiiberle, Essen, Anmelder: Heinrich Koppers* GmbH.. Essen. Ver- 
fahren zur Oberwachung der Stellung von Koksausdruckmaschine und Koks- 
kuehenfiihrungswagen bei Honzontalkammerofenbatterien. 21.5,38,

10a. 22/01. W. 104777. Erfinder: Humphrey Huelin Carey und Sydney 
George Vane, London. Anmelder: Woodall-Duckham (1920) Ltd., London, 
Verfahren zum Betriebe von absatzweise und zweistufig wirkenden, stehenden 
Verkokungsretorten, 20.12.38. GroBbritannien 3.8,38.

lOb, 12. Sch. 117728. Erfinder: Carl Schunck, Kóln-Sulz, und Wiliy 
Stelkens, Kóln-Ma rien bu rg. Anmelder: Carl Schunck, Koln-Sulz. Ver-
brennlicher Feuerauzunder. 10.2.39. Protektorat Bohmen und Mahren.

1 In den Patentanmeldungen, die am SchluB mit dem Zusatz
Osterreich* und :• Protektorat Bohmen und Mahrenc versehen sind, ist die 

Erkłarung abgegeben. daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. 
das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

35a, 23. W. 104345. Erfinder: Otto Hanefeld, Bochum. Anmelder: 
Westfalia-Dinnendahl-Groppel AG., Bochum. Obertreibsicherung fiir die 
Schachtfórderung. 8.10.38.

81 e, 23. R. 106984. Erfinder, zugleich Anmelder: Carl Rictmann, 
St. Galleu (Schweiz). Fórderrohr, das in geneigter Lagę drehbar befestigt 
ist, fur steigeude Fórderung von Koks, Kohle und ahulich beschaffenem 
Schiittgut. 19.2.40. Schweiz 21.2.39.

81 e, 62. P. 79897. Erfinder: Hans Horn, Dcssau. Anmelder: G. Polysius 
AG., Dcssau. Vorrichtung zum Fordem von staubfórmigeni oder fein- 
kórnigem Gut mit Hilfe einer Fórderschnecke und Luftźufiihrung nni 
Schncckcnaustritt. 17.10.39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

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

das Patent erhoben werden kann.)
(9 io)- 700549, vom 7 .9 .39 . Erteilung bekannt

gemacht ani 28. 11.40. M a s c h i n e n b a u a n s t a l t  Ma r k  in 
Li inen.  Fiihrungsscfłuji fiir eiserne Ausbauteile. Erfinder: 
Karl Heinemann in Dortmund. Der Schutz erstreckt sich 
auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Die unteren Enden der im Scheitel der Strecke ge- 
lenkig miteinander verbundenen Ausbauteile a ruheii in auf 
Pfeilern b stehenden Kiisten c und werden in den Kasten 
durch Eisenbander d so gehalten, daB sie sich nach dem 
StoB und nach der Strecke zu unter Verformung der Bander 
d yerschieben kónnen. Zwischen diesen und den Seiten- 
wanden des Kastens c kónnen Quetschhólzer eingelegt 
werden. Der Boden der Kasten kann auf der unteren Flachę 
mit Spitzen versehen werden, die die Kasten in der obersten 
Lage e der Pfeiler b verankern.

lOa (1210). 700494, vom 10.4.36. Erteilung bekannt
gemacht am 21. 11. 40. H e i n r i c h  K o p p e r s  GmbH. in 
E sse n . Einrichtuiig zum Abheben der Fullochverschlusse
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von Verkokungskammerofen. Erfinder: Wilhelm Schmidt in 
Essen.

Die in die Óscn a aller FulloćKverschliisse (-deckel) 
b einer Ofenkammer eingreifenden Haken c sind an einem 
gemeinsamen, in der Langsrichtung der Ofettkammern 
liegenden Rahmen, z. B. einem Gitterwerktrager d, schWenk- 
bar und in der Hóhe einstellbar aufgehangt. Der Rahmen 
(Trager) d hangt frei beweglicji an den Zugniitteln e von 
am Fiillwagen /  gclagerten Hubvorrichtungen g  und wird 
zum Einfiihren der Haken in die Osen a der Fiilloch- 
verschliisse (-deckel) b sowie zum Auslósen der Haken 
von Hand mit Hilfe eines Gestanges in seiner Langs- 
richtung hin- und herbewegt.

