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Entwicklungsmóglichkeiten fiir GroBfórderwagen.
Von Dipl.-Ing. Hermann S c h a fe r ,  Essen.

Der Einsatz von GroBfórderwagen — gemeint sind 
Wagen mit einem Inhalt von mehr ais 2500 1 — im Stein- 
kohlenbergbau hat eine Entwicklung in .der Gestaltung 
dieser Wagen eingeleitet, die eine Steigerung des tech- 
nischen Wertes bei ungefahr gleichen Preisen je Einlieit des 
Wageninhaltes zum Ziele hat. Gegenuber den iiblichen 
kleinen Fórderwagen in der GróBenordnung von 1000 1 
Inhalt haben so die GroBwagen erheblich gtinstigere Ver- 
haltnisse von Nutzinhalt zu Totlast geschaffen und dabei 
durch gefederte Radsatze, gefedcrte StoB- und Zug- 
vorrichtungen bessere Fahrbedingungen und gróBere 
Betriebssicherheit gebracht. Ganz allgemein kann man fiir 
die GroBwagen feststellen, daB die Ergebnisse in dieser 
Entwicklung desto giinstiger sind, je groBer der Wagen- 
inhalt ausgelegt werden kann1.

Der Steigerung des Wageninhaltes sind jedoch Grenzen 
gesetzt, die einmal in der Schachtaufteilung und den 
Streckenąuerschnitten, ferner in dem Betrieb der Wagen 
liegen. Lange, Hóhe und Breite der Wagen sind bei Gestell- 
fórderungen meistens durch die Schachtaufteilung gegeben. 
Auch beiGefafifórderungen bleiben die Wagenabmessungen 
durch ahnlicheUberlegungen begrenzt, im besonderen, wenn 
man mit der W agenfórderung in Stapelschiichten rechnen 
muli.

Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt, der bei der 
Einfuhrung von GroBwagen beriicksichtigt werden muB, 
ist der Bergetransport, wenigstens in den Fallen, wo er 
im Verhaltnis zur Gesamtfórderung eine Rolle spielt. Bei 
normalen Fórderwagen wird der Bergetransport mit den 
gleichen Wagen durchgefiihrt wie die Kohlenfórderung. 
Man hangt hierbei die zutage gefórderten Kohlenwagen mit 
Bergen beladen in den Schacht ein, so dafi eine giinstige 
Ausnutzung des vorhandcnen Wagenparkes stattfindet. Die 
Befórderung von Bergen mit GroBwagen, in denen Kohle 
gefórdert wird, verbietet sich meistens schon deshalb, weil 
die Entleerung dieser Wagen untertage Schwierigkeiten 
bereitet und nicht mit den gleichen einfachen Mitteln 
erfolgen kann wie bei normalen Fórderwagen. Neuerdings 
werden besonders entwickelte Bergewagcn, die eine Ent
leerung ihres Inhaltes an jeder Stelle der Grube ohne 
grolie Einrichtungen und Ausbriiche ermóglichen, ein- 
gesetzt-. Bei der Einfuhrung dieser Wagen ist sorgfaltig 
zu priifen, wieweit eine Verlagerung des Entleerungs- 
vorganges in den Wagen zweckmiiBig ist,

Man kommt hierbei zu der planmaBigen Ableitung der 
móglichen Lósungen von einem Grenzfall zum anderen, 
vom Behaltenvagen zum Selbstentlader. In den Abb. 1—5 
sind schematisch dic Zwischenstufen wiedergegeben, die 
jeweils bei dem Einsatz von GroBwagen fur die Wahl der 
Kohlen- und der Bergewagen untersucht werden sollten. 
Es steilen dar:

’ Vgl. O le b e :  Der Einsatz von OroBf&rderwagen in verschiedenen 
Steinkohlenbezjrken, Oluckauf 72(1936) S -1145; O r e m m le r :  Erfalirungen 
mit GroGffirderwagen auf der Saargrube H einili, Oluckauf 73 (1937) S.533; 
B e c k e n b a u e r :  Die Entwicklung des D oggererzbergbaues in Pegnitz 
bis zur Einfuhrung des Langfrontriickbaues (Strebbruchbaues), Oliickauf 75 
(1939) S. 121, 153.

2 S c l i lo b a c l i :  Neue Betriebsmittel fur den Bergbau und die Leipzigcr 
Messe, OlOckauf 75 (1939) S.165, A b b .1 5 u .1 6 ; K u h lm a n n :  Neuzeitliche 
Maschinen fiir den U nterlagebetrieb, Gluckauf 75 (1939) S. 721, Abb. 23 — 25.

Abb. 1. Behalterwagen mit festem Untergestell, Ent
leerung durch Kreiselwipper;

Abb. 2. Kastenwagen mit klappbaren (beweglichen) Seiten
wanden und festem Untergestell, Entleerung 
durch Kippvorrichtung;

Abb. 3. Kastenwagen mit klappbaren (beweglichen) Seiten
wanden, kippbar auf dem Untergestell durch 
besondere Vorrichtung;

Abb. 4. Kastenwagen mit klappbaren Seitenwanden, kipp
bar auf dem Untergestell, von Hand bedienbar; 

Abb. 5. Kastenwagen (Selbstentlader) mit beweglichen 
Seitenwanden, durch Hebel selbsttatig entleerbar.

Von der Ausfuhrung, bei der der vollstandige Ent- 
leerungsvorgang in einer besonderen Einrichtung — dem 
Kreiselwipper — erfolgt, der Wagen also mit keiner zu- 
satzlichen Einrichtung belastet wird, kommt man iiber 
Zwischenstufen zu dein Selbstentlader, der mit dem ganzen 
Mechanismus zum Entleeren ausgestattet ist, ohne daB von 
auBen irgendwelche Krafte oder Vorrichtungen zum Ent
leeren notwendig werden.

Eine kurze Betrachtung dieser Entwicklung ergibt 
folgendes Bild: Der normale GroBfórderwagen hat ein 
Untergestell, das durch Spurweite, Radstand, Belastung 
durch Wagenkasten, Federung der Radsatze, elastische 
StoB- und Zugvorrichtung gegeben ist. Dieses Unter
gestell ist fiir alle weiteren Entwicklungsstufen praktisch 
unveriindert beizubehaltcn, denn die allgemeinen Be
dingungen sollen fiir alle Wagen, soweit sie Radsatze mit 
Federung, Radstand, Pufferung und ailgemeine Fahreigcn- 
schaften betreffen, gleichbleiben. Abweichungen ergeben 
sich nur durch die verschiedenartigen Verlagerungen der 
Wagenkasten auf den Untergestellen. Die weitere Be
trachtung kann sich also auf die W agenkasten beschranken.

Z a h le n ta fe l  1.

Wagen
nacli

Abbildung
Nutzinhalt

i
Gewicht

ker
Nutzinhalt

Totlast

Preis bezogen 
auf

Wagen 1 - 100

1 3900 1585 2,46 100
2 3650 1630 2,24 112
3 3300 2050 1,61 128
4 3000 2250 1,33 142
5 2850 2500 1,14 175
6 2700 1800 1,50 130

Nach Abb. 1 werden heute fast alle Wagenkasten aus- 
gefiihrt. Man erreicht die giinstigsten Verhaltnisse fiir 
Kastensteifigkeit und geringes Gewicht, wenn vollstandig 
geschweiBte Behalter mit zweckmaliiger Formgebung und 
gut ausgesteiften Randern mit dem Untergestell ver- 
schweiBt werden. Der Wagen bildet mit Kasten und Unter
gestell eine Einheit und erreicht nach der Zahlentafel 1 ein 
recht gunstiges Verhaltnis von Nutzinhalt zu Gewicht. 
Diese Bauart kann nur durch Wippen um mindestens 140° 
entleert werden.

Der Wagen nach Abb. 2 ist auch noch zwisehen 
Kasten und Untergestell fest verbunden, jedoch hat der 
Kasten klappbare Seitenwande erhalten, so dafi der W agen
kasten zur Entleerung nur noch um etwa 50° gedreht zu
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werden braucht. Die Verminderung der auBerhalb des 
Wagens liegenden Kippeinrichtung bedingt eine Erhóhung 
des Wagengew’ichtes, weil jetzt ein Teil des Entleerungs- 
vorganges von dem Wagen selbst iibernommen wrird. 
Immerhin bleibt das Verhiiltnis Nutźinhalt zu Totlast noch 
in recht guten Grenzen (Zahlentafel 1).

Der Vollstandigkeit wegen sei an dieser Stelle auch auf 
die mit Kasten und klappbaren Stirnwanden versehenen 
Wagen hingewiesen, die in Kopfkippen entleert wTerden.

. Die nachste Entwicklungsstufe gibt eine grundsatzlich 
neue Lósung, weil jetzt Wagenkasten und Untergestell 
beweglich zueinander eingerichtet werden (Abb. 3). Der 

Wagenkasten hat wiederum klapp- 
bare Seitenwapde und ist um in den 
Langswrandebenen liegende Dreli- 
achsen kippbar. Diese einfache Ver- 
lagerung erfordert* zum Kippen er- 
hebliclie Krafte, so daB PreBluft- 
zylinder oder almliche Einrichtungen 
ais auBere Hilfsmittel hierzu not
wendig sind. Zur Entleerung inuB 
der Wagenkasten um etwa 50° um 
eine der Drehachsen gedreht werden. 
Das Eigengewicht dieses Wagens er- 
fahrt gegeniiber der vorangegange- 
nen Lósung eine weitere Steigerung 
(Zahlentafel 1).

Auf dem Wege, die Wagenent- 
leerung von iiuBeren Einrichtungen 
unabhiingig zu machen, stellt die 
Ausfiihrung nach Abb. 4 einen 
wresentlichen Fortschritt dar, weil 
hierbei keine Vorrichtung fiir dic 
Entleerung des Wagens notwendig 
ist. Die Verlagerung des Wagen- 
kastens ist so eingerichtet, daB ein 
Mann den Kippvorgang allein aus- 
lósen und den entleerten Kasten in 
seine Ruhelage zuriickdrehen kann. 
Wenn auch schon gegeniiber dem 
Wagen nach Abb. 1 ungunstigere 
Verhaltnisse fiir Nutźinhalt und 
Totlast eingetreten sind, so ist doch 
besonders zu beachten, daB dieser 
Wagen jetzt unabhangig von jeder 
Vorrichtung an einer beliebigen 
Stelle entleert wrerden kann.

Die letzte Stufe, der vollkom- 
mene Selbstentlader (Abb. 5), macht 
den Entleerungsvorgang auch un
abhangig von jeder auBeren Kraft. 
Die Betatigung eines Auslósehebels 
leitet den Entleerungsvorgang ein, 
und ebenso wird der entleerte 
Wagenkasten wieder in seine. Ruhe
lage gebracht. Aufier der erheblichen 
Auswreitung der mechanischen Ein
richtungen hat dieser Wagen den 
Nachteil, daB auch das Verhaltnis 
von Nutzlast zu Totlast stark ab- 
gesunken ist.

Neben den hier aufgefiihrten 
Lósungen gibt es noch Wagenbau- 
arten, bei denen Untergestell und 
Kasten fest verbunden bleiben und 
die Wagen durch Bodenklappen ent
leert werden (Abb. 6). Die Ein- 
fiihrung' dieser Wagen, die fiir 
normale Grubenverhaltnisse mit 
kleinen Spurweiten nur kleine Boden- 
óffnungen ermóglichcn, wird auf 
Ausnahmefalle beschrankt bleiben, 
zumal das Verhaltnis Nutźinhalt zu 
Totlast nicht giinstig ist und dic 
Kosten auch keinen Anreiz fiir die 
Einrichtung eines Betriebes mit 
Bodenentleerern bieten. Soli nun be- 
urteilt werden, w'eiche der hier kurz 
gekennzeichneten Lósungen sich fiir 
einen Betrieb mit Kohlen- und
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Bergefórderung eignet, so ist zunachst die grundsatzliche 
Frage zu klaren, ob man nur e in e  W agenart fiir die 
Kohlen- und Bergefórderung wahlen kann oder ob Kohlen- 
und Bergewagen getrennt laufen miissen. Eine allgemein 
gultige Entscheiduug IaBt sich hier naturlich nicht fiillen; 
es konnen nur die wesentlichsten Punkte aufgefiihrt werden, 
die bei einer solchen Untersuchung zu beachtcn sind.

Je nach den órtlichen Verhaltnissen ist die zweck- 
maliigste Gestaltung der Bergefórderung abhiingig von den 
Fórdereinrichtungen im Schacht, von den Strecken- 
ąuerschnitten, von der Bergemenge, dic befórdert werden 
muB, und schliefilich von der Bauart der Wagcn, die fiir 
den Bergetransport eingesetzt werden. Alle Faktoren sind 
voneinandcr abhiingig und konnen nicht fiir sich will- 
kiirlich gcwahlt werden, wenn eine wirtschaftliche Lósung 
gefiinden werden soli.

Der Fahrbetrieb ist mit allen hier besprochenen Wagen 
praktisch gleich, da die glcichartigen Uutergestelle und 
ahnlich gelagerte Schwerpunktverhaltnissc keinen Unter- 
schied in der Fahrsicherheit, Kurvenlaufigkeit und im Vcr- 
schicbebetrieb ergeben konnen. Zu beachtcn bleibt aller- 
dings die gróBere Empfindlichkeit der Wagen mit zu- 
nehmenden mechanischeń Einrichtungen. Im besonderen 
der yollstiindige Selbstcntlader scheint fiir den Gruben- 
betrieb wenig geeignet zu sein, da die W artung der vielen 
beweglichen Teile imtcrtage selbst bei gutgeschulter Be- 
dienungsmannschaft schwierig sein wird.

Weiterhin soli hier unterstellt werden, daB der 
Grubenbetrieb die Einfiihrung von Grofifórdcrwagen in 
Ausmafien, wie sic z. B. in den Abb. 1 -6  wiedergegeben 
sind, zulaBt. Fiir Gestellfórderungen kommen nun, je  nach 
den Grubenverhaltnissen, folgende Falle in Betracht:
A. Kohlenfórderung und Bergeeinhiingcn im Schacht mit 

Fórderwagen,
B. Kohlenfórderung im Schacht mit Fórderwagen, Bcrge- 

einhiingen durch Fallcitung oder GefaBfórderung ais 
Nebenfórderung.
Solange die Untertageverhaltnisse keine Schwierig

keiten bieten und die Verschmutzung der Kohle in zu- 
liissigen Grenzen bleibt, wird man zu A stets gleiche 
Wagen einsetzen, schon um die Schachtfórderung nicht 
unnótig mit dem vermchrten Wagenraum zu belastcn. 
Auch aus Grtinden der Betriebssicherheit wird es in diesem 
Fali meistens richtig gein, Wagen nach Abb. 1 einzusetzen.

Mit zunehmender Bedeutung der 
Bergewirtschaft werden jedoch be
sondere Mafinahmen erforderlich sein, 
um zu einer technisch richtigen und 
damit wirtschaftlichen Lósung zu 
kommen. Je gróBer die Ausbriiche und 
Einrichtungen an den Entladestellen 
der Bergewagen untertage sind und 
je haufiger der Wechsel dieser Ent- 
ladestellcn erforderlich wird, desto 
mehr wird man dazu iibergehen, die 
Entleerungsvorrichtung in die Fórder
wagen zu legen.

Der Verminderung der Vorricli- 
tungskosten bei Einsatz von kipp- 
baren Wagen steht eine Erhóhung der 
Anschaffungskosten fiir den Wagen- 
park gegeniiber, wenn besondere 
Wagen fiir die Bergefórderung ein- 
gesetzt werden. Aufierdem bleibt zu 
beachtcn, daB die Befórderung der 
Berge jetzt unabhangig vou der 
Kohlenfórderung auszufiihren ist, also 
zusatzlich Wagen befórdert werden 
miissen. Die getrennte Fiillung von 
Kohle und von Bergen bringt aller- 
dings den Vorteil mit sich, daB keine 
Verschmutzung der fiir die Kohle vor- 
gesehenen Fórderwagen durch sitzen- 
gebliebcne Bergereste erfolgt.

