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Uber den Abbau steilgelagerter Steinkohlenflóze im Ruhrbezirk. I.
Von Dr.-Ing. habil. Ernst G le b e ,  Essen.

(Mitteilung aus dem Arbeitskreis fiir die steile Lagerung- im FachausschuB fur Bergtechnik 
beim Vcrein fiir die bergbaulichen Interessen, Essen1.)

Untersuchungen iiber die riicklaufige Bewegung des 
Schichtforderanteils der Untertagebelegschaft des Rulir- 
kohlenbcrgbaues in den Jahren 1937 und 1938 lieBen er
kennen, daB Steinkohlenzęchen mit nur steiler Lagerung 
(Einfallen iiber 35 bis 90°) und solche mit gemischtcr 
Lagerung von dieser Entwicklung starker betroffen worden 
waren ais die Gruben, die ausschlieBlich in flacher 
Lagerung bauten. Diese Tatsache veranlaBte die Geschafts- 
fiihrung des Vereins fiir die bcrgbaulichen Interessen in 
Essen im Rahmen ihrer Forschungsarbeiten durch den 
FachausschuB fiir Bergtechnik einen Arbeitskreis zur 
Priifung der in den Abbauverfahren liegenden Móglich- 
kciten zur Leistungssteigerung in der steilen Lagerung der 
Rithrbezirkszechen einzusetzen.

Aufgaben des Arbeitskreises.
Im Vordergrund der verschiedenartigen Aufgaben 

standen Untersuchungen iiber die Einrichtung und Organi- 
sation von Schragbaubetriebspunkten, wobei groBer W ert 
auf eine reibungslose Beherrschung der Arbeitsvorgange im 
Flózbetrieb gelegt wurde. Priifungen iiber die Frage der 
/wcckmaBigsten seigeren Bauhohe und der verschiedenen 
Strebfordermittel sowie Verhiebarten, des Abbaustrecken- 
vortriebes und der Abbaustreckenfórdermittel schlossen 
sich an. Eingehend wurde auch die Anwendung des ver- 
satzlosen Abbaues und des Standholzpfeilerbaues erórtert. 
Bei diesen Untersuchungen fanden die in letzter Zeit im 
Ruhrbergbau und in anderen Bergbaubezirken gesammelten 
Erfahrungen weitgehende Beriicksichtigung2.

Um zunachst einen Uberblick iiber den Stand der 
Abbautechnik sowie von berg- und betriebswirtschaftlichen 
Kennziffern in der steilen Lagerung des niederrheinisch- 
westfalischen Steinkohlenbergbaues zu erhalten, wurde eine 
Rundfrage seitens des Arbeitskreises unter den Schacht- 
anlagen seiner Mitglieder veranstaltet. Sie erstreckte sich 
auf die hauptsachlich in steiler Lagerung bauenden, in 
den verschiedenen Teilen des Bezirks liegenden Bergwerks- 
gesellschaften. Die in Form eines Fragebogens heraus- 
gegebene Rundfrage bestand aus drei Teilen:

1 Iijfolge Einberufung des Verfassers konnte der Bericht erst jetzt ver- 
offentlicht werden.

'■> B o r m a n n :  Bruchbau in halbsteiler Lagerung auf der Zeche Dorst- 
feld 1/4, Oliickauf 74 (1938) S. 9

C a b o l e t :  Erfahrungen beim Abbau mit Standholzpfcilern im ‘Berg- 
revier Bochum I, Oluckauf 75 (1939) S. 2, 46.

S p a c k e l e r :  Erfahrungen beim Abbau inittelsteiler Fidze, OiucVauf73 
(1937) S. 785.

N e h r i n g :  Selbstkosten der FlOzbetriebe bel steiler und flacher 
Lagerung, Oliickauf 70 (1934) S. 173.

R o b e r t :  E rfahrungen mit dem Breitschramen in steilgelagerten 
FlOzen, Bergbau 47 (1934) S. 21.

B e r g :  PlanmJBige SchieBarbeit bei der Kohlengewinnung im Ruhr
gebiet, Bergbau 50 (1937) S. 217.

K e y s e r :  Der Abbau mit Brem sfórderern im R uhrgebiet bei mittel- 
steiler bis ganz steiler Lagerung, Bergbau 50 (1937) S. 180.