35a (910). 700465, vom 30. 10. 3S. Erteilung bekannt- 
gemacht am 21.11.40. Kar l  Ruhl  in U n n a - K ó n i g s b o r n .  
Einrichtung zum AnhaUen der jeweits auf einen Fórder- 
korb aufgeschobenen Fórderwagen. Zus. z. Pat. 69S295. 
Das Hauptpat. hat angefangen am 25. 4. 37.

k *
9 f e

— i ------------ .........

Bei der Einrichtung geiniiB dem Hauptpatcnt ist im 
Ablaufgleis des Schachtcs eine Sperrvorrichtung vor- 
gesehen, die in Abhangigkeit von der Aufschiebevorrichtung 
fiir die Fórderwagen in die Sperrstellung gebracht wird 
und die vom Fórderkorb gestoflenen Wagen auffangt. 
GemaB der Erfindung wird die Sperrvorrichtung a bei 
Forderanlagen, bei denen der Fórderkorb b nur mit zwei 
Fórderwagen bcschickt wird und nur ein kurzes gerades 
Ablaufgleis c vorhanden ist, durch einen Schienenschalter d 
in die Sperrstellung gebracht, der nach dem freien Uber- 
lauf des ersten vom Fórderkorb gestoBenen Wagens c in 
die Gleiskurve des Ablaufgleises in Tatigkeit tritt und den 
zweiten Fórderwagen /  auffangt. Dieser bildet alsdann den 
Abstandshalter zwischen der Sperrvorrichtung und dem 
ersten auf den Fórderkorb b geschobenen Wagen g. Dem 
zum Bewegen der Sperrvorrichtung dienenden PreBluft- 
zylinder h kann die Frischluft durch eine Steuervorrichtung 
i zugefiihrt werden, die durch einen von den Zufiihrungs- 
leitungen der Aufschiebevornchtung k abzwcigenden, durch 
den Schienenschalter d  gesteuerten Hilfsluftstrom bewegt 
wird.

81 e (54). 700666, vom 30.6 .39. Erteilung bekannt- 
getnacht am 28.11.40. N. V. Dom an ia le Mi j n  Ma a t -  
s c h a p p i j  in K c r k r a d e  (Holland). Schuttelrutschen- 
verbindung. Erfinder: Adrianus Vcrmeulcn in Kcrkrade 
(Holland).

Die bekannten, an den Enden der Rinnensęhiisse be- 
festigten Quereisen a benachbarter Sclnisse werden an 
den Enden.durch Klammern b umfaBt, die aus zwei durch 
einen Gelenkbolzen c miteinander verbundenen Haken oder 
Backen bestehen. Au den Haken oder Backen sind in 
Richtung der Quereisen a wirkende und sich gegen die 
Stirnflachen der Quereisen a abstutzende Spannmittel (ein

Keil d oder Druckschrauben <’) angeordnet. Bei der Ver- 
wendung von Druckschrauben c ais Spannmittel kreuzen 
dereń Achsen die Achse des die Haken oder Backen b mit
einander verbindenden Gclenkbolzens c in einem rećhten 
Winkel. _______

B U C H E R S C H A U
Das Sagen. Ein Beitrag zur unterrichtlichen Behandlung in 

der bergmannischen Ausbildung. Im Auftrage der 
Westfalischen Berggewerkschaftskasse, Bochum, ver- 
faBt von Bezirksschuldirektor Dr.-Ing. A. Kai s  e r  und 
Ausbildungsleiter Diplom-Bergingenieur W. Eckcl l .  
52 S. mit 26 Abb. Essen 1940, Verlag Gliickauf GmbH. 
Preis in Pappbd. 3,30 3tM.
Dic im Auftrage der Westfalischen Berggewerkschafts