Z a h le n ta fe i 2.

W agcn Von Schienenobcrkante Von W agenachse
nach nach unten nach oben nach links nach rechłs

Abbildung mm mm mm mm

1 -  800 +  2150 1300 1300
2 -  750 4- 1600 1750 1100
3 -  750 ! +  1900 1300 1350
4 -  0 ! +  1800 1300 500
5 -  0 +  1850 1600 500
6 -  0 +  1600 550 550

In der Zahlentafel 2 sind fiir die verschiedenen Ent- 
leerungsvorgange die Ausinalie zusammengestellt, die fiir 
die Erm ittlung der Kosten der Gesamteinrichtungen be- 
nótigt werden.

Bei der unter B gekennzeichneten Forderung wird an- 
genomnien, daB die Berge untertage in einem Bunker 
gestapelt und nach Bedarf abgczogen werden. Die Kohlen
fórderung im Schacht wird hierbei in keiner Weise durch 
die in einem Sondertrumin stattfindende Bergefórderung 
behindert, und die Entscheidung fiir die Einfiihrung einer 
zweckmaBigen Bergefórderung kann allein nach wirtschaft
lichen Gesichtspunktcn im Untertagebetrieb getroffen 
werden. Hiermit erlangt die Ausbiidung der Fórderwagen 
ganz allgemein besondere Bedeutung, schon weil das 
Eigengewicht nicht mehr die entscheidende Rolle spielt 
wie bei Gestellfórderungen.

Neben der Wirtschaftlichkeit muB immer wieder eine 
hinreichende Betriebssicherheit gefordert werden, die bei 
den Fórderw agen'in erster Linie durch einfache Bauweise 
erzielt wird. Gleichwohl ist die Bergefórderung in einem 
Betrieb nach B, bei dem dic Anzahl der Bergewagen 
im Verhaltnis zu der Zahl der Wagen fiir die Kohlen
fórderung klein bleibt, so einzurichten, dafi die Berge
wagen an jeder Stelle von Hand entleert werden konnen. 
Hierdurch entsteht keine ins Gewicht fallende Belastung 
an Anschaffungs- und Betriebskosten fiir den ganzen 
Wagenpark. Abb. 7 gibt einen derartigen Wagen, wie er 
sich fiir den Betrieb eignet, wieder.

Mit der Einfiihrung der GefaBfórderung sind fiir die 
Ausbiidung der GroBfórderwagen neue Oberlegungen not- 
wendig geworden. Das Streben nach Vereinfachung aller 
Fórdervorgiinge hat z. B. zu der unmittelbaren Aufgabe

-------%oa ---------->t< » >

Abb. 5. Zweiseitenkipper, durch Hebel selbsttiitig entleerbar.

Abb. 6. Bodenentleerer.
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4. Die Kippleistung des Rolikippers ist so groii, dafi auch 
bei gróliter Fórdcrleistung eine Einrichtung fiir den 
Betrieb geniigt. Auf diese Weise wird ein ganz ein- 
facher Betrieb im Fullort und damit eine denkbar 
grolie Betriebssicherheit erzielt.

5. Bei der Entleerung der Kohlenwagen mit dem Roll- 
kipper wird eine Kohlenschonung erreicht, wie sie sonst 
bei keiner bekannten Entleerungseinrichtung móglich 
ist. Durch geeignete Ausbildung der Uberleitbleche 
findet nur ein Rutschen und kein Fallen der Kohle statt. 
Auch die Abkleidung des Rolikippers gegen Staub- 
entwicklung ist ausreichend móglich.

6. Die Wagen fiir Kohle und Bcrge kónnen einheitlich 
ausgebildet sein, wenigstens solange es ohne grolie 
Schwierigkeiten móglich ist, den Rollkipper in der 
Strecke an den Kippstelien uuterzubringen und nicht 
zu haufig zu v.ersetz.en.
Mit der Einfiihrung der Wagen nach Abb. 2 bei einer 

Gefalifórderting in Verbindung mit Rollkipperbetrieb sind 
einerseits fiir die Anschaffung der Fórderwagen Mehr- 
aufwendungen von etwa 12 o/o zu maćhen, die durch Er- 
sparnisse fiir die Fiillorteinrichtung zum erheblichen Teil 
aufgewogen werden. Anderseits bleiben die Vorteile im 
Betrieb und die Kohlenschonung, die laufend giinstigere 
Betriebsergebnisse bringen.

In dem in Abb. 9 wiedergegebenen Vergleich der 
Wagen nach den Abb, 1 6 falit auf, dali der Wagen nach 
Abb. 2 sowohl im inhalte wie auch im Gewicht und Preis 
sehr wenig von dem eigentlichen Behaltcrwagen nach 
Abb. 1 abweicht und mit Abstand giinstiger bewertet 
werden muf) ais die ubrigen Wagen. Durch die Ent
wicklung einer Rollkippvorrichtung in Verbindung mit dem 
Zweiseitenkipper nach Abb. 10 ist dann eine Lósung er
reicht worden, die eine beachtliche Vereinfachung fiir die 
Fórderung und nachstehende Vorteile mit sich bringt:

1. Der Wagen wird durch Kippen im Rollkipper um etwa 
50° entleert. Dank der giinstigen Lage der Schwer- 
punkte bei der Entleerung geniigt ein einfacher 
kleiner Preliluftzylinder zur sicheren Betatigung des 
Kippers.

2. Die Wagen kónnen jetzt im Zuge 
entleert werden, da die Kippachsc 
in die Kupplungsachse gelegt ist.
Samtliche Kupplungsarbeit sowohl 
an den Ladestellen wie auch im 
Fullort fallt fort.

3. Die Ausriistung des Fiillortes mit 
mechanischen Einrichtungen wird 
erheblich einfacher. Lediglich der 
Rollkipper und eine Vorzieh- 
vorrichtung sind jetzt fiir die Be- 
dienung der Fiillanlage der Gefali- [*_ 
fórderung erforderlich (Abb. 11).

Aulier Kohle und Bergen sind auch Personen, Materiał 
und Flussigkeitcn mit Wagen zu befórdern. Besonders aus- 
gebildete Personen- und Tankwagen Iaufen auf vielen 
Gruben seit langerer Zeit. Es bereitet keine Schwierig
keiten, derartige Spezialgrolifórderwagen zu entwickeln. In 
Abb. 12 ist z. B. ein Materialwageu wiedergegeben, der 
wegen seiner vielseitigen Verwendungsmóglichkeit hier 
kurz beschrieben sei. Laufwerk und Unterbau des Wagens 
sind wiederum von dcm normalen Behalterwagen iiber- 
nommen. Die Seitenwande, die durch Rungen verlangert 
werden, und die Stirnwande sind klappbar eingerichtet. 
Hierbei ist die Hohe der Seitenwande ohne Rungen so fest- 
gelegt, daB die Nutzlast des Wagens bei Laden mit Sand, 
Źement oder Steinen bis Oberkante Seitenwand ausgenufat 
wird. Grubenholz, Lutten und Rohre kónnen bis zur

•— m -

1 S. a. K u lił m a n n ,  
S. 729, Abb. 22.

Oluckauf 75 (1939)
Abb. 10. Zweiseitenkipper, Entleerung mit Hilfe eines Rolikippers.

des Fórdergutes in die Gefalie gefiihrt (Abb. 8 )1. Weiter- 
hin wird hier ais Abschluli langerer Untersuchungen vor- 
geschlagen, die Fiillorteinrichtungen und damit den Be
trieb durch den Einsatz besonders geeigneter Wagentypen 
zu vereinfachen.

Abb. 7. Zweiseitenkipper pewahrter Bauart.

Abb. 8. Bodenentleerer bei unmittelbarcr Entleerung 
iiber dem Fórdergefafi. Abb. 9. Vergleich von Inhalt, Gewicht und Preis 

der W agenbauarten nach Abb. 1 -6 .
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Rungetihóhe geladen werden, besonders lange Teile bei 
teilweise heruntergeklapptcn Stirnwanden. Das Abklappen 
der Seitenwande crleichtei t  das Auf- und Abladen schwerer 
Maschinenteile, cbenso wic das Ein- und Aussteigen bei 
Personenbefórderung, wenn die Langswande mit hocli- 
klappbaren Langsbanken ausgerustet werden.

zweckmaflig ahnliche Uberlegungen wie bei der Eisenbahn 
verfolgt werden. Grundsatzlich sollte kein Betrieb mehr 
ohne genau festgeiegten Fahrplan fiir den ganzen Wagen- 
umlauf arbeiten. Neben der Erm ittlung der wirklich er- 
forderlichen Wagen- und Lokomotivzahl w ird dabei in 
vielen Fallen ein eingleisiger Streckenbetrieb mit Ausweich- 
stellen erhebliche Ersparnisse an Anlage- und Betriebs- 
kosten bringen.

Abb. 11. Fiillanlage einer GefaBfórderung.

Wenn auch nicht entfernt mit einer Unterteilung der 
Fórderwagentypen zu rechnen ist wie bei der Eisenbahn, 
so kónnen doch fiir Bau und Betrieb der GroBfórderwagen

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Nach einer E rórterung der Entwicklung der Berge- 

wagen, wie sie mit der Einfuhrung von GroBfórderwagen 
móglich ist, werden ailgemeine Hinweise fiir die Wahl ge- 
eigneter Bauarten gegeben. Bei Gefafifórderungen ergibt 
ein Rollkipper in Verbindung mit einem Zweiseitenkipp- 
wagen eine wesentliche Vereinfachung des Fiillortbetriebes. 
In Anlehnung an die Verhaltnisse der Eisenbahn wird auf 
weitere Sonderwagen hingewiesen und im besonderen ein 
Materialwagen mit verschiedenen Verwendungsmóglich- 
keiten beschriebeiu

Das Laminarstromverfahren nach Dr. Walter Vogel.
Von Dr.-Ing. Josef Richard S c h ó n m u lle r ,  Bochum.

(SchluB.)

Betriebliche Ausgestaltung des Lam inarstromverfahrens. 
B e s c h r e ib u n g  d e r  V e r s u c h s a n la g c .

Die Arbeitsweise der nach den dargelegten Gesichts- 
punkten erstellten Versuchsanlage mit einer stundlichen 
Aufgabeleistung von 1500 bis 2000 kg veranschaulicht der 
in Abb. 7 wiedergegebene Stammbaum.
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Um den Umfang der in eine vorhandene Kohlenwasche 
eingebauten Anlage zu beschranken und den Verfahrens- 
gang so einfach wie móglich zu gestalten, ohne aber 
dadurch das Grundsatzliche irgendwie zu beeintrachtigen, 
ist das Verfahren nicht unmittelbar an einer abgesichteten 
Rohfeinkohle, sondern an einer gewaschenen Feinkohle 
entwickelt worden, da die Abtrennung der Berge das 
Wesen des Verfahrens nicht beruhrt und dereń Austragung 
eine rein mechanische Frage ist. W eiterhin erforderten die 
Platzverhjiltnisse eine móglichst kurze Rinne, w-as gleich- 
bedeutend mit einer unteren Begrenzung der aufzubereiten- 
den Kórnung war. Aus diesem Grunde wurde fiir die Ent
wicklung des Verfahrens eine untere KorngróBe von 2 bis 
3 mm festgelegt.

Die Aufgabe zur Versuchsanlage erfolgt in der Weise, 
dafi von dem Feinkornsetzmaschincnubcrlauf ein Teilstrom 
abgezweigt und einem Entwasserungsbecherwerk zu- 
geleitet wird. Das nachgeschaltete Universalsieb, das mit 
Harfę 2 mm bespannt und mit mehreren Brausereihen 
besetzt ist, g ibt die abgesiebte und entschlammte Kohle 
der Rinne auf, wahrend der Verteiler die notwendige 
Schwerfliissigkeitsmenge der Rinne zufuhrt. Die darin 
anfallenden Aufbereitungserzeugnisse %verden auf dcm 
anschlieBenden Entwąsserungssieb von der Schwerflussig
keit getrennt und auf dem Brausesieb gereinigt. Die ab- 
getrennte Schwerflussigkeit flieBt zur unmittelbaren 
W eiterverwendung einem Triibesammelbehalter zu, und 
die eingcdickte Brausetrube wird in bereits beschriebener 
Weise in der M agnetscheideanlage weiterbehandclt. Die 
vom Magnetit befreiten Schlamme gelangen zur Verein- 
fachung des Staminbaumes in den Waschwasserumlauf der
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die Schwerfliissigkeit im Kreislauf wieder dem Verteiler 
zu. Die abgebrauste Edelkohle geht in einen ihr vor- 
behaltenen Schwemmsumpf, wahrend die Restkohle der 
gewaschenen Feinkohle beigemischt wird.

Die nachstehenden Abbildungen veranschaulichen 
Einzeiheiten der Ausbildung und Anordnung der Versuchs- 
anlage.

Abb. 8. Kohlensieb und Sclnverflussigkeitsverteiler der 
Ycrsuchsanlage.

Abb. 9. Scheiderinne der Versuchsanlage. Einlaufseite.

Abb. 8 zeigt neben dem Becherwerkskopf und 
Kohlensieb rechts im Vordergrund einen weiteren Teil der 
Anlage mit anschlieBendem Róhrcnsystem, die Sclwer- 
fliissigkeitsvcrteilung, welche die Aufgabe hat, durch 
stiindig gleichbleibende Triibeabgabe die Voraussetzung 
fiir die laminare Strómung in der Rinne zu schaffen. Von 
den acht von derVerteilung ausgehendenSchwcrfliissigkeits- 
teilstrómen wird Teilstrom 1 zur Entschlammung der 
Triibe iiber den Magnetscheider geschickt, wahrend der 
Uberlauf der Verteilervorrichtung zur selbsttatigen Dichte- 
reglung dient und dem hierzu bestimmten Schwimmer 
zustrómt. Die 6 Teilstrome 2—7 werden entsprechend den 
sechs spezifisch verschieden schweren ausgetragenen Auf- 
bereitungserzeugnissen durch die einzelnen Leitflachen des 
Einlaufleitwerkes glcichmaBig iiber die ganze Tiefe

der Rinne eingetragen. Von diesen 5 Triibeteilstrómen 
werden die Strome 2, 3 und 5 durch 3 Leitflachen, die 
sich unterhalb der Leitflache fiir den Kohleneintrag be- 
finden, und die Teilstrome 6 und 7 durch Leitflachen ober- 
halb des Kohleneintrages aufgegeben. Teilstrom 4 verteilt 
sich in Form einer Brause iiber die ganze Breite der Ein- 
laufrutsche des Kohlensiebes. Teilstrom 8 (Abb. 10) tritt 
hinter der Umkehrrolle des unteren Kratzbandes ein, um 
Verstopfungen im Riicklauftrog zu vermeiden.

Dic Abb. 9 und 10 geben die auBere Form der Rinne 
wieder und lassen den darausragenden Teil des Einlauf- 
leitwerkes und ein Teilstiick der oberen Fordervorrichtung 
erkennen. Die Durchsatzleistung der Rinne schwankt 
zwischen 1500 und 2000 kg/h je nach dem Kornanfall 
10—2 mm in der gewaschenen Feinkohle. Die aus der 
Abb. 10 ersichtliche Austragvorrichtung ist entsprechend 
der Lcitflachenzahl des Austragleitwerkes fiinffach unter- 
teilt und liefert demnach fiinf spezifisch verschieden 
schwere Aufbereitungserzeugnisse. In Abb. 11 ist der 
obere Teil der Austragvorrichtung wiedergegeben, welcher 
die fiinffache Unterteilung mit den zugehórigen Kratzer- 
ketten und Einste!lvorrichtungen sowie den verstellbaren 
Abzug von 5 Teilstrómen erkennen laBt, Links von den
5 Teilstrómen der Austragvorrichtimg ist die Ablaufrinne 
fiir den am Ende der Rinne ausgeschleusten Lauf 1, also 
fiir die Edelkohle, sichtbar. Das Unterteil des Auslaufes 
der Austragvorrichtung, in Abb. 11 kenntlich durch den 
Handgriff, ist verstellbar eingerichtet, so daB man die im 
Hintergrund liegenden AbfluBstutzen einriicken kann, 
welche die gesonderte Probenahme eines jeden Teilstromes 
und damit die Entschcidung ermóglichen, welche Teil- 
stróme noch der Edelkohle zugeschlagen wrerden kónnen. 
Man stellt namlich nur 2 Enderzeugnisse her, und zwar eine 
asehenarme Edelkohle, die in einem besonderen Schwemm
sumpf gespeichert wrird, und ais Restkohle eine Kokskohle, 
die man in die gewraschene Feinkohle von der Feinkorn- 
setzmaschine zuriickgibt.