O s t e r m a n n :  Die StrebfSrderm ittel fUr die mittlere und steile 
Lagerung, Bergbau 51 (1938) S. 215.

D r a g o n :  Vorschl3ge zur Einrichtung von GroBabbaubetrieben in 
steilgelagerten Flozen, Kobie u. Erz 35 (1938) Sp. 149 50.

1. allgeineine Betriebsangaben iiber die steile Lagerung 
der in Betracht kommenden Schachtanlagen,

2. Obcrsicht iiber bemerkenswerte Abbaubetriebspmikte 
in der steilen Lagerung und

3. Angaben iiber eine Steigerabteilung in steiler 
Lagerung.
Aulierdem hatte der Arbeitskreis es fiir angebracht 

gehalten, iiber die Ausrichtung neuer Bausohlen, nament
lich hinsichtlich der Sohlenabstande, der streichenden Bau- 
liingcn, der seigeren und flachen Bauhóhen, ferner iiber 
crfolgreiche MaBnahmen zur Steigerung der Leistungs- 
fahigkeit der Abbaustrecken- und Blindschachtfórderung 
sich berichten zu lassen. Die vorliegende Abhandlung 
beschaftigt sich mit Teil 1 der Rundfrage. Ein weiterer 
Bericht, der sich mit der Organisation bemerkenswerter 
Abbaubetriebspunkte sowie mit der Aus- und Vorrichtung 
von neuzeitlichen Bausohlen in der steilen Lagerung be- 
fassen wird, folgt in Kiirzc.

In den Sitzungen des Arbeitskreises wurden von den 
Mitgliedern bislang folgende Vortriige gehalten ':

Bericht iiber die bisherigen Arbeiten des Bergbau-Vereins, 
Essen, auf dem Gebiete der steilen Lagerung.

Bruchbau in halbsteiler Lagerung auf der Schacht-
anlage 1/4 der Zeche Dorstfeld.

Bruchbau in halbsteiler Lagerung auf der Schacht-
anlage 1/2 der Zeche Minister Aclienbach in Bram-
bauer (W estf.).

Erfahrungen mit dem Abbau in steiler Lagerung und 
Zukunftsaussichten unter besonderer Beriicksichtigung 
des versatzlosen Abbaues.

Abbau des steilgelagerten Eisensteinflózes auf der Zeche 
Gottessegen.

Bericht iiber die Auswertung einer Rundfrage unter den 
Mitgliedern des Arbeitskreises fiir die steile Lagerung, 
betreffend den Stand der Abbautechnik in der steilen 
Lagerung der Ruhrbezirkszechen.

Die Einrichtung von GroBschragbaubetrieben auf der 
Zeche Morgensonne in steiler Lagerung.

Beispiele fiir die Betriebszusammenfassung in steiler 
Lagerung und Vorschlage fiir die Darstellung.

Schragbau unter schwicrigen Verhaltnissen.

Die Auswertung der Rundfrage.
Es muli darauf hingewiesen werden, dali Schwierig- 

keiten grundsatzlicher Art nun einmal in betrachtlichcm 
Umfang den Fortschritt der Abbautechnik in der steilen 
Lagerung hemmerf, so z. B. die Durchfiihrung des streichen
den Verhiebs, die Gestaltung der Abbaufórderung, das 
Einbringen und dic Zufuhr von Versatzbergen, die Be- 
lastigung der Kohlenhauer durch die Staubbildung, ferner 
die Verhinderung langer AbbaustóBe durch Gebirgs- 
storungęn und das Auslaufen der Kohle, die Beschleuni- 
gung des Abbaustreckenvortriebs sowie die Unterhaltung 
der Abbaustrecken. Aber auch noch andere Faktoren 
bergwirtschaftlicher Art lassen die steile Lagerung in

1 Die Vortriige werden demnachst in dem *Archiv fiir bergbauliche 
Forschung:* zum Abdruck gelangen.
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ungiinstigerem Lichłe gegeniiber der flachen und mitt- 
leren Lagerung erscheinen, wie dies die Auswertung des 
Fragebogens ergab.

B c r g w ir t s c h a f t l i c h e  K e n n ż if fe r ii .
Flózmachtigkeit.