kasse vornehmlich zur Verwendung im Unterricht der 
bergmannischen Berufsschule verfaBte Schrift bringt eine 
leichtverstandliche, im Hinblick auf die Belauge der berg- 
miinnischen Berufsausbildung nach unterrichtsmethodischen 
Gesichtspunkten geordnete Żusammeństellung der iiber das 
Sagen bislang gewonnenen und im Schrifttum niedergeleg- 
ten Erkenntnisse. In ihrem Umfang und Inhalt geht das 
Buch weit iiber den Rahmen dessen hińaus, was-die Berufs
schule dem Berglehrling an Kenntnissen iiber das Sagen 
vermitteln soli. Infolgedessen stellt es auch weniger ein 
Lehrbuch im allgemeinen Sinne dar, Sondern ist, wie auch 
die Verfasser in der SchluBbemerkung selbst sagen, in 
erster Linie dazu bestimmt, den Lehrpersonen einen Gesamt- 
iiberblick iiber das Unterrichtsgebiet des Sagens zu geben. 
Die richtige, den Bediirfnissen des Unterrichts ent- 
sprechende Anwendung und Auswertung der Schrift er- 
fordert daher bei der Lehrperson eine sehr sorgfaltige 
Sichtung der in ihr behandelten Sondergebiete des Sagens.

Der Inhalt gliedert sich in drei Abschnitte: 1. All- 
gemeines, 2. Die Bergmannssage, 3. Praktische Obungen.

Der erste Abschnitt stellt im wesentlichen nur eine 
allgemeinverstandliche Einfiihrung in die Grundlagen des 
Sagens dar, indem auf die Wirkung, Teilung und Be
handlung der Sage . sowie auf Zahnform und Zahnezahl 
naher eingegangen wird.

Der folgende Abschnitt befafit sich im besonderen mit 
der im Bergbau meist verwendeten Biigelsage. Nach einer 
kurzeń Bcschreibung derselbcn und ihrer Verwendungs- 
móglichkeiten gehen die Verfasser nąjier auf die Technik 
des Sagens ein, wobei sie es sich angelegen sein lassen, den 
Arbeitsvorgang des Sagens in erster Linie unter arbeits- 
physiologischen Gesichtspunkten im Sinne der Arbeits- 
bestform zu betrachten.

Auf den Ergebnissen dieser beiden Abschnitte auf- 
bauend, werden dann im letzten Abschnitt die sich er- 
gebenden Folgerungen fiir die richtige Durchfiihrung von 
praktischcn Lehriibungen gezogen, die besonders fiir den 
mit der betrieblichen Ausbildung betrauten Beamten von 
Bedeutung sind.

Mit Riicksicht auf die gerade in diesem Abschnitt 
gegebenen Hinweise fiir die Durchfiihrung von prak- 
tischen Lchriibungen stellt das Buch nicht nur fiir den 
Unterricht in der bergmannischen Berufsschule, sondern 
auch fiir das praktische Ausbildungswesen einen wertvollen 
Beitrag dar. Daher ware es zu begriiBen, wenn die Schrift, 
obwohl sie bislang weder von der Schulaufsichtsbehórde 
fiir die Zwecke des Berufsschulunterriclits noch vom 
Reichswirtschaftsminister fiir die Durchfiihrung der prak- 
tischen Ausbildung ais amtlich zugelassene JLehrunterlage 
anerkannt worden ist, nicht nur in der Hand des Berufs- 
schullehrers, sondern auch in der Hand des betrieblichen 
Ausbildungsbeamten weitgehend Verwendung fande.

Ul l r i c h .
Salinengerate in der Heraldik. Von Dr. phil. Hanns F r e y -  

clank. (Aus »Saline«, Jahresheft Nr. 4 fiir den Verein 
Deutscher Salinen.) 70 S. mit 40 Abb. und 6 Taf. 
Miinchen 1939.
Der Verfasser untersucht die geschichtliche Herkunft 

und Bedeutung der heraldischen Verwendung von Salinen- 
geraten in den Wappen alter Salzstadte sowie mit der 
Salzgewinnung verbundener alter Familiengeschlechter und 
in den Siegeln einzelner órtlicher Pfarinerschaften. Frey- 
dank wcist bei dieser Gelegenhcit darauf hin, daB sich 
auch die Salinenindustrie das Bergmannszeichcn Schlagel 
und Eisen zu eigen gemacht hat, obwohl gerade sic iiber 
eine Fiille eigener schóner heraldischer Embleme verfugt 
und sich daher besser des reichen heraldischen Schatzes 
bedienen sollte, den schon vor vielen Jahrhundertcn die 
alten Salzleute zu Ehren gebracht haben. K riig e r .