Abb. 10. Scheiderinne der Versuchsanlage. Austragseite.

Zur Abtrennung der Schwerfliissigkeit und Abbrausung 
dieser beiden Erzeugnisse sind im AnschluB an die Aus- 
tragvorrichtung der Rinne zwei hintereinandergeschaltete 
Universalsiebe (Abb. 12) aufgestellt, die mit Harfę 0,2 mm 
bespannt und durch eine langslaufende Scheidewand in je 
zwei gleichc Felder unterteiit sind. Auf den linken Feldcrn 
der Siebe wird die Edelkohle und auf den rechten die 
Kokskohle entwassert und abgebraust. Auf das Edelkohlen- 
sieb gehen im normalen Versuchsbetrieb einmal der am 
Ende der Rinne durch das obere Kratzband unmittelbar 
ausgetragene schwimmende Kohlenanteil und ferner von
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der Austragvorrichtung die beiden linken nachstleichteren 
Teilstrome (Abb. 11, Liiufe E), so dafi auf dem Koks- 
kohlensieb dic drei restlichen Teilstrome (Abb. 11, Liiufe K) 
behandelt werden. Wievie! Teilstrome der Edelkohie 
zugegeben werden kónnen, richtet sich nach dem ge- 
wiinschten Aschengelialt und der Rohkohlengute.

Abb. 12. Einrichtung zum Entwassern und Abbrausen der 
Auf bereitungserzeugnisse (Versuchsańlage).

spitzen ist der Ubergang des Austragleitwerkes in die Aus- 
tragvorrichtung (Rinnentiefstes) zu erkennen. Da in diesem 
unteren Umkehrpunkte Verstopfungen eintreten kónnen, ist 
fiir jeden Austragteilstrom eine Einspritzdiise angeordnet, 
die solche Storungen schnell zu beheben gestattet. An dem 
tiefsten Punkt der Rinne sind aufierdem noch Ablafihrihne 
vorgesehen, damit die Rinne gegebenenfalls entleert 
werden kann.

In Abb. 13 ist ferner links die Dichtereglung dar- 
gestellt, wie sie fur die Versuchsanlage ausgeftihrt worden 
ist. Man sieht den Triibezulauf, das eigentliche Schwimmer- 
gefafi mit Waagebalken und den Wasserkasten mit Wasser- 
zu- und -abflufi.

Abb. 11. O bercrT eil der Austragrorrichtung 
(Versuchsanlage).

Die Abbrausung erfolgt, wie gleichfalls aus Abb. 12 
ersichtlich, durch 4 Brausegruppen, die gemliB den friiheren 
Ausfuhrungen mit gebrauchtem und geklartem Wasser, 
sowie 2 Brausegruppen, die mit Frischwaśser beschickt 
werden und sich an den Frischwasserrohren im letzten 
Drittel des unteren Siebes befinden. Die in der ersten 
Halfte der oberen Siebe durchgesetzte reine, unverdunnte 
Magnetittriibe wird durch die in Abb. 13 dargestellten 
Spitzen unmittelbar dem Trubesammelbehalter zugefiihrt, 
wahrend die durch die Abbrausung verdunnteTriibe mit den 
Schlammen in den anschliefienden Spitzkasten eingedickt 
wird, deren Uberlauf jeweils weiter zur Abbrausung dient. 
Damit kein W asser verIorengeht, darf der Klarspitzen- 
iiberlauf nur so grofi sein, wie ihn die Pumpen zu den 
Brausen heben. Die Reglung erfolgt durch entsprechende 
Bemessung des Frischwassers. Rechts von den Magnetit-

Abb. 13. Rinnentiefstes, Magnetit- und Kliirspitzen der Ent- 
wasserungssiebe und Dichtereglung (Versuchsanlagc).

V e rs u c h s e rg e b n is s e .
Die Versuchsan!age ist seit etwa 2Va Jahren in Betrieb 

und hat in dieser Zeit rd. 3100 t  Edelkohie erzeugt. Dies 
entspricht bei einem mittleren Ausbringen von 63°/o einer 
Rinnenaufgabe von fast 5000 t. Die Leistung errechnet 
sich bei fast 3200 Waschstunden auf rd. 1,0 t  Edelkohie 
je h, woraus sich eine Aufgabe von 1,6 t/h  ergibt. Die 
durchschnittlichen Aschengehalte der Edelkohie und Rest- 
kohle betragen im Mittel von 200 bis 300 Untersuchungen 
1,52 o/o fiir die Edelkohie und 5,20 o/0 fiir die Restkohle 
bei einem errechneten mittleren Aschengehalt der Rinnen
aufgabe von 2,S8<>/o. Diese Zahlen gelten fiir die nach- 
traglich nochmals vom Magnetit nachgewaschene Kohle. 
Der unmittelbare Siebablauf zeigt einen Durchschnitts- 
aschengehalt von l,70<Vo fiir die Edelkohie und von 5,48<yo 
fiir die Restkohle. Hieraus ergibt sich, daB der Magnetit- 
verlust an diesen Stellcn sehr gering ist und die Ab
brausung einwandfrei gearbeitet hat.

Bei scharfer Einstellung der Rinne, die uaturgemiiB auf 
Kosten des Ausbringens geiit, wurde ein Aschengehalt von 
1,27 o/0 fiir dic Edelkohie und von 3,13 <,/o fiir die Restkohle 
erzielt. Das Ausbringen an Edelkohie belief sich dabei auf 
32,3 o/o. Ein noch besseres Ergebnis erreichte man bei der 
Aufbereitung einer Flózkohle, die ungewaschen mit einer 
Kórnung von 10 bis 0,75 mm eingesetzt worden war. Bei 
einem Ausbringen von 47 o/o hatte die Edelkohie einen 
Aschengehalt von 1,12 o/o. Die Rohkohlengiite hat auf 
Aschengehalt und Ausbringen naturgemaB entscheidenden 
EinfluB. Dies geht auch aus der Zahlentafel 2 hervor, 
welche die in der Rinne erfolgte Schichtung nach den 
Aschengehalten veranschaulicht.

Austrag 1 bedeutet den obersten schwimmenden Teil- 
strom der Rinne, und dic Austriige 2—6 sind gleich- 
bedeutend mit den 5 Teilśtrómen der Austragvorrichtung. 
Die Falle d und e betreffen Flózrohfeinkohlen, die also 
nicht vorgewaschen der Rinne aufgegeben worden sind. 
Darutn treten im Falle d in den untersten Austragen sehr 
hohe Aschengehalte auf, wahrend im Falle e die Rohkohle 
weitgehend bergefrei war. Wie aus dem niedrigen Aschen
gehalt des Austrages 1 dieser Kohten, der auf einen geringen 
gebundenen Aschengehalt hinweist, hervorgeht, eignen 
sich diese’ Flóze besonders gut zur Edelkohlenhersteilung.
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Z a h le n ta fe l  2. Aschengehalte der Austrage 
der Versuchsrinne.

Probe
Vorgewasch. Feinkohle 

a b c
°/o | % °/o

Flózkohle 
d 1 e 

% | °/o
Austrag 1 . . . 1,08 1,24 ! 1,38 1,03 1,01

2 . . . 1,51 2,22 2,03 1,48 1,83
3 . . . 2,05 2,90 i 2,70 5,58 2,81

„ 4 .  . . 2,09 3,42 i 3,38 6,07 4,17
5 . . - 4,25 6,22 5,69 13,88 4,30

„ 6 .  . . 10,09 12,14 12,20 46,80 5,41

Neben den Asehengehalten vermittelt auch die Gefiige- 
zusammensetzung der einzelnen Austrage ein Bild von der 
Wirksamkeit des Verfahrens, wie die J.T.-Analysen in der 
Zahlentafel 3 beweisen.

Z a h le n ta fe l  3. Petrographische Gefugezusammensetzung 
der einzelnen Austrage der Yersuchsrinne.

Edelkohle Restkohle

Lauf Lauf
1 2 3 1 -3 4 5 6 4 - 6

% o/o o/o o/o % % % O/o
V itr it................ 45,2 65,5 37,9 55,4 45,7 46,8 30,8 42,1
C larit................ 43,0 17,2 35,5 25,7 33,8 12,6 12,6 26,2
D u ri t ................ 8,6 12,8 10,0 10,7 15,3 25,6 23,4 14,2
Semifusinit . . 1,8 L3 2,5 5,1 2,4 0,7 7,0 8,2
Fusinit . . . . 1,4 2,3 8,0 3,0 1,6 10,9 12,2 3,8
Brandschiefer . — 0,9 6,1 0,1 1,2 3,4 14,0 5,5

In den ersten 3 Laufen, weiche die Edelkohle zu- 
sammensetzen, ist gegeniiber der durch die Laufe 4—6 
gebildeten Restkohle eine starkę Vitrit-CIarit-Anreicherung 
erfolgt. Dabei nimmt diese Anreicherung in sinnfiilliger 
Weise vom spezifisch leichtesten bis zum schwersten 
gleichitiaBig ab, da Lauf 1 an Vitrit und Clarit 88,2 o/o und 
Lauf 6 nur noch 43,4 o/o aufweist. Nur die Laufe 3 und 4 
fallen heraus, die aber vielleicht, wic auch die Brand- 
schiefergehalte dieser Laufe erkennen lassen, miteinander 
verwechselt worden sind. In Ubereinstiinmung mit dem 
Wesen des Verfahrens reichern sich dagegen die Aschen- 
trager und damit spezifisch schweren Gefugebestandteile, 
wie Durit, Semifusinit, Fusinit und vor allcm Brandschiefer, 
in den die Restkohle bildenden Laufen ganz erheblich an. 
Fiir die Trenrtscharfe des Laminarstromverfahrens be
sonders kennzeichnend ist die vóllige Brandschiefer- 
freiheit des Laufes 1 und, unter Yoraussetzung der Ver-

wechselung der Laufe 3 und 4, die praktische Brand- 
schieferfreiheit auch der Laufe 2 und 3. Jedenfalls weist 
die aus den ersten 3 Laufen gebildete Edelkohle nur 0,1 o/0 
Brandschiefer auf gegeniiber 5,5 o/o der Restkohle.

Bei der Beurteilung des Laminarstroinverfahrens nach 
den in der Versuchsanlage erzielten Ergebnissen ist noch 
auf folgendes hinzuweisen. Nicht alle hinsichtlich der 
Schwimm- und Sinkscheidung gewonnenen und eingangs 
geschilderten theoretischen Erkenntnisse konnten bei- der 
Versuchsrinne ihre praktische Auswertuńg finden. So 
weichen die Lange des wirksamen Aufbereitungsraumes 
und damit die Verweilzeit von den theoretischen Anforde- 
rungen ab. Auch das Austragleitwerk entspricht nicht den 
Erfordernissen der laminaren Strómung, da es aus be- 
stimmten, im Materiał liegenden Griinden nicht nach 
strómungstechnischen Gesichtspunkten ausgefiihrt werden 
konnte, sondern1 nur aus geraden senkrechten Blechcn 
besteht. Aus diesen Griinden muBte auch die Begrenzung 
in der aufzugebenden KorngróBe vorgenommen werden. 
Wenn trotz dieser sich der Laminarstrómung nur in etwa 
anniihernden Bedingungen die genannten Ergebnisse erzielt 
werden konnten, so sprechen diese nur fiir  die Richtigkeit 
der Erkenntnisse und die praktische W irksamkeit des Ver- 
fahrens.

Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die beiden 
Zahlentafeln 4 und 5 zu werten, die den Aufbereitungs- 
erfolg in der Versuchsrinne auf Grund von eingehenden 
Sink- und Schwimmuntersuchungen der einzelnen Austrage 
nachzupriifen gestatten. Die Ergebnisse sind bei einer von 
der Forschungsstelle am Bergbau-Verein durchgefiihrten 
Abnahmeuntersuchung derVersuchsanlage erm itteltworden, 
wobei auch die in der Zahlentafel 3 wiedergegebenen 
J. T.-Analysen durchgefiihrt worden sind. Die Unterteilung 
eines jeden Austrages in die Kornkiassen 1 0 -3  mm und 
3 — 0,5 mm wurde deswegen vorgenommen, weil zu er- 
warten stand, daB der Aufbereitungserfolg in der gróberen 
Kornklasse besser war ais in der feineren. Dies ist auch 
tatsachlich der Fali.

Das beste Ergebnis liefert erwartungsgemafi die Korn
gróBe 10—3 mm des Laufes 1 (Zahlentafel 4). Die Zahlen- 
verteilung zeigt schon, dali die Trenndichte etwa bei 1,3 
gelegen hat. Aus den Verteilungszahlen ergibt sie sich zu 
1,304. Die Hauptmenge der Fehlaustriige liegt also in den 
unmittelbar anschlieBenden spezifischen Gewichten. Die 
Fehlaustrage iiber s —1,35 sind yerschwindend gering und 
Aufgabeteilchcn mit spezifischen Gewichten iiber 1,45 iiber- 
haupt nicht in den Lauf 1 hineingelangt. Deutlich ist aber 
schon in der Kornklasse 3 —0,5 mm des gleichen Austrages

Ergebnisse einer Abnahmeuntersuchung der Versuchsrinne. 
Z a h le n ta fe l  4.