Die Rundfrage unter den Mitgliedern des Arbeits- 
kreises erstreckte sich auf 27 Schachtanlagen, . dereń 
Fórderung aus Flózen mit steilem Einfallen fiir den Be- 
richtsmonat September 1938 rd. 1 Mili. t betrug. Etwa 
36 tyo der Fórderung aus steiler Lagerung des Ruhrberg- 
baues sind durch sie erfaBt worden. Diese Fórdermengen 
wurden nach Zahlentafel 1 zu etwa einem Drittel aus 
Flózen mit einer Machtigkeit bis zu 1 m einschliefilich 
Bergemittel gewonnen. Der entsprechende W ert fiir den 
Ruhrbezirksdurchschnitt betragt ein Viertel.

Z a h le n ta f e l  1. Flózmachtigkeit und Fórdermengen- 
anteile.

Flózmachtigkeit
einschl. ausschl.

Bergemittel Bergemittel
% %

a) 27 Schachtanlagen mit steiler Lagerung (Sept. 1938):
bis 1 m ............................ 32,2 36,9
iiber 1 bis 2 m ................ ■18,9 48,1
uber 2 m ............................ 18,9 15,0

insges. 100,0 100,0
b) Durchschnitt des Ruhrbezirks (August 19371):

bis 1 m ............................. 25,4 32,6
iiber 1 bis 2 m ................ 64,4 61,5
iiber 2 m ............................ 10,2 5,9

insges. 100,0 100,0
1 W e d d i n g :  Zahl und M achtigkcif der im August 1937 gegeniiber 

Januar 1933 und 1936 gebauten Flóze im Ruhrbezirk, OIBckauf74 (1938)
S. 64.

Dieser Unterschied findet seine Erkliirung darin, dali 
der Abbau gcringmachtiger Flóze mit steilem Einfallen 
nicht die Schwierigkeiten infolge der Beengtheit im Flóz- 
raum wie der diinner Flóze in flacher und mittlercr 
Lagerung bereitet. Jedoch wirkt sich die geringere Kolilen- 
menge je Flacheneinheit auf die Wirtschaftlichkeit einzelner 
Betriebsvorgange, z. B. Vorrichtung und Abbaustrecken- 
vortrieb, sowie auf den Stempelverbrauch je 1001 Kohle 
ungiinstig aus.

Aus Flózen iiber 2 m einschliefilich Bergemittel wurden 
18,9 Ho und ausschlieBlich Bergemittel 15 o/o der durch die 
Rundfrage erfafiten Schachtanlagen gefórdert. Fiir den 
Bezirksdurchschnitt lauten die Werte 10,2 und 5,9 o/o. Hier 
schneiden die Gruben mit steiler Lagerung abbautechnisch 
gesehen sclilechter ab; denn einmal bestitnmen beim 
Gruppenbau die maehtigeren Flóze die seigere Bauhóhe, 
sodann ist die Hereingewinnung der Kohle infolge 
mancherlei Schwierigkeiten, wie Einbringen des Ausbaues 
nnd yersatzes, ungiiiistiger ais in normalmachtigen Flózen.

Au Hand von Zahlentafel 2, die Auskunft iiber die 
mittlere gebaute Flózmachtigkeit auf den erfaBten Gruben 
und die entsprechenden Durchschnittswerte des Ruhr- 
bezirks gibt, bestatigt sich, dafi die steile Lagerung hin
sichtlich der Kohlenmenge je m-’ Flachę auf den be- 
treffendeh Gruben schlechter gestellt ist.

Z a h le n ta f e l  2. Gebaute mittlere Flózmachtigkeit.

Flózmachtigkeit 
einschl. | ausschl. 

Bergemittel 
cm cm

27 Schachtanlagen mit steiler
Lagerung (Sept. 1 9 3 8 ) ....................

Durchschnitt des Ruhrbezirks 
(August 1 9 3 7 ) ....................................

120 111 

124 114

Uber die Auswirkungen in betrieblicher Hinsicht unter- 
richtet folgende Rechnung: Ein Unterschied von 3 cm Flóz
machtigkeit ausschlieBlich Bergemittel bedingt, daB z. B. 
eine Steinkohlengrube mit 5000 t Tagesfórderung1 bei 
einem mittleren Abbaufortschritt von 1 m je Tag und einer 
mittleren gebauten Flózmachtigkeit von 114 cm eine Ge- 
samtabbaufront von 4386 m und bei einer solchen von 
111 cm 4505 m Gesamtabbaufront, also 119 in mehr, in 
Verhieb haben mufi.

Flózgruppen.
In der Zahlentafel 3 sind die Fórdęrmengenanteile 

der verschiedenen Flózgruppen einander gegeniibergestellt.

Z a h le n ta f e l  3. Fórdermengenanteile der einzelnen FIóz- 
gruppen.

Flózgruppe
27 Schachtanlagen 
mit steiler Lagerung 

(Sept. 1938)
o/o

Durchschnitt des 
Ruhrbezirks 
(Aug. 1937)

°/o
Gasflamm- und

Gaskohle . . . 7,7 24,6
Fettkohle . . . . 75,1 64,3
EB- und M ager

kohle ................ 17,2 11,1
insges. 100,0 100,0

Drei Viertel der durch die Rundfrage erfaBten Fórde
rung entfallen auf die Fettkohlengruppe und nur 7,7 o/o auf 
die Gasflamm- und Gaskohle. Den Rest in Hohe von 
17,2 «'o heansprucht die Magerkohle. Auch hier sind zum 
Vergleich die Bezirksdurchschnittsw^rtc mit aufgefiihrt. 
Fett- und Magerkohle im Steilen bereiten in der Regel in- 
folge ungunstigerer Lagerungsverhaltnisse dem Abbau 
mehr Schwierigkeiten ais z. B. Gasflammkohlenflóze mit 
flachem Einfallen.

Ztisammenfassend muli gesagt werden, dafi fiir die 
27 durch die Rundfrage erfafiten Gruben mit steiler Lage
rung ein geringerer Schichtfórderanteil der Untertage- 
belegschaft sich auf Grund der Erkenntnisse der berg- 
wirtschaftlichen Untersuchungen gegeniiber den Durcli- 
schnittszahlen des Ruhrbezirks erklaren laBt.

Wasc/i- und Lesebergc.
Auf besonderen Wunsch einiger Mitglieder des 

Arbeitskreises ist nach Angaben iiber die im Berichts- 
monat angefallenen Mengenanteile an Wasch- und Lese- 
bergen gefragt worden. Sie waren auf die Bruttomonats- 
fórderung zu beziehen und schwanktęn, wie die Haufig- 
keitskurve der Abb. 1 zeigt, zwischen 8 und 19,5 o/0. Bei 
dieser Gelegenheit ist im Arbeitskreis die Frage aufgerollt 
worden, ob es in wirtschaftlicher Hinsicht vorteilhafter 
ist, mit der Aufbereitung des Fórdergutes, wie im Ruhr
bergbau ublich, untertage oder aber damit grundsatzlich, 
wie in auslandischen Bergbaubezirken, erst iibertage zu 
beginnen.

Hervorzuheben ist jedoch, daB in der steilen Lage
rung des Rtihrbergbaues nicht all zm iel geklaubt werden 
kann. Hinzu kommt der EinfluB von Gebirgsstórungen,
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Abb. I. Anteil der Lese- und Waschberge an der Fórderung 
auf 27 Schachtanlagen mit steiler Lagerung.

1 5000 t =  5000 m3 gerechnct.
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der sich in der flachen und mittleren Lagerung hinsicht- 
lich der Reinhaltung der Kohle nicht in dem Mafie aus- 
wirkt wie in Flózen mit steilem Einfallen. Die Entwick
lung der Ruhrbezirkszechen in ihrer Kraftwirtschaft iiber-

tage lafit es jedoch im Hinblick auf die Frage der Ver- 
wertung der minderwertigen Brennstoffe ais angebracht 
erscheinen, ebenfalls eine Priifung der Gedankengange in 
dem angeregten Sinne vorzunehmen.

Z a h le n ta f e l  4. Abbauverfahren in der steilen Lagerung von 27 Schachtanlagen (September 1938).