Probe-
bezeichnung

Edelkohle 
Lauf I

1 0 -3  13 -0 ,5  
mm ; mm
% i °/a

Edelkohle 
Lauf II

1 0 -3  i 3 -0 ,5  
mm i mm
»/« 1 %

Edel
Lau

10-3
mm

%

kohle
f 111
3 -0 ,5

mm
°/„

Restkohle 
Lauf IV 

1 0 -3  3 -0 ,5  
mm mm
°/« > %

Restkohle 
Lauf V

1 0 -3  i 3 —0,5 
mm mm
% 1 %

Restkohle 
Lauf VI

1 0 -3  3 -0 ,5  
mm j mm
% i %

Aufgabe-
kohle

1 0 -3  i 3—0,5 
min i mm
% 1 %

Edelkohle 
Lauf I - I I I
1 0 -3  ] 3 -0 ,5  
mm ; mm
% \ °/„

Rest! 
Lauf I
1 0 -3
mm
%

cohle
V -V I
3 -0 ,5

mm
%

unter 1,25 0,91 0,31 0,13 Spuren 0,10 Spuren 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 Spuren 0,15 0,04 0,13 0,08 0,02 0,02
1,25 —1,28 50,53 90,46 22,60 67,46 14,30 61,46 31,73 51,86 9,86 22,20 0,16 2,88 24,45 57,58 37,04 69,05 4,80 27,32
1,28 - 1,29 44,50 5,82 62,57 17,10 47,09 15,82 23,58 18,70 4,98 22,82 0,25 5,00 26,74 13,68 36,78 12,22 23,65 21,20
1,29 - 1,30 3,23 1,00 7,30 6,12 23,45 6,98 22,10 12,35 28,77 12,32 3,00 3,55 22,38 6,12 16,95 4,72 12,52 9,14
1,30- 1,31 0,59 1,52 5,28 4,97 8,45 7,96 11,20 7,48 20,62 11,93 7,65 7,50 7,72 6,64 5,28 9,04 13,68 8,90
1,31 —1,32 0,09 0,33 1,53 1,32 4,38 1,99 6,86 2,29 14,15 3,74 15,80 6,24 3,45 1,13 2,44 1,47 12,18 3,19
1,32 —1,35 0,11 0,40 0,48 1,94 1,72 3,28 3,72 4,65 11,10 11,52 32,07 23,11 7,35 6,60 0,92 1,95 16,50 10,90
1,35—1,40 0,03 0,10 0,03 0,56 0,23 1,05 0,67 1,61 5,52 6,62 24,40 20,35 3,96 3,32 0,10 0,49 9,95 8,36
1,40 —1,45 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,32 0,07 0,51 3,14 4,14 8,76 9,42 1,77 1,82 0,02 0,10 3,50 4,38
1,45 —1,50 — 0,03 0,02 0,04 0,06 0,11 0,02 0,17 1,37 1,90 3,20 5,50 0,62 0,81 0,03 0,05 1,39 1,80
1,50 —1,55 — 0,05 0,08 0,08 0,15 0,02 0,08 0,35 1,22 1,95 5,55 0,44 0,54 0,09 0,08 0,65 1,52
1,55- 1,60 — — — 0,09 0,03 0,17 0,00 0,04 0,06 0,67 1,02 2,50 0,27 0,38 0,10 0,11 0,32 0,74
1,60—1,65 — — — 0,31 0,0S 0,14 0,02 0,04 0,06 0,35 0,48 1,65 0,18 0,24 0,05 0,12 0,23 0,41
1,65- 1,75 — — — — — 0,57 — 0,21 - 0,24 0,47 1,78 0,19 0,30 0,07 0,19 0,22 0,60
1,75 —1,85 — — — — — — — — -- 0,32 0,24 1,24 0,12 0,19 — 0,33 0,11 0,37
1,85 —1,95 — 0,19 0,97 0,06 0,15 — — 0,06 0,27
1,95—2,20 0,20 1,30 0,15 0,18 — — 0,12 0,33
iiber 2,20 — — — — — — — — 0,13 1,46 — 0,28 — — 0,10 0,55

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Z a h le n ta fe l  5.
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die gegeniiber der groberen geringere Trennscharfe zu er- 
kennen, da einmal liier bereits Teilchen mit einem spezi- 
fischen Gewicht zwisehen 1,45 und 1,50 hinzukommen und 
ferner die Fehlaustrage geringeren spezifischen Gewichtes 
an Menge zunehmen. Dies ist bekanntlich darauf zuriick- 
zufiihren, dafi die Rinne fiir die Behandlung von Korn unter 
3 mm viel zu kurz ist. Das gleiche wiederholt sich nun 
in den ubrigen Austragen, wobei immer mehr Schichten 
lióheren spezifischen Gewichfes in die tieferen Austrage 
gelangen.

Wie ublich wurde auch bei dieser Untersuchung so 
verfahren, dal) man die ersten 3 Austrage der Edelkohle 
zuschlug, wahrend die Austrage 4—6 die Restkohle 
bildeten (Zahlentafel 5). Das Ausbringen an Edelkohle 
betrug 62,1 o/o und an Restkohle dcmnach 37 ,Qo/0. Dabei 
hatte die Edelkohle einen Aschengehalt von 1,75 <Vb und die 
Halbkohle von 5,04o/o.- Die S.S.-Untersuchungen dieser 
beiden Aufbereitungserzeugnisse veranschaulichen wieder 
den erzielten Aufbereitungserfolg. Von den in der Aufgabe 
enthaltenen 76,6«/o an Schichten leichter ais 1,304 sind in 
die Edelkohle 74,4o/o und in die Restkohle 25,6»/o ge- 
gangen. Die entsprechenden Zahlen fiir die beiden Korn- 
klassen 10—3 mm und 3 — 0,5 mm lauten 76,lo/0 und 23,9»/o 
bzw. 71,6 o/o und 28,4o/o. In diesen Zahlen kommt die 
geringere Trennscharfe der Kórnung 3 —0,5 mm in der 
Versuchsrinne zum Ausdruck.

Hinsichtlich der Bewertung der Edelkohlenasche ist 
noch auf folgendes hinzuweisen. Da der Phosphorgehalt der 
Kohle hauptsachlich an der Asche gebunden ist, ergibt sich 
aus der weitgehenden Entaschung durch das Laminarstrom- 
verfahren ein auBerordentlich geringer Phosphorgehalt der 
Edelkohle, der ais Mittel mehrerer Untersuclumgen rd.
0,005 o/o betragt gegenuber 0,016 o/o in der Kokskohle. Der 
Phosphorgehalt ist also auf ein Drittel seiner Menge ge- 
senkt worden. Nicht so erheblich ist infolge der teilweise 
organischen Bindung des Schwefels die Entschwefelung 
durch die Edelkohle. Wahrend in der normalen Kokskohle 
etwa 1 — 1,2 o/o Schwefel gefunden werden, ergab das Mittel 
der Untersuchungen der Edelkohle rd. 0,9 o/o Schwefel. 
Diese Tatsachen machen den aus Edelkohle hergestellten 
Koks zur Herstellung von phosphor- und schwefelarmen 
Roheisensorten besonders geeignet.

Zur Vervollstandigung seien noch einige Aschen- 
zusammensetzungen von Edelkohle, aschenarmen Schwel- 
und Hochtcmperaturkoksen mitgeteilt (Zahlentafel 6).

Z a h le n ta fe l  6. Aschenzusammensetzung von Edelkohle 
und dereń Koks.

Edelkohle 

a b 
% %

Aschenarmer
Schwelkoks

c d e
% °/o %

f
%

Aschenarmer
Hoch-

tem peratur-
koks

g
%

Si 0 2 . 30,46 30,78 29,20 | 30,48 29,10 35,20 46,16
Fes 0 3 27,04 28,14 28,94 i 29,84 31,12 24,75 26,62
ai2o 3 32,12 28,61 26,23 28,43 26,78 31,99 20,00
Ca O . 2,86 2,24 3,01 ; 2,85 3,62 2,10 1,88
Mg O . 2,24 2,57 2,75 ! 2,72 2,24 1,79 1,48
p2o 5 . 0,63 0,68 0,68 0,72 0,74 0,63 0,41
S O , . 3,56 2,09 3,77 ; 4,21 4,38 1,50 2,36

Grundlegende Veninderungen in der Zusammensetzung 
der Asche sind nicht erfolgt. Der Fc20 :i-Gehait liegt hoher, 
ais der eigentlichen Zusammensetzung entspricht infolge 
der nicht vollkommenen Entfcrnung des Magnetits von der 
Kohle. Um diesen Betrag verandern sich auch die anteiligen 
Mengen der ubrigen Aschenbestandteile.

Der durch die weitgehende Entaschung bedingte 
niedrige Tonerdegehalt ist fiir die Fe-Si-Erzeugung von 
besonderer Bedeutung, da fiir diese ein bestimmter 
niedriger Tonerdegehalt vorgeschrieben ist.

Aus der nach dem Laminarstromverfahren erzeugten 
Edelkohle wird ein aschenarmer Schwelkoks hergestellt, 
der in einer Ferro-Sllicium-Anlage Verwendung findet. 
Dieser Scliwelkoks hat einen Aschengehalt von rd. 2,4«o, 
einen Schwefelgehalt von 0,8°/o und einen Phosphorgehalt 
von 0,007o/o. Die Festigkeit des Kokses ist eine bis dahin 
nicht erreichte und liegt zwisehen S0 und 90o/o, wahrend 
die Ilseder Zahl zwisehen 50 und 55 schwankt. AuBerdem 
ist die festgestellte grolie Reaktionsfahigkeit des aschen
armen Schwelkokses von groliem Vorteil bei der FeSi- 
Erzeugung.

S tam m b au m  e in e r  B e tr ie b s a n la g e  
fiir  60 t S tu n d e n le is tu n g .

Um einen Begriff von dem Umfang einer Schwer- 
fliissigkeitswiische nach dem Laminarstromverfahren in 
technischem Mafistabe zu geben, wird nachstchend an 
liand der Abb. 14 eine fur die Schachtanlage Hannibal vor- 
gesehene-60-t-Wasche kurz beschrieben. Dic Ausweitung 
des aufzubereitenden Gutes in rohstofflicher Hinsicht 
gegeniiber der in der Versuchswasche verarbcitetcn Kohle 
ist bestimmend fiir dic Grófienordnung und Anordnung der 
einzelnen maschinellen Einrichtungen sowie fiir die Ab- 
weichungen von der Versuchswasche. Die rohstoffliche 
Ausweitung erfolgt in zwei Richtungen, namlich einmal 
in der Vergrói3erung der aufzubereitenden Kornspanne, die 
sich von 10 bis 0,75 mm bewegt und damit die gesamte 
Feinkornspanne umfaBt, und auBerdem in der Richtnng, 
dali nicht mehr vorgewaschene Feinkohle, sondern die 
natiirlich anfallende Rohfeinkohle der Schwerflussigkeits- 
wasclie aufgegcben wird. Die Abweichungen von der Ver- 
suchswaschc werden im nachfolgcnden hervorgehoben.

Resonanz-Sctmino 
s/ebe

"W Resonanz-Schwingsiei 
!' f^Jurfesseimie u. Berge

Abb. 14. Entwurf fiir eine Betriebsanlage mit einer Leistung 
von 60 t/h.

Die abgcsiebtc Rohfeinkohle 10 0 mm wird auf 
2 Resonanz-Schwingsieben, von denen das eine mit einem 
Gewebe von 2 mm Spalt und das andere mit Harfę von
0,6 mm bespannt ist, in die Kornklassen 1 0 -  2 mm und 2 bis
0,75 mm getrennt, da es wegen der allgemein grófieren 
Trennscharfe bei erigklassiertem Gut nahelag, auch hier 
das Aufgabegut in eine gróbere und feinere Kornklasse zu 
unterteilcn und getrennt voneinander aufzubereiten. Diese 
beiden Kornklassen werden gesondert je einem Schwer- 
fliissigkeitsscheider A und B aufgegeben, die zwar die 
gleiche Breite, aber eine unterschiedliche Lange haben. In 
der verschiedenen GróBe kommt die Abhangigkeit der Be- 
messung der Schwerflijssigkeitsscheider von der Durchsatz- 
leistung und Korngrófie zum Ausdruck. Da namlich einer- 
seits dic Kornverteilung in den angegebenen Siebstufen 
etwa gleich ist, somit von jeder Kornklasse etwa 30 t/h
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anfallen, anderseits die Durchsatzleistung der Rinne von 
ihrer Breite abhangt, die wegen der Aufrechterhaltung der 
wirbellosen Strómung ein bestimmtes Mafi nicht iiber- 
schreiten darf, muBten fur die Leistung von 60 t/h  
2 Scheider vorgesehen werden. Hierbei ergibt sich noch 
der Vorteil, daB der Scheider fiir die gróbere Kornklasse 
von 10 bis 2 nun erheblich kiirzer sein kann ais der fiir die 
feinere Kornklasse von 2 bis 0,75 mm. Bei einer Wasche 
von 30 t Stundenleistung wird man natiirlich die Kornunter- 
teilung fallen lassen und den gesamten Kornbereich in einer 
Rinne, dereń Lange sich nach dem kleinsten Korn riclitet, 
aufbereiten.

Abweichend von der Yersuchseinrichtung sind in 
Auswirkung der Aufgabe ais Rohfeinkohle die Scheider fur 
eine Vierproduktentrennung eingerichtet, d. h. man ge- 
winnt in den Rinnen in e inem  Arbeitsgang Edclkohle, 
Kokskohle, Mittelgut und Berge. Diese nebeneinander an- 
fallcnden Erzcugnisse werden auf Resonanz-Schwingsieben 
entwassert, durch Abbrausen mit Wasser vom anhaftenden 
Magnetit bcfreit und anschliefiend den vorgesehenen 
Speichereinrichtungen zugefuhrt. Es sind jeweils zwfei 
hintercinandergeschaltete und in Langsrichtung unterteilte 
Resonanz-Schwingsiebe angeordnet, und zwar fiir Edel- 
und Kokskohle einerseits und fiir Mittelgut und Berge 
anderseits. Die Abbrausung selbst, also der Frischwasser- 
zusatz und die zur Wasserersparnis durchgefiihrtc Wiedcr- 
verwendung des aufgefangenen und geklarten Brause- 
wassers im Gegcnstrom cntsprechen der Versuchs- 
einrichtung.

Die Klarung und die Ausscheidung der Schlamme 
sowie dic Wiedergcwinnung des Magnetits unterscheiden 
sich dadurch wesentlich von dcnen der Versuchswśische, 
daB nicht nur ein  Triibekreislauf von gleichbleibcnder 
Wichte, wie bei der Versuchswasche, sondern dereń zwei 
vorhanden sind, und zwar ein Triibekreislauf mit der 
Wichte 1,3 und ein zweitcr mit der Wichte 1,9 zur klaren 
Trennung des Mittelgutes von den Bergen. Die Wieder- 
gewinnung des in den beiden Triibekreislaufen enthaltenen 
Magnetits geht so vor sich, daB in der ersten Abteilung C 
des Edelkohlcn-Kokskohlen-Rcsonanzsiebcs reine 1,3- 
Triibe abgezogen und ais sofort wieder verwendbare 
Triibe einem diesem Triibekreislauf yorbehaltenen Aus
gleichsbehalter II zugefuhrt wird. Die in dem in gleicher 
Weise wie bei der Versuchswasche ais Klarbehalter aus- 
gebildeten Wasserkasten des Resonanzsiebes eingedickte 
Triibe leitet man zur Ausscheidung und W iedergewinnung 
des Magnetits durch ein starkes Magnetfeld. Die vom 
Magnetit befreite Triibe wird anschlicBend in einem Klar- 
trichter geklart, das Oberlaufwasser zum Anriihren der 
Triibe verwendet und die Kohlenschlammc abgestoBen, 
wahrend die wiedergewonnenen Magnetitmengen nach 
erfolgter Entmagnetisierung einem weiteren Ausgleichs
behalter I aufgegeben werden, der fiir den Kreislauf der
1,9-Triibe vorgesehen ist und in welchem die in der ersten 
Abteilung D des Mittelgut-Bcrge-Rcsonanzsiebes ab- 
gezogene unverdunnte 1,9-Triibe einmiindet. In gleicher 
Weise wie vorher wird die sich im Wasserkasten dieses 
Entwasserungssiebes ansammelnde eingedickte Triibe dem 
Magnetscheider zugefuhrt und der ausgeschiedene und ent- 
magnetisierte Magnetit wiederum dem Ausgleichsbehalter I 
fiir die 1,9-Triibe aufgegeben, wahrend die vom Magnetit 
befreiten Schlamme ihrerseits einem zweiten gleichgroBen 
Klarbehalter zum Abstofien der Bergeschlamme zugehen. 
Auf diese Weise sind auch die Bergeschlamme, die eine 
Erhóhung der Viskositat der Triibe und eine Stórung des 
Verfahrens hervorrufen kónnten, laufend unschadlich 
gemacht. Zur Entlastung der Magnetscheider wird durch 
entsprechendc Anordnung der sich am Grunde der W asser
kasten beider Resonanzsicbe ansammelnde gróbere 
Magnetit nach Reinigung im vorgeschalteten Spuleindicker 
unmittelbar dem Ausgleichsbehalter I fur die 1,9-Triibe 
zugeleitet. Der Ausgleichsbehalter I fur den schwcren und 
der Behalter II fiir den leichten Triibekreislauf sind so 
zueinander angeordnet, daB der Uberlauf des Behiilters I

dem Behalter II zufliefit. Durch Dichteregler wird das 
spezifische Gewicht der beiden Triiben selbsttiitig ein- 
gestellt, so dafi aus jedem Behalter mit Pumpen betriebs- 
fertige Triibe wieder den Schwerfliissigkeitsscheidern zu- 
gefiihrt w'ird. Der noch vorhandene Riihnnischer dient 
dazu, bei Stillegung der Wasche die gesamte Triibe auf- 
zunehmen.