Abbauverfahren

Anzahl
der

Abbau-
betriebs-
punkte

Mittlere
flachę

Bauhóhe

m

Mittlere
Schragfront-

lange

je Abbaube 
m

Mittlere
seigere

Bauhóhe

triebspunkt
m

Miti lerer 
tiiglicher 
Abbau- 

fortschritt

m
Schragbau mit

a) Bergebóschung (ohne A b d eck u n g )........................ 131 47,3 63,3 43,4 0,85
b) Bergebóschung (mit Versatzdraht abgedeckt) . . 68 56,9 70,3 48,3 0,70
c) H o lz b o h le n ..................................................................... 81 64,0 80,4 53,6 0,12
d) S ta h lru ts c h e n ................................................................. 166 61,6 92,0 511,4 0,91
e) S tauscheibenfó rderern ................................................. 1 62.0 72,0 40,0 1,40

Summę oder Mittel aller Schragbaubetriebe 447 ■ 57,4 78,1 48,6 0,83
Strebbau (Kohlenstofi im Einfallen):

a) ohne mechanische f-órderm ittel................................ 469 36,8 — 27,3 0,50
b) mit mechanischen F ó rd e rm itte ln ............................ 13 116,6 — 74,5 0,81

Summę oder Mittel aller Strebhaubetriebe 482 38,9 _ 28,6 0,51
insges. oder im Mittel 929 47,8 78,1 38,2 0,66

K e n n z if f e rn  d e r  A b b a u v e r fa h re n .
Ein wichtiger Punkt des Fragebogens beliandelte die 

Abbauverfahren, und zwar wurde nach Schrag- und Streb
bau unterschieden. Die Zahlentafel 4 und die Abb. 2 und 3 
unterrichten iiber die einschlagigen Kennwerte.

Mit Hilfe der verschiedenen Schragbauarten hat man 
nach Abb. 2 etwas mehr ais zwei Drittel und mit Hilfe des 
Strebbaues (Kohlenstofi im Einfallen) das restliche Drittel 
gefórdert. An erster Stelle steht der Schragbau mit Stahl- 
rutschen. Sodann folgt der Strebbau ohne mechanisches 
Fórdermittel mit rd. 2 6 o/o. An dritter Stelle steht der 
Schragbau mit Bergebóschung ohne Abdeckung (16,7 o/o).

Zur Frage der Verwendung der verschiedenen Ab- 
baufórdermittel nimmt der Arbeitskreis folgende Stellung 
ein. Die Bergebóschung ohne Abdeckung giit ais das 
einfachste Strebfórdermittel, wobei die Kosten fiir das 
Fórdermittel und die Umlegeschichten gespart werden. Die 
VorteiIe liegen darin, dafi jedes Versatzgut gekippt werden 
kann; fiir eine gute Rutschfliiche sind jedoch Waschberge 
erforderlich. In der gegenwartigen Zeit der Material- 
knappheit ist diese Art der Abbaufórderung vorzuziehen. 
Ein Bóschungswinkel von 43°, wie er stellenweise in der 
Praxis anzutreffen ist,

Stauscheiben- 
forderer 

*0,5%

mufi ais zu hoch be- 
zeichnet werden. Ein 
Winkel von 39° wird fiir 

zweckmafiig erachtet. 
Hierbei rollen die Kohlen 
nicht, sondern sie schie- 
ben sich langsam nach 
unten, wobei stets eine 
20 bis 30 mm starkę 
Kohlenschicht auf' der 

Waschbergeschicht 
liegenbleibt und ais Pol- 
ster dient. Bei mehr ais 
39° ist die Staubentwick- 
lung infolge des Hiipfens 
der Kohle erheblich. Die 
Verwendung von Berge- 
brechanlagen wird emp- 
fohlen.

Die Vorzuge der mit 
Versatzdraht abgedeckten 

Bergebóschung liegen 
darin, dafi man alle 

Bergearten verwendćn 
kann und keiner Wasch-

.Wittlere ISgliche 
Forderuna in t 
ZOO ___________

Abb. 2. Fórdermengenanteile der Abbauverfahren 
in Flózen mit einem Einfallen iiber 35 bis 90°.
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Abdel<- sahdrsht forderer betriebe
Hung abgedeckt
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Abb. 3. Mittlere tagliche Forderung je Abbaubetriebspunkt bei den Abbauverfahren 

in Flózen mit einem Einfallen iiber 35 bis 90°.

Strebbau (Kohlen słot) i. Einfallen)
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berge zur Herstellung der Decke bedarf. Eine Vermischung 
von Kohle und Bergen findet nicht statt.

Holzbohlen erfordern ein glattes Liegendes und ebenso 
wie die Stahlrutschen einen Schichtenaufwand fiir das 
Umlegen. Bei welligem Liegenden sind die Kohlen- 
verluste erheblich.

Bei Verwendung von Stahlrutschen soli die Neigung 
der Bóschung 35° nicht iibersteigen, weil sonst die Ge
schwindigkeit der Kohle zu groB und diese durch den 
entsprechend hąrteren Aufschlag am Rutschenaustrag stark 
zertriimmert wird. Bei der genannten Steigung rutschen 
Halden-und W aschberge sowie das in der Grube anfallende 
Versatzgut.

Ober die maschinellen Abbaufórdermittel in Schriig- 
stófien mit iiber 45 o/o Flózeinfallen wird noch kein ab- 
schlieBendes Urteil gefallt, da die weitere Entwicklung, 
namentlich in Richtung des Einbringens des Bergcversatzes, 
abgewartet werden soli.

In der folgenden Ubersicht sind wichtige Gesichts- 
punkte zur Kennzeichnung der Strebfórdermittel beim 
Schragbau zusammengestellt.

Bei den Zahlen fiir dic mittlere flachę Bauhóhe je Ab- 
baubetriebspunkt zeigt sich, daB die Schragbaue mit Stahl
rutschen, Holzbohlen und Bergebóschung mit Versatzdraht 
hinsichtlich der mittleren flachen Bauhóhe ungefahr gleiche 
Werte, und zwar etwa 60 m, aufweisen. Fiir alle Schrag- 
baubetriebe liegt die mittlere flachę Bauhóhe mit 57,4 m 
lediglich rd. 21 m hóher ais bei den Strebbaubetrieben ohne 
mechanisches Fórdermittel (36,8 m). Ais gering sind die 
Durchschnittswerte fiir den mittleren tagliclien Abbau- 
fortschritt der Strebbaue in Hohe von 0,51 m je Tag zu 
bezeichnen.

Aus dem Durchschnittswert fiir die seigere Bauhóhe 
mit 48,6 m fiir alle SchragstóBe in Zahlentafel 4 mufi der 
SchluB gezogen werden, daB der Ruhrbergmann den 
Schragbau noch nicht in dem Mafie, wie es ais wiinschens- 
wert bezeichnet werden mufi, entwickelt hat. Nach Ansicht 
der Mitglieder des Arbeitskreises fiir die steile Lagerung 
kommen die Vorteile des Schragbaues erst bei einer 
seigeren Bauhóhe von iiber 50 in richtig zur Geltung. Mit 
ihrer Zunahme jedoch treten wiederum gróliere Schwierig
keiten, z. B. durch starkere Staubentwicklung, auf; auch

U b e rs ic h t iib e r  d ie  S t r e b f ó r d e r m i t t e l  beim  S c h ra g b a u .

Lfd.
Nr. Strebfórdermittel

Anwendungs- 
bereich bei 
einem Flóz- 

einfallen

Neigung 
der Bóschung

Betriebstechnische
Einzelheiten Vorteile Nachteile

1 Bergebóschung 
ohne Abdeckung

von 50 bis 90° Natflrllcher 
Ró^chungswinkel 
(39 bis 40° bei 
W aschbergen)

W aschberge fur gute 
Rutschłiache und bei 
eroBen Schrayfrontlaneen 
Einbau von Querverschlii- 
gen erfo rderlich ; Kohlen- 
gewinnung und' Be’gever- 
saiz nicht gleichzeiłig

OroBe K ippleistune; k»*ine 
Kosien fur ein Fórdermittel 
und keine Umtcgeschich- 
ten, jedes V ersatzgut ge
eignet

Kohlenverluste in geringem 
Umfang; bei langen Abbau- 
stótien zu steile Bóschung, 
daher viel W aschberge in 
der Kohle

2 Mit Y ersatzdraht 
ahgedeckte Berge
bóschung

von 50 bis 90° 40 bis 45° Fiir lange SchrSgstóBe gut 
geeignet; Kohlengewin- 
nung und Bergeversatz 
nicht gleichzeitig

OroBe Kippleistung; jedes 
Versat/gu? anw enabar; 
keine W aschberge fur die 
Rutschdecke erforderlich

RetrachtUche Staubentwick
lung, da geringere Scho- 
nung der Koh'e ais bei 
Nr. 1; Erhebliche Kohlen- 
verluste