SchluBbetrachiung.
Welchen wirtschaftlichen und technischen Fortschritt 

die durch das dargestellte Verfahren erinóglichte Schwer- 
fliissigkeitsaufbereitung der Feinkohle bedeutet, geht dar- 
aus hervor, dafi man aus einer solchen Feinkohle z. B. 
Edelkohle gewinnen kann, die einen sehr geringen Aschen
gehalt aufweist und zur Herstellung eines fiir metall- 
urgischc Zwecke wertvollen, fast aschenfreien Kokses 
geeignet ist. Ferner wird durch dieses Verfahren erst die 
Voraussetzung geschaffen, in wirtschaftlicher Weise aus der 
Feinkohle besonders aschenarme Kohle (Reinkohle) her- 
zustellcn, da bekanntlich erst die Flotation von bereits sehr 
weitgehend vorentaschter Feinkohle (Edelkohle) zu diesem 
Ziele fiihrt. Dieses Verfahren ermóglicht es auch, aus einer 
Feinkohle diejcnigcn Dichtestufen, die einen fiir den jc- 
weiligen Verwendungszweck noch zulassigen Aschengehalt 
aufweisen, genau herauszuschneiden, eine Móglichkeit, 
welche bislang noch nicht gegeben war. Dies ist dadurch er- 
reicht, dafi, wie bereits erwahnt, die aus den einzelnen 
Austragkanalen ausfliefiende Triibe Gutsbestandteile ver- 
schiedener Wichte austragt, die nebeneinander vom 
leichtestcn zum schwersten anfallen. Die Giite der End- 
erzeugnisse kann dcmnach durch zweckentsprechende Aus- 
wahl und Zusammenfassung der einzelnen Austrage be- 
einfluBt werden. Soli das Gut z. B. in 3 Dichtestufen 
anfallen, so konnen diese bei Vorliegen von melir ais 3 Teil- 
strómen durch Einstellung von Klappen in ihrer Reinheit 
weitgehend geregelt werden, indem man die an den Grenzen 
liegenden Austrage ganz oder teilweise bald in das eine, 
bald in das andere Gut gibt, ohne irgendeine Einstellung 
in der Trennvorrichtung selbst vornehmen zu brauchen. 
Von Wichtigkeit ist ferner im besonderen die Verwendung 
dieser Vorrichtung zur sogenannten Vierprodukteivtrennung 
der Kohle, d. h. der Trennung der Kohle in Edelkohle, 
Kokskohle, AAittelgut und Berge wahrend e in e s  Arbeits- 
ganges, also e in e s  Durchganges.

Das Laminarstromverfahren schlieBt demnach eine 
Liicke, die darin bestand, daB bisher die Feinkohle bis 
herunter zur Flotationsfeinheit nicht nach dem Schwer- 
fliissigkeitsverfahren aufbereitet werden konnte. Der 
dadurch gegebenen Móglichkeit, den Aschengehalt der 
Feinkohle in fast beliebigem Ausmafi zu verringern, kommt 
bereits heute auf den vcrschiedensten Gebieten eine be
sondere Bedeutung zu, und man darf erwarten, dafi das 
Laminarstromverfahren auf die weitere Entwicklung in der 
Aufbereitungstechnik einen nachhaltigen EinfluB ausiibcn 
wird.

Z u sa m m e n fa s su n g .
Nach einem Riickblick auf die Vorgeschichte des 

Laminarstromverfahrens werden zunachst die haupt- 
sachlichen Schwierigkeiten aufgezeigt, die sich im Gegen- 
satz zur Grobkornaufbereitung bei der Aufbereitung des 
Feinkorns nach dem Schwerfliissigkeitsverfahren ergeben, 
und die Bedingungen herausgestellt, die demgemaB bei 
der Feinkornbehandlung erfiillt sein miissen. Dies geschieht 
an Hand einer Bildtafel, welchc die vier unterscheidbaren 
grundsatzlichen Arbeitsvorgange bei der Schwerfliissig- 
keitsaufbereitung schematisch darstcllt und stichwortmiifiig 
das Verhalten von Grob- und Feinkorn sowie die sich 
daraus ergebenden Anforderungen fiir die einzelnen 
Arbeitsvorgange kennzeichnet. Ais wichtigste Voraus- 
setzungen fiir die Aufbereitung des Feinkorns mit Hilfc 
von Schwerfliissigkeit werden die Behandlung des Fein
korns in einer laminaren, d. h. móglichst wirbelfreien 
waagerechten Strómung, und zwar in einem ais Rinne aus-
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gebildeten Scheidebehalter, die selbsttatige Reglung der 
Schwerfliissigkeitsdichte sowie eine weitgehende Wieder- 
gewinnung des Beschwerungsstoffes und im Zusammen- 
irang damit ein gleich weitgehendes AbstoBen der Kohlen- 
und Bergeabriebsschlamme, die beide durch die Anwen
dung des Magnetscheideverfahrens gewahrleistet sind, 
erkannt.

Die auf die Erzielung einer Laminarstromung ge- 
richteten MaBnahmen erstrecken sich im wesentlichen auf 
einen mengen- und richtungsmaBig geleiteten Einlauf 
und Austrag sowie auf die Einschaltung der Fórder- 
vorrichtuiigen in das Strómungssystem.

Darauf werden die drei wichtigsten Elemente des 
Laminarstromverfahrens, namlich der Scheidebehalter 
selbst, die selbsttatige Dichtereghmg und die Magnet

scheidung in ihrer Wirkungsweise dargestellt und be- 
sprochen. Die betriebliche Durchfiihrung des Laminar- 
stromverfahrens, Anordnung und Schaltung der einzelnen 
maschinellen Einrichtungen sowie Fiihrung und Behand
lung des Aufbereitungsgutes und der Schwerflussigkeit 
werden an Hand der Stammbaume und Lichtbilder einer 
Versuchsanlage und einer fiir die gleiche Zeche vor- 
gesehenen Betriebsanlage fur 6 0 1 Stundenleistung ge- 
schildert.

Die Versuchsergebhisse gestatten einen Einblick in die 
Wirksamkeit des Verfahrens und bestatigen die Richtigkeit 
der gewonnenen Erkenntnisse.

Abschlieflend werden die Aussichteri erórtert, die sich 
durch die Aufbereitung von Feinkorn nach dem Laminar- 
stromverfahren eroffnen.

Der Kontenrahmen des Bergbaues.
Von Dr. Friedrich August P in k e r n e i l ,  Berlin.

I.
Der Reichswirtschaftsminister und der Reichs- 

kommissar fiir die Preisbildung haben in einem ErlaB 
vom 11. November 1937 ausgefiihrt:

»Die neuen Ziele der deutschen Wirtschafł fordern 
vom Unternehmer gesteigerte Leistung und erhohte 
Wirtschaftlichkeit. Voraussetzung fiir die Erfiillung 
dieser groBen Aufgabe ist die griindliche Erkenntnis 
und vollst;indige Erfassung samtlicher betrieblicheii 
Vorgiingc. Damit ist ein gut ausgebautes Rechnungs- 
wesen Orundelement der Neugestaltung der bctrieb- 
liclien Organisation.

Die Gesamtwirtschaft, im besonderen die Ziele des 
Vierjahresplans, verlangen, dafi das Rechnungswesen 
aller Unternehmungen nach einheitlichen Grundsatzcn 
gestaltet wird. Die einheitliche Entwicklung des 
Rechnungswesens mufi durch Gcmeinschaftsarbcit 
aller Unternehmer erfolgen. Gegenseitiger syste- 
matisch geleiteter Erfahrungsaustausch, im besonderen 
in der Form betriebsvergleichender Untersuchungen, 
ist u. a. Mittel zur Erreichung dieses Zweckes.

Um dieses Ergebnis sicherzustellen, hat der Reichs- 
und Preufiische Wirtschaftsminister in seinem Erlafi 
vom 12. November 1936 an die Reichświrtschafts- 
kammer und die Reichsgruppen der Organisation der 
gewerblichen Wirtschaft die vordringliche Aufgabe 
gestellt, fiir die Entwicklung eines geordneten betrieb- 
lichen Rechnungswesens zu sorgen.«
Den Gruppen der gewerblichen Wirtschaft wurden 

»Grundsatzc fiir Buchfiihrungsrichtlinien« mit dem gleichen 
Erlafi »zur Schaffung der Einheitlichkeit bei Durchfiihrung 
dieser Aufgabe« iiberreicht mit der Auflage, diese Grund
satze den vorzulegenden Richtlinien auf dem Gebiet der 
Buchfiihrung zugrunde zu legen. in diesen Grundsatzen wird 
mit Bezug auf die »Grundaufgaben des Rechnungswesens« 
auscinandergesetzt: »Ein geordnetes Rechnungswesen mufi 
alle Geschaftsvorgange und die mit ihnen verbundenen 
Mengen- und W ertbewegungen liickenlos erfassen und 
planmafiig ordnen. Es bietet dadurch eine unerlafilichc 
Voraussetzung fiir eine Ordnung der Betriebe und der 
Gesamtwirtschaft sowie fiir eine dauernde Beobachtung 
des Betriebszustandes und der Betriebsgebarung.«

Die aus dieser Zielsetzung gefolgertcn »Anforderungen 
an die Organisation der Buchfiihrung« sind in 17 Punkten 
niihcr ausgefiihrt. Sic ergeben gegeniiber den fiir ein ge
ordnetes Rechnungswesen bislang aufgestellten keine neuen 
Anforderungen. Eine grundlegende, in ihrer Allgeinein- 
giiltigkeit neue Forderung wird mit Bezug auf die 
Erstellung der Kontenplane gestellt. Der Kontenplan wird 
ais Grundlage der Selbstkostenrechnung und Statistik 
bezeichnct, und es wird dazu bem erkt: »Auf der Grundlage 
der vereinheitlichten Buchfiihrung ist eine i U den Grund

satzen vereinheitlichte Selbstkostenrechnung aufzubaucii. 
Zur Erganzung der Buchfiihrung und weiteren Aus- 
wertung der Ziffern der Buchfiihrung dient eine verein- 
heitlichte Statistik, die bestimmte Betriebsanalysen vor- 
zunehmen und Kennziffern der Vermógensverhaltnisse, 
Umsatze, Bestande, Kosten und Erfolge zu errechnen hat. 
Diese Ziffern dienen unter entsprechender Auswcrlung vor 
allem der Wirtschaftlichkeitsrechnung und dcm Betriebs- 
vergleich.«

Die Grundsatze schlicBcn mit dcm Hinweis darauf, 
daB ein nach ihnen entwickeltes Rechnungswesen nicht 
nur fiir die Allgemeinheit, sondern in erster Linie auch 
fiir den Einzelbetrieb von groBtem Nutzen sei, weil es 
ihm die Kenntnis vermittle, die er zur erfolgreichcn 
Fiihrung des Betriebes brauchc.

Die Organisationcn des Bergbaues standen mit dem 
Erlafi betreffend Grundsatze fur Buchhaltungsrichtlinien 
vor einer neuen Aufgabe. Bislang hatten sie das Rcchnungs- 
wesen der bergbaulichen Unternehmungen nicht bearbeitet. 
Das Rechnungswesen im Bergbau war ohne Becin- 
flussung durch die bergbaulichen Organisationen von den 
Unternehmungen selbst cnlwickclt worden. Man darf 
bchaupten, dafi es bei den mittleren und GroBunter- 
nehmungen des Bergbaues auf einer beachtlichen Hohc 
steht. Diese Feststcllung wird durch die Tatsache nicht 
beeintrachtigt, dafi a l le n  A n fo rd e ru n g e n  m it B ezug  
a u f d ie  E in h e i t l i c h k e i t  des Rechnungswesens, 
namentlich in der Buchfiihrung, n ic h t  geniigt worden ist 
und auch nicht geniigt werden konnte, da bis ins ein- 
zclne gehende Grundsatze noch nicht vorlagen. Wahrend 
so unterstellt werden konnte, daB die G ru n d f o r d e -  
ru n g e n  eines geordneten Rechnungswesens im Bergbau, 
von wenigen unbekannten Ausnahmen abgesehcn, ais 
durchgefiihrt zu bezeichnen waren, darunter alle Forde
rungen, die fiir die Zeitrechnung (Buchfiihrung und 
Bilanz) aufgestellt wurden, war der Forderung nach Durch
fiihrung der notwendigen Einheitlichkeit im Rechnungs- 
wesen Rechnung zu tragen. Es darf nicht verhehlt werden, 
daB es nicht leicht war, die B e re c h t ig u n g  dieser 
Forderung in ihrer ganzen Konseąuenz angesichts des 
zweifellos hohen Standes des Rechnungswesens .bei den 
Unternehmungen des Bergbaues nachzuweisen.

Nach den Vorschriften des erwahnten Erlasses solite 
auch innerhalb des Bergbaues die gestellte Aufgabe auf 
dem Gebiet des Rechnungswesens in einer Gemeinschafts- 
arbeit durchgefiihrt werden. Der Leiter der Wirtschafts- 
gruppe Bergbau berief einen AusschuB fiir Betriebswirt- 
achaft und Statistik aus Saclwerstiindigen aller Bcrgbau- 
arten und -zweige und zu seinem Vorsitzendcn Bergwerks- 
direktor R iid ig e r  S c h m id t (Harpencr Bergbau Aktien- 
gesellschaft). Dieser AusschuB ubernahm ais eine seiner 
Aufgaben die Erstellung eines K o n te n ra h m e n s  fiir  den  
B e rg b a u  und beauftragte mit dcm Entwurf einen Arbeits-
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ausschuB, tler aus wenigen Sachverstandigen zusammen- 
gesetzt wurde und seinen Sitz bei der Bezirksgruppc 
Steinkohlenbergbau Ruhr hatte.

II.
»Der Kontenrahmen hat den Sinn eines Organisations- 

und Gliederungsplans fiir das gesamte Rechnungswesen. 
Er sollte Geschlossenhcit und Zwangslaufigkeit des 
Rechnungswesens und damit seine KontroIIe und Aussage- 
fahigkeit sichern1.*

Mit dieser Feststellung war der Ausgangspunkt der 
Arbeit gegebcn. Es muBte zunachst versucht werden, ob 
und wieweit ein cinheitlicher Kontenrahmen fiir a l le  
Bergbauarten erstellt werden konnte. Dabei ergab sich, 
daB die auf bergtechnischeni und bergwirtschaftlichem 
Gebiet bedingten Verschiedenheiten der Bergbauarten auch 
auf dem Gebiet des Rechnungswesens bestanden und 
beriicksichtigt werden muBten. Das galt vor allem fiir dic 
Kontenklassen der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, der 
Kostenstellen, der Erzcugnisse und Erlose. Ais errcich- 
bares Ziel wurde aber festgehalten, unter Beriicksichtigung 
dieser Gegcbenheiten einen einheitlichen Kontenrahmen 
fiir alle Bergbauzweige und -arten zu erarbeiten, der in 
den Kontenklassen, dereń Gestaltung den Bergbauarten 
iiberlaśsen werden muflte, jedwede Beweglichkeit lieB, im 
iibrigen aber diejenigen Feststellungen traf, die sich auf 
die Buchfiihrung aller Bergbauarten ais anwcndbar er- 
wiesen. Das ist gelungen.

Fiir den Kontenrahmen des Bergbaues konnte das 
Kontenplanbeispiel des Reichskuratoriums fiir W irtschaft
lichkeit, das dem richtunggebcnden ErlaB beigegeben war, 
nur einen Anhalt in formaler Hinsicht bieten. Dieses 
Beispiel war fiir Fertigungsbetriebe aufgestellt; die 
Voraussetzungen eines Kontenrahmens fiir Rohstoff- 
gewinnungsbetriebe waren in wesentlichen Teilen andere.