3 Holzbohlen von 42 bis 60° 40 bis 45° Trennung der Kohlen- und 
B ergefórderung im Streb

Oleichzeitige Hereinge- 
w innnng der Kohle und 
Einbringen. des Versatzes

Erhebliche Staubentwick
lung. Je steiler das Ein- 
failen, desto schw eriger 
anw endbar: zul&SMg fur 
Sch»5gfrontiangen bis zu 
60 m ; Kohlenverluste bei 
welligem Liegenden

4 a) Stah’rutschen 
{Mulden-, Tra- 
pez- und Flach- 
rutschen)

von 30 bis 90° 30 bis 35° (Email- 
rutschen22 bis 28°, 
je nach Einfallen)

Fiir die Einrichtung von 
OroBbetrieben gut geeig
net ; Abhangigkeit d er Koh- 
lengewinnung und des 
Bergeversatzes vonein- 
ander

Schonende Abbefórderung 
der Kohle, geringe Staub
entwicklung

Oefahr von ' Kohlenverlu- 
s ten ; Rutschenver«chleiB 
nicht unbetriichtUch

b) W inkelrutschen von 30 bis 45° 30 bis 45° Unabh.Hngigkelt der Koh- 
lengewinnung und des Ber- 
geversatzes voneinander

desgl. RutschenverschleiB nicht 
unbetrachtlich

5 Stauscheiben-
fórderer

bis etwa 55° 20 bis 45° Besondere MaBnahmen fiir 
das Einbringen des Berge- 
versatzes

Oeringe Staubentwicklung; 
geringer K ohlenabrieb; 
sichere Holzfórderung

Anschaffungs- und Um’eee- 
kosten nicht unbetrach*lich; 
gutes Liegendes erforder
lich

macht sich der EinfluB gestórter Feldesteile starker be- 
merkbar. Die Zufiihning der notwendigen Bergemengen 
erfordert einen reibungslosen Fórderbetrieb. Eine seigere 
Bauhóhe von 75 m diirfte aber mit Ausnahme von mach
tigen Flózen durchaus beherrschbar sein. Bei den jetzigen 
vielfach vorherrschenden Sohlenabstanden von 100 m 
wiirde eine Erhólmng der seigeren Bauhóhe um 50 m 
jedesmal einen Sprung um das Doppelte bedeuten, der 
nicht iiberall zu empfehlen ist. Es kann jedoch die Er- 
wartung ausgesprochen werden, daB man sich bei neu in 
Betrieb konunenden Bausohlen mit einem Abstand von 
150 m und mehr leichter zu gróBeren seigeren Bauhóhen, 
gegebenenfalls bei zweifacher Teilung des Sohlen- 
abstandes, entschliefien wird. Seitens des Arbeitskreises 
werden in diesem Zusammenhange Schragbaue vorgezogen, 
die einen systematischen Verhieb haben und mit móglichst 
viel Kohlenhauern, gleichmaBig iiber die gesamte Abbau
front verteilt, belegt werden konnen, wobei die Schrag- 
frontlange im Gruppenbau móglichst 150 m nicht iiber- 
schreiten soli.

A b b au  m it u n d  o h n e  B e rg e v e  rs a tz .
Die in Verfolg der Arbeiten angeschnittene Frage, ob 

und inwieweit es moglich ist, Floze mit einem Einfallen 
iiber 35 bis 90° ohne Versatz abzubauen, lieB es angezeigt 
erscheinen, einen Ruckblick auf die Entwicklung der Abbau- 
und Versatzverfahren von Flózen mit mittlerem und steileni 
Einfallen zu werfen und besonders die Erfahrungen heran- 
zuziehen, die bei dem friiher fast ausschlieBlich betriebenen 
versatzlosen Abbau im Ruhrbergbati gemacht worden sind. 
Erster Bergrat i. R. T r a in e r ,  Dortmund, sprach auf 
Grund seiner langjahrigen Erfahrungen iiber dieses Thema 
vor den Mitgliedern des Arbeitskreises. E r fafite die Er
gebnisse seiner Untersuchungen dahin zusammen, daB es 
nach den Erfahrungen mit dem friiheren Abbau ohne Ver- 
satz in Flózen mit starkem Einfallen, zumal bei gróBerer 
Machtigkeit, nicht angangig sein wird, einen einwand- 
freien, sicheren und zweckmaBigen Betrieb in Abbau- 
raumen von gróBerer Bauhóhe ohne Zuhilfenahme von 
Bergeversatz durchzufiihren, wobei unter giinstigen Ver- 
haltnissen ein Teilversatz ausreichend sein kann.
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Śchlepper'i 
Nutz