Das System des Kontenplanbeispiels wurde fiir den 
Bergbau beibehalten (das dekadische Ordnungssystem und 
die inhaltliche Aufgliederung in Kontenklassen). Im Hin- 
blick auf die im Bergbau vorherrschende Gesellschafts- 
form der Aktiengesellschaft wurden die aktienrechtlichen 
Vorschriften fiir die Bilanz und die Gewinn- und Verlust- 
rechnung bei der Gestaltung des Kontenrahmens besonders 
beobachtet. Ferner war bei der Gestaltung davon aus- 
zugehen, daB der Bergbau konzerngebunden ist. Es niuBte 
vor allem eine Abstimmung mit dem Kontenrahmen der 
Eisen schaffenden Industrie und der Kraftstoffindustrie 
stattfinden, eine Aufgabe, die nicht sehr einfach durch- 
/ufiihren war, aber doch bewaltigt wurde.

lin einzelnen ergeben sich fiir die Gestaltung der 
Kontenklassen folgende Gesichtspunkte:

In der Klasse 0 (Anlage- und Kapitalkonten) sollte 
wegen ihrer besonderen Bedeutung eine fiir sich stehende 
Kontengruppe >;Gereclitsame« geschaffen und alsGruppe 00 
an die Spitze gestellt werden. Unter »Gerechtsame« sind 
die Aufwendungen fiir a l le  Abbauberechtigungen, gleich 
weicher Rechtsnatur, z. B, Verleihung, Erlaubnis, Kon- 
zession usw., zu aktivieren. Desgleichen war es mit Riick- 
sicht auf die besonderen bergbaulichen Gegcbenheiten 
notwendig, eine Klasse Schacht- und Grubenbaue vorzu- 
schreiben. Die Anlagewerte, die in den Schacht- und 
Grubenbauen liegen, sind so bedeutsam, dafi diese MaB- 
nahme gerechtfertigt erscheint. Die Forderanlagen sollen 
mit den Maschinen und inaschinellen Anlagen in einer 
Kontengruppe 03 erfaBt werden. Im iibrigen konnte man 
fiir den Kontenrahmen die iibliche Gliederung der Anlage- 
und Kapitalkonten beriicksichtigen.

Die Finanzkonten, dic den gesamten Geld- und Kredit- 
verkelir kurzfristiger Art (nach der Auffassung des Konten
rahmens der W irtschaftsgruppe Bergbau bedeutet skurż- 
fristig« unter 1 Jahr) wiedergeben sollen, sind in Klasse 1 
untergebracht. Die Anordnung und die Richtlinien halten 
sich an das allgenieine Schema. Mit Riicksicht auf die

1 F i s c h e r ,  H e B ,S e e b a u e r :  Buchfulirungund K ostenrechnung,S .36.

Konzerngebundenheit des Bergbaues ist eine Kontengruppe, 
die Kontengruppe 19, fiir den Konzernvcrkehr freigehalten 
worden.

Besondere Sorgfalt wurde auf die Gestaltung der 
Kontenklasse 2 (Abgrenzungskonten) verwandt. Im In- 
teresse einer klaren Selbstkostenrechnung fordern die 
Richtlinien eine scharfe Trennung zwischen den Auf- 
schreibungen fiir die Kostenrechnung und fiir die Ge- 
schiiftsbuchhaltung, eine Abgrenzung der auBerordent- 
lichen und betriebsfremden Aufwendungen und Ertriigc 
und die richtige zeitliche Zurechnung des Aufwandes zur 
Kostenrechnung. Die Kontierungsvorschriften in dieser 
Gruppe mussen eindeutig sein. Der Bergbau konnte sich 
im allgemeinen in der Gliederung dieser Kontenklasse dcm 
Kontenrahmen, wie ihn die iibrigen Organe der gewerb- 
lichen Wirtschaft aufgestellt haben, anschlieBcn. Einige 
Abwandlungen erschiencn notwendig. Neuartig ist die Ein- 
fiihrung des sogenannten Steuerkatalogs in der Konten
gruppe 22 (Vor- und Nachleistungen). Das Bediirfnis, alle 
Stenem statistisch zu erfassen, ist in den letzten Jahren 
innerhalb des Bergbaues immer lebhafter geworden. Die 
Grundlagen fiir eine e in h e i t l ic h e  s t a t i s t i s c h e  E r- 
fa s s u n g  aller Steuern im Bereich des Bergbaues ist durch 
die Richtlinien zur Kontengruppe 22 jetzt ermóglicht. Ohne 
Riicksiclit auf die statistische Erfassung der anfallenden 
Steuern in dieser Gruppe erfolgt selbstverstandlich die 
V e r re c h n u n g  bei den dafiir vorgesehenen Konten 
(z. B. Grunderwerbsteuer bei Grundstiicken, Kórperschaft- 
steuer bei aus dem Erfolg zu deckenden Aufwendungen). 
In der Kontenklasse 2 sind die eingetretenen Wagnis- 
verluste und die verrechncten kalkulatorischen Kosten
arten untergebracht. Fiir diese mussen die Kosten- 
rechnungsrichtlinien noch die Grundlage fiir eine nahere 
Erlauterung geben.

Die Klasse 3 ist auch beim Bergbau die Klasse der 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Sie muB fiir die einzelnen 
Bergbauarten nach den jeweiligen Bediirfnissen besonders 
gegliedert werden. Der Kontenrahmen der W irtschafts
gruppe Bergbau sollte demnach nur wenige NormatW- 
vorschriften in den Erliiuterungen enthaltcn.

Fiir die Kontenklasse 4 (Konten der Kostenarten) gilt 
die allgenieine Richtlinie, daB sic samtliche fiir die bc- 
triebliche Abrechnung in Frage konunenden Kosten, nach 
Kostenarten gegliedert, erfassen soli. Die Einteilung nach 
Lóhnen, Gehaltern, gesetzlichen sozialen Aufwendungen, 
freiwilligen sozialen Aufwendungen, Materiał, Energien, 
Frachten, Unternehmerleistungen, Steuern, Beitnigen, Ge- 
biihren, Versicherungen, kalkulatorischen Kosten und 
sonstigen Kosten ergab sich von selbst. Dic Sonderkonten- 
ralimcn der einzelnen Bergbauarten werden zu diesen 
Kontengruppen weitere Erliiuterungen bringen.

Ebenso wurde es ais Aufgabe der Sonderkontenrahmen 
bezeichnet, die vollig offengelassene Gliederung der 
Kontenklassen 5, 6 und 7 vorzunehmen. Bei den Konten- 
klassen der Kostenstellen (5 und (3) wird diese Gliederung 
je nach den Erfordernissen der betreffenden Bergbauart 
erfolgen. Eine besondere Gliederung ist auch fiir die 
Kontenklasse 7, die den Halb- und Fertigerzeugnissen vor- 
belialten ist, je nach den Bergbauarten vorgesehen.

Bei den Erloskonten (Klasse 8) werden die auch hier 
fiir die einzelnen Bergbauarten verschieden gelagerten 
Verhaltnissć Beriicksichtigung zu finden haben. In den 
AhschluBkontcn der Klasse 9 ergaben sich fiir den Berg
bau keine Besonderlieitcn.

Es darf festgestellt werden, daB die Aufgliederung des 
Kontenrahmens der W irtschaftsgruppe Bergbau der 
obersten Anforderung entspricht, einen einfachen und 
klaren Ordnungsplan der Buchfiihrung zu geben. Dic Zu- 
sammenfassung der Konten geschah unter ausrcichender 
Beriicksichtigung der bergbaulichen Sonderbediirfnisse, 
auch nach der organisatorischen Seite hin. Die Aufgliede
rung liiBt den WertefluB in der Aufeinanderfolge der 
Kontenklassen 0 —9 erkennen.



15. Februar 1941 G l i i c k a u f 117

III.
Der vorliegende Kontenrahmen der W irtschaftsgruppe 

Bergbau ist ais Arbeitsgrundlage fiir die Sonderkonten- 
rahinenentwiirfe der einzelnen Bergbauzweige bestimnit. 
Die U b e r la s s u n g  d e s  K o n te n ra h m e n s  an e in z e ln e  
U n te rn e h in u n g e n  s o l i  e n t s p r e c h e n d  e in e r  Aii- 
o rd n u n g  d es  R e ic h s w ir t s c h a f ts m  in is te r s  nur auf 
b e s o n d e re  A n fo r d e r u n g  e r f o lg e n 1 mit dem Hinweis, 
daB eine Umstellung des Rechnungswesens der einzelnen 
Betriebe auf den Kontenrahmen erst nach Erscheinen der 
fachlichen Erganzungen zweckmaBig ist (ErlaB des Reichs- 
wirtschaftsministers vom ll.D ezem ber 1940).

Sonderkontenrahmen sollen aufgestellt werden: 1. fiir 
den Steinkohlenbergbau, zugleich fiir den Pech- uud Glanz- 
kohlenbergbau, 2. fiir den Braunkohlenbergbau, 3. fiir den 
Kali- und Steinsalzbcrgbau, 4. fiir die Salinenbetriebe, 
5. fiir den Eisenerzbergbau, G. fiir den Metallerzbergbau,
7. fiir den FluBspat- und Schwerspatbergbau, S. fiir den 
Graphitbergbau, 9. fiir den Ólbergbau.

Fiir die Betriebe der Fachgruppe Schachfbau, Bohrun- 
gen und Untertagebau wird eine besondere Anweisung er- 
gehen. Die Betriebe mit einem Jahresumsatz von weniger 
ais 100000 ‘7t.ll sind nicht zur Einfiihrung des Konten
rahmens verpflichtet, aber gehalten, die »Richtlinien zur 
Organisation der Buchfuhrung«, die dem Kontenplan der 
Wirtschaftsgruppe beigegeben sind, zu beachten uud ihre 
Geschąftsbucher nach den Vorschriften» der doppelten 
Buchfiihrung zu fiihren. Die Anweisung des Leiters der 
W irtschaftsgruppe Bergbau sieht vor, daB fiir diese Unter- 
nehmungen noch besondere Anweisungen herausgegeben 
werden.

Stichtag fiir die Einfiihrung des Kontenrahmens ist der 
Anfang des Geschaftsjahres, das nach dem 30. Juni 1941

1 Der Antrag ist an die zustandige Bezirks- oder Fachgruppe zu 
stellen.

U M S
E rw eite rung  der Bezirke des O ber-  und des 

N iederschlesischen B ergschulvereins.
Nach der Vcrordnung iiber das Bergwesen vom

10. August 1940 (RGB1. 1099) kann der Rcichswirtschafts- 
minister die Bezirke der Bergbauhilfskassen und Bergschul- 
vereine im Bereich des Oberbergamts Brcslau auf die ein- 
gegliederien Ostgebiete erstrecken. Die Eigentumer und 
Besitzer der von ihm bezeichneten Bergwerke, die in dem 
Gebiete liegen, das zu dem Bezirk hinzutritt, werden 
damit Mitglieder der Bergbauhilfskasse oder des Berg- 
schulvereins. Im iibrigen regeit sich die Mitgliedschaft nach 
der Vereinssatzung. Dic Rechte und Pflichten der neuen 
Mitglieder bestimnit zunachst der Vorstand; endgiiltig 
entscheidet daruber die Mitgliederversammlung (§ 8). 
Besitzer von Bergwerken, die in den neu festgcstellten 
Bezirken liegen, kónnen zu Beitragen herangezogen 
werden, auch wenn sie nicht der Bergbauhilfskasse oder 
dem Bergschuherein angehóren. Den Bergwerken gleich- 
gestellt sind alle Mineralgewinnungen, die nicht unter 
bergpolizeilicher Aufsicht stehen; der Reichswirtschafts- 
minister kann sie aber in besondereu Fallen von der Bei- 
tragspflicht befreien (§ 9).

Kraft dieser Verordnung hat der Reichswirtschafts- 
minister durch ErlaB vom 3. Dezember 1940 (RWMB1. 
S. 532) vom 1. Januar 1941 an den Bezirk des Ober- 
schlesischen Bergschulvereins in Glciwitz auf den im 
Regierungsbezirk Kattowitz gelegenen Teil der ein- 
geglicderten O stgebiete1 und den Bezirk der Nieder
schlesischen Steinkohlen-Bergbauhilfskasse in W aldenburg 
auf den Reichsgau W artheland1 erstreckt. Die Eigentumer 
und Besitzer der in diesen Gebietsteilen belegenen Berg
werke kónnen danach dic Mitgliedschaft bei dem Ober- 
schlesischcn Bergschulverein oder der Niederschlesischen

1 Vgl. Gliickauf 76 (1940) S. 626.

beginnt. Fiir die Konzernbetriebe enthait die Anweisung 
des Leiters der Wirtschaftsgruppe Bergbau die Be- 
stimmung, daB, falls Konzernbetriebe einer a n d e re n  
W irtschaftsgruppe ais Hauptbetreuungsgruppe angehóren, 
diese auf Antrag von der Ubernahme des Kontenrahmens 
entbunden werden kónnen. Dabei kónnen bestimmte Auf- 
lageu gemacht werden. Aber auch fur dic Konzernbetriebe, 
die von der Ubernahme des Kontenrahmens entbunden 
sind, bleibt die Vorschrift aufrechtcrhalten, samtliche 
Konten des Kontenrahmens der Wirtschaftsgruppe Berg
bau zu fiihren. Lediglich die Eingliederung in den iiber- 
nommenen Kontenrahmen ist ihnen iiberlassen.

Dic allgcmeine Einfiihrung des Kontenrahmens und 
der Sonderkontenrahmen der W irtschaftsgruppe Bergbau 
wird unterstiitzt durch vorgesehene Einrichtungen der 
W irtschaftsgruppe Bergbau sowie der Bezirks- und Fach- 
gruppen, die im Benehmen mit dem Leiter des Ausschusses 
fiir Betriebswirtschaft und Statistik getroffen werden.

Mit der Erarbeitung des Kontenrahmens ist eine erste 
Grundlage fiir die utnfassendere Arbeit einer allgemeinen 
Regclung des Rechnungswesens im Bergbau gelcgt. Diese 
Grundlage mufi noch erweitert werden durch die Kosten- 
rechnungsrichtlinien. Es ware zweckmaBig gewesen, diese 
zugleich mit den Buchhaltungsrichtlinien und den Riclit- 
linien fiir den Kontenrahmen zu erlassen. Das ist nicht 
geschehen, und so muB die Erarbeitung des Kontenrahmens 
ein Stiickwerk bleiben. Die W irtschaftsgruppe Bergbau 
wird bemiiht sein, auf der Grundlage der in Kurze zu 
erwartenden Grundsiitze fiir dic.Kostenrechnungsrichtlinien, 
diese fiir den Bergbau so bald wie moglich zu erstellen.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit im Rechnungswesen 
liegt ohne Zweifel bei den bergbaulichen Verwaltungen, 
die an Hand ihrer Erfahrungen allein in der Lage sind, 
das Wesentliche fiir die Erarbeitung der Richtlinien mul 
Grundsiitze bcizutragen.

C H A U
Hilfskasse nach deren Vereinssatzung erwerben; ihre 
Beitragspflicht regeit sich nach dem obengenannten § 9 
der Verordnung vom 10. August 1940. S c h lii te r .

R ichtlin ien  fiir die S treckung  
von E rdo lgew innungsfe lde rn .

Der Reichswirtschaftsminister hat durch ErlaB vom 
5. August 19401 Richtlinien fiir dic Streckung von Erdól- 
gewinnungsfeldern bekanntgegeben. Sie gelten da, wo nach 
Erteilung des Rechts, Erdól und andere bitumenhaltige 
Stoffe aufzusuchen und zu gewinnen, Gewinnungsfelder 
gestreckt werden, soweit die Landesberggesetze nichts 
anderes bestimmen. Die Gewinnungsfelder w'erden ohne 
Riicksicht auf Altvertragsgebiete gestreckt; diese werden 
bei der GróBe des Gewinnungsfeldes nicht mitberechnet. 
Die Konzessionsbehórde teilt dem Unternehmer Altvertrags- 
gebiete móglichst mit. Die Gewinnungsfelder erhalten die 
Form eines Rechtecks, Abweichungen kónnen die Konzes- 
sionsbehórden genehmigen. Die fur jedes Gewinnungsfeld 
nachzuweisende Fundbohrung mufi innerhalb des Feldes 
liegen. Der Gewinnungsbercchtigte hat die Lage und in 
Quadratmetern die GróBe des begehrten Gewinnungsfeldes 
anzugeben und drei Lageplane einzureichen. Diese miissen 
im MaBstab von 1:25000 oder 1:10000 oder auf Mefi- 
tischblattern von einem konzessionierten Markscheider an- 
gefertigt sein und die Fundbohrung, die Feldesgrenzen, 
die zur Ortsbestimmung nótigen Tagesgegenstande sowie 
den Liingenkreis enthalten; die Feldeckpunkte miissen koor- 
dinatenmiiBig festgelegt werden. lin iibrigen gilt die Mark- 
scheiderordnung, wro keine besteht, die PreuBische Mark- 
scheiderordnung vom 23. Marz I923-; die Farben richten 
sich dabei nach den Regeln fiir das Markscheidewesen. 
Die Gewinnungsfelder werden auf die Mutungsubersichts- 
karte aufgetragen. S c h lii te r .

1 Z. Berg-, H utt.- u. Sal.-W es. 88 (1940) S. 219.
3 RAnz. 1924 Nr. 105; BZ. 65, S. 184, Bd. 77, S. 22.
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P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen

bekanntgemacht im Patentblatt vom 30. Januar 1941.
5 b. 1496857. Dipl.-Ing. L. Frar.z Trenczak, Graz-Kroisbach (Steier

mark). Einrichtung zum maschinellen Oewinnen und Verladcn von Stein* 
kohle, Braunkohle oder anderen Minerał i cn im Untertagebau oder Tagebau.
3.7.40.

5c. 1496845. Josef Schafers, Kamp-Lintfort. Aus einer Kcilpaarung 
zwischen Oberstempel und Untcrstempel besteherider eiserner Grubenstcmpel 
mit dem Bruchbau entsprechend begren/ter Nachgiebtgkeit. 31.12.38.

5d. 1496856. W alther & Cie. AG., Koln-Dellbruck. In ein mit Lósch- 
brausen ausgestattetes Loschnetz fur Blindschachte, Haspclkammern und 
sonstige Bergwerksraume einbaubare Steuervorrichtung. 25.5.40. Protek
torat Bohmen und Mahren.

Patent-Anmeldungen',
die vom 30, Januar 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
5b, 15/01. S. 134 517. Erfinder: Richard Wilke. Berlin-Charlottcnburg. 

Anmelder: Siemens-Schuckertwerke AG., Berlin-Siemensstadt. Vorschub-
einrichtung fiir Kohlebohrmaschinen; Zus. z. Pat. 6S9812. 7.11.38. Protek
torat Bohmen und Mahren.

5c, 9/01. J. 65668. Erfinder, zugleich Anmelder: Albert llberg, Maers. 
Fahrbare Stempelsetzmaschine. 22.9.39. Protektorat Bohmen und Mahren.

10a, 13 .0 .24673 . Erfinder: Paul Heil, Bochum. Anmelder: D r.C .O tto 
& Comp. OmbH., Bochum. Senkrcchter Kaminerofen mit untereinander ver* 
bundenen waagerechten Hcizziifien. 20.8.40.

35a, 22/01. S. 123247. Siemens-Schuckertwerke AG., Berlin-Siemens- 
stadt. Forderanlage mit selbsttatig regelbarer Fahrbrcmse. 2.7.36.

35b, 1/22. D. 80583. Erfinder: Karl Idei, Duisburg. Anmelder: 
Demag AG., Duisburg. Sicherheitsvorrichtung gegen das Schraglaufcn von 
Vcrladebruckcn. 8.6.39.

81 e, 1. W. 103750. Paul Wever KO., Dusseldorf. Verfahren zum An- 
hringen von Markierungsnieten an Fórderbandern aus Gewebe mit Gummi- 
auflage und Markierungsniet zur Durchfuhruug des Verfahrens. 20.6.38.

81 e, 9. S. 131 613. Erfinder: Herbert Róhler, Berlin-Charlottcnburg. An- 
meldcr: Siemens-Schuckertwerke AG.. Berlin-Siemensstadt. Stćucreinrichtung 
fur mit Hilfe eines Elektromotors drehbare Vorrichtungen, z. B. Fórderbnnd- 
antriebstronimeln. 7.4.38. Osterreich.

Deutsche Patente.
<Von dcm Tage. an dcm die Erteilung eines Patcntes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklagc gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
lc  (5). 701407, voni 13. 2. 36. Erteilung bekannt

gemacht ani 19. 12. 40. K ló c k n e r-H iu rn b o ld t-D e u tz  
AG. in K oln. Riihrvorrichtung fiir Schaumschwimm- 
maschinen mit Zufiihrung von Luft. Erfinder: Max Eucke, 
Dr.-Ing. Herbert Móttig und Josef Lenz in Kóln-Deutz.

Die Vorrichtung, die fiir Schaumschwimmaschinen 
mit Zufuhrung der Luft von oben und der Trube von unten 
bestimmt ist, hat zwei feststehende, einen Ringspalt bil- 
dende, glockenformige Leitflachen a und b mit einer initt- 
leren Offnung. In dem von den Leitflachen umschlossenen 
Raum ist im Abstand von den Flachen ein schnell um- 
laufender, doppelkegelformiger, geschlossener Kórper c an
geordnet, dessen oberer Kegel glatt ist und auf dessen 
unterem Kegel Fórderrippen vorgesehen sind. Die Ober
flache beider Kegel ist entsprechend der Krummung der 
Leitflachen nach innen gewólbt. Dem ringfórmigen Raum

1 In den Gebrauchsmustern und Patentanmeldungen, die am Schluft mit 
dem Zusatz sOsierreich* und *Protektorat Bohmen und Miihrena versehen 
sind, ist die Erkliirung abgegeben, daO der Schutz sich auf das Land Ostcr- 
reich bzw. das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

zwischen den Flachen a , b und dem ais Riihrer wirkenden 
Umlaufkórper c stronit von oben Luft und von unten Triibe 
zu. Die Leitflache a und der Umlaufkórper c kónnen 
achsrecht (in der Hóhe) verstellbar sein. Das zum Zti- 
fuhren der Triibe zu dem zwischen der unteren Leitflache a 
und dem Umlaufkórper c vorhandenen ringfórmigen Raum 
dienende Rolir d miindet tangential in diesen Ramn. Falls 
die Vorrichtung dazu dient, zwei Zellen der Schaum- 
schwimmaschine das Ltift-Tnibegemisch zuzufiihren, wird 
das Rohr, durch welches das Gemisch der zweiten Zelle 
zustrómt, tangential in den Raum zwischen dem Umlauf
kórper c und der unteren Leitflache a eingefiihrt. Unterhalb 
der unteren Leitflache a kann ein Ring e auswechselbar 
oder verstellbar angeordnet werden.

5b (4120)• 701366, vom S. 3. 38. Erteilung bekannt
gemacht am J2 .12 .40 . M it te ld e u ts c h e  S ta h lw e rk e  
AG. in R iesa . Verfahre/i zum Aufschlieficn eines Tage- 
baues. Erfinder: Paul Vo(5 in Halle (Saale).

Mit Hilfe des vor Kopf schwenkbar angeordneten 
Baggers einer bekannten frei tragenden Abraumfórder- 
briicke wird, wahrend die Brucke in ihrer Langsrichtung 
fahrt, der bis zum Hangenden der Kohle einfallende und 
etwa sóhlige Aufschlubgraben auf eine der spateren 
Strossenlange entsprcchende Liinge ausgescluiitten. Der 
dabei anfallende Abraum wird iiber den Fórderausleger 
der Brucke in parallel zu dieser verfahrbare Abraumzuge 
gestiirzt. Der Arbeitsvorgang wird streifenweise, etwa vom 
FuBe des flachefi Grabenteiles ab, so oft wiederholt, bis 
die Breite des Aufschlufigrabens der Arbeitsliinge der 
Fórderbriicke entspricht. Diese bewegt sich wahrend der 
AufschluBarbeiten auf einer selbstgeschnittenen Rampo 
des gewachsenen Deckgebirges, wodurch die notwendige 
Standfestigkeit gewahrleistet ist. Wahrend des normalen 
Betriebes nach dem AufschluB fahrt die Brucke auf der 
Kohle.

lOa (1110) . 701450, vom 22 .9 .36 . Erteilung bekannt
gemacht am 12.12.40. H e in r ic h  K o p p e rs  G m bH . in 
E ssen . Einrichtung zur Deschickung vón Horizontat- 
kammcrófcn zur Erzcugung von Gas und Koks. Erfinder: 
Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers und Georg Henseleit in 
Essen.

Zwischen den Ofen a und deren Stampfkasten b fiir 
die Kohle ist die in der Langsrichtung der Ofen fahrbare 
Fuhrung c fiir den Kohlenkuchen vorgesehen. Dic Fiihrung 
hat einen in der Langsrichtung der Ofenkammern auf dcm 
Fahrgestell verschiebbaren, an beiden Enden offenen 
Kasten d, dessen Seitenwande an dem dem Stampfkasten 
zugekehrten Ende mit den nach auBen schwenkbaren
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Klappen e verselien sind. Diese werden mit den Seiten
wanden des Stampfkastens lósbar verbunden und iiber- 
briicken den Zwischenraum zwisehen dem Kasten d  der 
Fiihrung und dem Stampfkasten b. Die Klappen e legen 
sich beim Verschieben des Kastens d  auf der Fiihrung c 
selbsttatig auf die Wiinde des Stampfkastens. Zum Ver- 
binden der Klappen c mit den Wiinden des Stampf
kastens b kónnen U-fórmige Klammern /  dienen, die senk- 
recht beweglich sind und seitliche Randvorspriinge der 
Klappen und der Stampfkastenwande umfassen. Zum Ver- 
schlieBen der vorderen Offiiung des Stampfkastens b kann 
eine quer vcrschiebbare Tur dienen, die von den 
U-fórmigen Klammern f  in der SchlieBstellung gehalten 
wird.

lOa (190i). 701368, vom 4 .2 .39 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 12.12.40. C o n c o rd ia  B e rg b a u -A O . in 
O b e rh a u se n  (Rhld.). Steigerung des Ausbringens an 
Nebenerzeugnissen beim unterbrochenen Betrieb waage- 
rechter Kokso fen. Erfinder: Dr. Louis Nettlenbusch in 
Oberhausen (Rhld.).

Bei waagerechten Koksófen mit zwei VorIagen, von 
denen die eine kiihl gehalten wird und von der Konden- 
sation abgeschaltet ist, werden die Kammern des ersten 
Garungsabschnittes nur mit der kuhlen Vorlage, die 
Kammern des zweiten Abscluiittes mit beiden Vorlagen 
und die Kammern des dritten Abschnittes nur mit der nicht 
kiihl gehaltenen Vorlage verbunden. Das in die kiihle Vor- 
lage eintretende Gas wird in der Vorlage durch Spiilung mit 
iiblichen Mitteln auf 100 bis 150° herabgekiihlt und strómt 
durch die Kammern des zweiten Abschnittes in die nicht 
kiihl gehaltene Vorlage. Die gekuhltcn Gase der Abschnitte 
der Kammern des ersten Abschnittes verhindern eine Ober- 
hitzung und bewirken eine schnellere Entfernung der im 
zweiten Abschnitt entstehenden Hauptgasmenge.

lOa (240J). 701268, vom 31 .3 .37 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 12.12.40. H u m b o ld t-D e u tz m o to re n  AG. 
in K ó ln -D e u tz  und P re u B isc h e  B e rg w e rk s -  und  
H iitten -A G ., Z w e ig n ie d e r la s s u n g  S te in k o h le n -  
b e rg w e rk e  H in d e n b u rg  in H in d e n b u rg  (O.-S.). 
Kontakterhitzer zur Warmebehandlung von Schiittgut. 
Zus. z. Pat. 651 180. Das Hauptpat. hat angefangen am 
15.1.36. Erfinder: Dr.-Ing. Otto Ernst Grunwald in Surth 
(Rhein). Der Schutz erstreckt sich auf das Land Óstcrreich.

Bei dem durch das Hauptpatcnt geschutzten Erhitzer 
sind hinter den auf einer in einem Ofen umlaufenden Welle 
befestigten Warmeaustauschkórpern, dereń Oberflache der 
von ihnen an das Gut zu iibertragenden Warmcmenge an- 
gepaBt ist, vor dem Gutaustrag des Ofens liegende Wiihl- 
arme angeordnet, durch die keine wesentliche Warme auf 
das zu behandelnde Gut (Kohle o. dgl.) ubertragen wird.

lOa (39). 701015, vom 7 .12.38. Erteilung bekannt- 
gemacht am 5.12.40. L u d w ig  K irc h h o f f  in B e rg isc h -  
G la d b a c h  und A r th u r  E r ic h  V o g t in K ó ln -L in d e n -  
th a l. Beweglicher Meilerofen zum Schwelen von Holz, Torf 
und ahnlichen Brennstojfen.

Der Ofen hat, wie bekannt, einen oben gcschlossenen, 
mit einem oberen Abzugsrohr fiir die Schwelgase ver- 
sehenen Schwelbehiilter und eine in den unteren Teil dieses 
Behalters eingebaute Heizkammer, der der Heizstoff durch 
einen axial durch den Schwelbehiilter hindurchgefuhrten 
Schacht zugeleitet wird. Die Erfindung besteht darin, dafi 
die in der Heizkammer entstehenden Heizgase in regel- 
barer Menge durch in der Nahe der W andung des Schwel

behalters angeordnete, das Schwelgut durchdringende und 
oberhalb der Abzugsóffnung fiir die Schwelgase miin- 
dende Heizrohre aus der Heizkammer abgefiihrt werden. 
Das Schwelgut w ird infolgedessen durch die Bodenplatte 
des Schwelbehalters und durch die Heizrohre erhitrt. Im 
oberen Teil des Schwelbehalters kónnen voneinander ge- 
trennte Saminelkammern fiir die Heizgase und fiir die 
Schwelgase vorgesehen werden.

lOb (602). 700980, vom 21 .2 .37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 5. 12.40. D e u ts c h e  E rd ó l-A G . in B e r lin -  
S c h ó n c b e rg . Bituminose Emulsionen fiir Uberziige, 
Trankungen und Abdic/itungen, besonders fiir Braunkohlen- 
briketts. Erfinder: Dr. phil. Friedrich Schick in Berlin- 
Dahlem.

Ais bituminose Stoffe sind bei den Emulsionen un- 
gesattigte Asphaltc oder Asphaltgemische verwendet, die 
arm an óligen, gesiittigten Kórpern sind und keine wesent- 
lichen Mengcn von durch Chloroform fallbaren Stoffen 
enthalten. Es kann der Selektivasphalt aus Mineralólen oder 
Teercn z. B. aus solchen Teeren verwendet werden, dic 
durch Extraktion von getoppten Schwelteeren mit niedrig- 
siedenden Phenolen gewonnen sind. Ferner kónnen ais 
bituminose Stoffe Peche der Tieftemperatur- oder Spiil- 
gasschwelung sowie dereń Extrakte und Krackerzeugnisse 
nach Entfernung der stark verkrackten Bestandteile
verwendct werden. Endlich kónnen Riickstande aus der 
Druckspaltung von Teerdestillaten ais bituminóser Stoff 
fiir die Emulsionen benutzt werden.

81 e (108). 701445, voin 13.7.37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 12.12.40. A n h a lt is c h e  K o h le n w e rk c  in 
H a lle  (Saale). Einrichtung zum Verladen von Braun-
kohlenbriketten. Erfinder: Dipl.-Ing. Karl Fritzschc in 
Miicheln (Gciseltal).

Die Einrichtung hat fahrbare 
FórdergefaBe a, die durch
waagerechte, von dem durch dic 
Presse vorgetriebenen Brikett- 
strang abgetrennte Teile dieses 
Stranges aufnehmende Trag- 
bleche b in Facher unterteilt 
sind. Die Gefafie sind hinter
dem Ladetisch c an einer heb- 
und senkbaren Tragschiene d  
der durch die Verladeanlagc 
laufenden Hangebalm aufge- 
hiingt. Dic Tragschiene wird 
beim Beschickcn der Gefafie 
selbsttatig so auf- und abwarts 
bewegt, daB die von der Vor- 
schubvorrichtung e erfaBten 
Teile des Brikcttstranges nach- 
einander iiber den Ladetisch c 
in die einzelnen Facher der 
FórdergefaBe a geschoben wer

den. Die gefiillten Gefafie laufen zur Kiihlung und 
Entleerung selbsttatig von der Tragschiene d  ab und 
nach der Entleerung selbsttatig wieder auf dic Schiene 
auf. Die von der Tragschiene ablaufenden FórdergefaBe 
werden iiber eine Hangebalm unter Drelumg um 90° in 
einen Kiihlschrank geleitet, in dcin sic wahrend der 
Kiihlung flach hintereinandergereiht hiingen. Auf den Trag- 
blechen b der FórdergefaBe a kónnen Winkelleisten /  ver- 
schiebbar angeordnet werden, die mit Osen fiir den Eingriff 
von Stempeln yersehen sina, die zum Abschieben der 
Briketts von den Tragblcchcn dienen.

Z E  I  T  S  C  H  R I F
(E ine Erklarurte der Abkurzungert Is t in N r . l  au f den Seiten  25

Geologie und Lagerstattenkun^e.
Steinkohle. Charrin, V.: L es g is e m e n ts  h o u i l le r s  

f ra n ę a is  de d e u x ie m e  im p o r ta n c e . Chimie & Industrie 
43 (1939/40) Nr. 5 S. 435/38*. Die geologischen Verh;iltnisse 
und die Aussichten fiir den Bergbau in den weniger 
wichtigen Kohlcngcbietcn von Segure und Durban (Siid- 
frankreich) und Littry-Le Plessis (Normandie).

Erz. L cs m in e ra is  de fe r  o o l i t h i q u e s  d e  la 
v a l le e  du  R hóne . Genie Civil 117 (1941) Nr. 1/2 S. 14 
und 15*. Hinweis auf das Vorkonimen jurassischer ooli-

1 Einseitig bcdruckle Abziiffe der Zcitschriftenschau fflr K arłeiw ecke 
sind vom Verlafr Oluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 9UC 
fiir das Vierleljahr zu beziehen.

T  E  N  S  C  H  A  U '
—27 verd ffen tlich t. * bedenlet T ex l -  oder Ta\elabbildungen.)

thischer Eisenerze im oberen Rhonetal, Der mit rd .25 o/o zwar 
geringe Eisengehalt, aber die gutartige Beschaffenheit der 
Erze (z. B. 6,84”,o S i02 0,056°/o S, 0,196 o/o P). Die geolo
gischen Verhaltnisse der 2—2,5, gelegentlich auch bis zu 
3—4 m machtigen Lagerstatte und die giinstige verkehrs- 
technische Lage des schon fruher einmal gebauten Vor- 
kommens.

Bergtechnik.
Allgemeincs. Klingspor, W alter: O ber den  g e g e n -  

w a r t ig e n  S ta n d  d e r  K u p fe rg e w in n u n g  in K ur- 
h e s se n . Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 1 S. 1/6*. Untcrsuchungs- 
arbeiten der Studiengesellschaft Deutscher Kupferbergbau 
GmbH. Lagerungsyerhaltnisse und Erzbeschaffenheit in
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Kurhessen. Vorarbeiten fiir die Aufbereitung und Ver- 
hiittung der E r/e und Planung der Neuanlage. Berg- 
mannische Arbeiten, Entwicklung der Abbauverfahren, 
Aufbereitung, Verhuttung, Belegschaftsfrage.

Abbau. Miigel, Max: E r f a h ru n g e n  be id e m  E in s a tz  
d e s  K o h le n p f lu g e s  d e r  G e w e r k s c h a f t  E is e n h i i t tc  
W e s tf a l ia -L tin e n  au f d e r  Z ec h e  H u g o . Gliickauf 77 
(1941) Nr. 4 S. 57/63*. Beschreibung des Einsatzes in 
mehreren Streben unter verschiedenartigen Verhaltnissen, 
der maschinentechnischen Verbesserungen sowie der 
Schwierigkeiten und Erfolge bei der Entwicklung einer 
zwcckmaliigen und sieheren Ausbauweise.

kurderung. Kohler, Fritz: D e u ts c h e  P io n ie r -
l e is tu n g e n  a u f  dem  G e b ie te  d e r  S c h a c h tf ó rd e r u n g  
im B e rg b a u . Fórdertechn. 33 (1940) Nr. 17/18. S. 129/31 
und Nr. 25/26 S. 193 9S*. Erfindung, Einfiihrung und Ent
wicklung des Drahtseils; Beschreibung verschiedener 
Maeharten. Die Treibscheibenfórderung und ihre weitere 
Entwicklung unter besonderer Berucksichtigurig der 
Schraubenrillenseheibe von Olmcsorge. Schwenkbuhnen. 
(Forts. f.)

D r u c k lu f t - W e t te r t i i r ó f f n e r  und  s c lb s t t a t ig e  
D r u c k l u f t - W e i e h e n s t e l l v o r r i c h t u n g  »Sy s t e m 
S tru n k s .  (Schluli statt Forts.) Fórdertechn. 34 (1941) 
Druckluft i. d. Fórdertechn. Nr. 1, 4 S.*. Beschreibung der 
Einzelhciten des Aufbaues und der Wirkungsweise.

Grubenbrande Berghoff: K a lk s te in s ta i lb t r i ib e  a is  
M it te l  z u r  S ie h e ru n g  d e r  G ru b e  g e g e n  B ran d . Berg
bau 54 (1911) Nr. 3 S. 41/42*. Kurze Beschreibung der 
Durchfiihrung des Verfahrens im Betrieb.

Grubensicherheit Fischer, O .: D e r  S i c h e r h e i t s - 
b e a u f t r a g te  im W e r k s u n fa l ld ie n s t .  Bergbau 54 
(1941) Nr. 3 S. 33/36. Allgemeines. Betriebseinrichtungen. 
Arbeitseinsatz, Disziplin und Ordnung. Beleluungen und 
Vortrage. Bearbeitung und Auswertung der Unfalle. Dic 
Unfallschutzmittel.

Aufbereitung und Brikettierung.
Allgemeines. Waeser, Bruno: F o r t s c h r i t l e  au f  dcm  

G e b i e t e  d e r  g r o B t e c h n i s c h e n  B e t r i e b s a p p a -  
ra tu re n .  10. Zerkleinern. Cheni. Fabrik 14 (1911) N r.2 
S. 39/41. Kurze Besprecluing neuer Arbeiten iiber Grund- 
fragen der Zerkleinerung sowie neuer Verfahren an Hand 
einer Zusammenstellung des Schrifttums und der Patente.

Steinkohle. Kiihlwein, Fritz Ludwig: V e rsu c h e  zu r  
e l e k t r o s t a t i s c h e n  A u f b e r e i t u n g  v o n K o h le n -  
s t a u b .  Gliickauf 77 (1941) Nr. 5 S. 69/80*. Erórterung 
von elektrostatischen Aufbereitungsverfahren der Lurgi 
Apparatebau GmbH. und von Vorversuchen auf einer 
Zeche. Bedeutung der trockenen Feinstkornaufbereitung 
von Kohle. Verfahren der elektrostatischen Kohlenstaub
aufbereitung. Ergebnisse der Aufbereitungsversuche mit 
Kokskohlenstauben. Vergleich zwischen Laboratoriums- 
und Betriebsvcrsuchen. Versuchsergebnisse mit gasreieheu 
Kohlenstauben. Das Verhalten von Anthrazitstaub. Die 
Versuchsergebnisse mit Stiiuben von verkokbaren Kohlen 
haben restlos befriedigt.

Niggemann, Hermann: E le k t r o s ta t i s c h e  A u f b e r e i 
tu n g  te in k ó r n ig e r  S te in k o h le  so w ie  G e w in n u n g  
von K o h le  und  K oks m it g e r in g e m  u n d  a u B e rs t  
g e r in g e m  A s c h e n g e h a lt .  Gliickauf 77 (1941) Nr.5 S.SO 
bis 88“. Laboratoriumseinrichtung zur elektrostatischen 
Aufbereitung und ihre Wirkungsweise. Elektrostatische 
Aufbereitung roher Staubkohle. Elektrostatische Gewin
nung sehr aschenarmer Kohle. Trockene Aufbereitung 
roher Feinkohle. Vorschlag fiir die Ausfiihrung einer Groli- 
anlage. Folgerungen fiir die wirtschaftliche Verwcndung 
der Staubkohle und die Verbreiterung der Kokskolden- 
grundlage.

Braunkohle. Muller, E.: U rs a c h e n  und  N u tz a n w e n -  
d u n g  a u s  B e o b a c h tu n g e n  von  V e rp u ffu n g e n  in 
e in e r  B r a u n k o h 1 e n - S t a u b v e r 1 a d e a n 1 a g e. Braun
kohle 40 (1941) Nr. 1 S. 1/6 u. Nr. 2 S. 15/19*. Beschreibung 
der Anlage. Anzahl und Art der Verpuffungen; dic Durcli- 
fiihrung der Feuerbekampfung. Mógliche Ursachen der 
Verpuffungen.Verhutungsmafinahmeii. Die Untersuchungen 
haben ergeben, dafi durch Einwirkung von Luftsauerstoff 
ruhender Staub in Brand gerat und die Ursache der Ver- 
puffungen darstellt.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Dampfkesscl. Matthaei: P r a k t is c h e  E r f a h ru n g e n  

m it B e n s o n - Z w a n g d u r c h l a u f k e s s e l n  111 e in e r  
H ó c h s td r u c k v o r s c h a l ta n la g e .  W arme 64 (1911) N r.4 
S. 35/38*. Allgeineine Aufbaufragen: Kessel, Rohre,

Sammler, Entluftung, Entwasserung, Anfahrleitung. Bretin- 
stoffzufuhr. Vcrbrennungsluft, Luftvorw;irmer. Einmaue- 
rung, Aschenbcseitigung. Eigenbedarf. Mefi- und Regei- 
anlagen. (Schluli f.)

Engler, K.: Ve r b r e n m in g s v e r s u c h e  m it s a lz -  
h ą l t ig e n  K o h len  a is  R ic h tl in ie n  fiir d ie  P la n u n g  
n e u e r  K e s s e la n la g e n . Warme 64 (1941) Nr. 2 S. 17/18. 
Yerhalten der Kohlen auf dem Rost. Ansiutcrungen im 
Feuerraum und am Uberhitzer. Ablagcrimgen auf dem 
Speisewasservorwarmer. Flugstaubablageruugen in den 
Hauchgaskanalen. Unerlafilichkeit eingehender Vorversuehe 
zur Klarung des Verhaltens der Kohlen bei der Ver- 
brennung.

W erksioffpriifung. Berthold, R.: O ber d ie  n e u e s te  
E n tw ic k lu n g  d e r  z e r s tó r u n g s f  re ie n  W e rk s to f f-  
u n d  W e r k s tu e k p r i i f u n g .  Berg.- u. hiittenm. Mli. 89 
(1941) Nr. 1 S. 1/3*. Das technische Zahlrohr (Bauart 
Reichs-Róntgenstelle) /tir Messung der Wandstiirke vón 
Rohren, Kesseln, Belialtern sowie zur Untersuchung yon 
Gtifiteilen auf Poren und Lunker usw. und das Drahtseil- 
priifgerat (Bauart Reichs-Róntgenstelle) zur magnetinduk- 
tiven Drahtsęilpriifung von Fórder- und Tragscilen.

Chemie und Physik.
Nichleisenmetalle. Goeke, O tto: G e w in n u n g  von 

Z i 11 k und  B lei au s  den  M e g g e n e r  A b b ra n d e n  und  
B l e i s c h l a c k e n  au f dcm  H o c h o f e n w e r k  W issen . 
Met. u. Erz 3S (1911) Nr. 1 S. 7/10*. Ausgangsprodukte. 
Grofiversuche mit Kochsalzzuschląg. Verhuttung mit salz- 
freiem Molier. Verarbeitung des Zinkstaubes: auf tlier- 
mischem Wege im Muffelbctrieb, durch Elektrolyse, durch 
unmittelbares Ausschmelzen des Trockenstaubes. Blei- 
gcwinnung.

Recht und Verwaltung.
Bergrecht. Schoen, Herbert: D as E r d o l r e c h t  d e r  

S i id o s ts t  aa te n . Montan. Rdseh. 33 (1941) Nr. 1 S. 1/5 
und Nr. 2 S. 17/21. Dic in Albanien, Bulgarien, Griechen- 
land und Jttgoslawien diesbeziiglich crlassenen Gesetze und 
Yerordnungen. (Forts. f.)

Knappschaftsrcchl. Kratz, Hanns: E in f i ih r u n g  d e r  
K n a p p s c h a f t  in d e r  O s tm a rk . Gliickauf 77 (1941) 
Nr. 4 S. 63/66. Geschichtlicher Riickblick. Griindung der 
Reichsknappschaft und Rentenausbaugesetz vom 21. De
zember 1937. Die Knappschaft in der Ostmark, Ein- 
fiihrung, Ubergangsbestimmungen und die neuen Rege- 
lungen und Satze.

Wirtschaft und Statistik.
Ungarn. Dobransky, E.: E rz b e r g b a u  u n d  H titte n -  

i n d u s t r i e  in  U n g a r n .  Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 1 
S. 17/22. Eingehende W iirdigung an Hand statistischer 
Unterlagen unter Beriicksichtigung der in letzter Zeit er- 
folgten Gebietsvergrófierungen.

Tiirkei. Berthelot, Cli.: La T u rq u ie  m in ie re . Chimie 
& Industrie 43 (1939 40) Nr. 9 S. 785/88*. Uberblick iiber 
den Bergbau der Tiirkei (Kohle, Chromerz, Kupfer, Blei, 
Zink, Antimon, Borax, Meerschaum) und seineii Auf- 
schwung in den letzten Jahren.

Verschiedenes.
Ausbiidung. Pothmann, W.: N e u o rd n u n g  d e r

p r a k t i s c h e n  A u s b iid u n g  d e r  S tu d ie r e n d e n  d e r  
T e c h n is c h e n  H o c h sc h u le n  und  B e rg a k a d e m ie n . 
Braunkohle 39 (1940) Nr. 52 S. 579/82. Erórterung der fiir
1 loclischulstudierende auBerhalb des Bergbaues und der 
fiir Bergbaubeflisscne und Bcflissene des Markscheide- 
wesens getroffenen Regelung.

Nachwuehsfrage. Reguł, Rudolf: D ie N a c h w u c h s -  
f ra g e  im S te in k o h le n b e rg b a u .  Deutsche Kohlen- 
zeitung 58 (1940) Nr. 27 S. 570/72. Die Liicke im berg
mannischen Nachwuchs und die Uberalterung der Gefolg- 
schaft. Besonderheiten der bergmannischen Nachwuelis- 
frage und die Mafinahinen, die eine Sicherstellung der 
Arbeitskrafte fiir den Bergbau erfordert.

P E R S O N L I C H E S
Ernannt worden sind:
der Assessor Dr. von  S c h l i i t te r  vom Oberbergam t 

Dortmund zum Bergrat daselbst,
der Bergreferendar Walter M o rh e n n  (Bez. Bonn) 

zum Bergassessor.
Der Bergreferendar Benno Ru Bell (Bez. Dortmund) 

ist nach bestandener Bergassessorpriifung aus dem Dienst 
der Berghoheitsrerwaltung ausgeschieden.