KsPferde 
Wt1520 Nutz

Abbaulokomotiyen
'218511 Nutz-tkmWm79332X 

I ! [Nutz-thĄ 
! ||W 00 %Ł

Schlepperhaspet 
161812 Nutz-tkm  

! i -35% I ! '

Steile Lagerung Flachę Lagerung
Arbeiłergruppe 

(nur Steigerabt.)
Schichten 

je 1001
Arbeitergruppe 

(gesamter Grubenbetrieb)
Schichten 

ie 100t
Fórderuni! Fórderung

Oesłeinhauer . . . 2,5 G este inhauer........................
H auer in der Vorrichfung 

(nur im Fłozbetrieb) . . 
H auer bei der ZuHchtung 

des KohtenstoBes . . . 
H auer bei der Herein-

2,3

2,5

0,6

gewinnung der Kohle . 12,1
.27,1Kohlenhauer . . . 33,2 Ha«»er bei der Vrrsatz- 

arbeit einschl. Umsetzer 
Umleger der Strebfórder-

m i t t e l ................................
Hauer beim Abbaustrecken-

5.8

3,0

3,1,
Zimmerhauer . - . 4,0 Z im m e r h a u e r .................... 6,7
Fórderleute F ó r d e r le u t e ........................ 6,81

und Sonstige . . 7,7 O ruhenhandwerker . . . 1,7 10,5
2,0j

insges.: 47,4 insges.: 46,6
(Sept. 1938) (Jan. 1939)

Abb. 7. Im Berichtsmonat September 1938 gefahrene Nutz- 
tkm (Kohle -f- Berge -f  M ateriał) bei der Abbaustrecken- 

und Ortsąuerschlagfórderung der steilen Lagerung 
auf 27 Schachtanlagen.

Ais oberste Grenze fiir den Bruchbau kann ein Flóz- 
einfallen von 35 bis 40° gelten. Nach Ansicht der Mit
glieder des Arbeitskreises liegt das Problem der Abbau- 
fiihrung in der steilen Lagerung in der Bergevcrsatzfrage 
und mindestens ebenso in der Herbeifiihnmg einer 
stiirkeren Zusammenfassung der Abbaubetriebe.

K o h le n rc v ie r e  in d e r  s te i le n  L a g e ru n g .
Ein weiterer Punkt des Fragebogens befafite sich mit 

den Steigerabteilungen, und zwar waren Angaben iiber 
die durchschnittlichc tagliche Ist-Fórderung, iiber die 
Hauer- und Revierleistungen sowie iiber die arbeitstaglich 
im Durchschnitt von den einzelnen Arbeitergruppen, den 
Gestein-, Kohlen- und Zinimerhauern sowie Fórdcrleuten 
und Sonstigen, verfahrenen Schichten gemacht worden.

o

Abb. 4. Durchschnittliche tagliche Fórderung je Steiger- 
abteilung in der steilen Lagerung auf 27 Schachtanlagen.

Die Haufigkeitskurvc der Abb. 4 gibt einen Uberblick 
iiber die mittlere tagliche Fórderung der erfafiten Steiger- 
abteilungen. Diese schwankt zwischen 110 und 730 t  und 
liegt im Mittel bei 306 t. Bei 200 t taglicher Fórderung 
einer Steigerabteilung belaufen sich die fixen Kosten1 auł 
etwa 5000 M l  im Monat, so dafi die Tonne Kohle bereits 
mit 1 3UI belastet ist.

Hauerleisiung

Abb. 5. Hauerleistungen in den einzelnen Steigerabteilungen 
der steilen Lagerung auf 27 'Schachtanlagen (Sept. 1938).

Nach den Haufigkeitskurven der beiden nachsten Ab- 
bildungen, die Auskunft iiber die Hauer-2 und Revier- 
leistungen geben, schwanken die W erte fiir die ersterc 
Kennziffer zwischen 1430 sowie 7050 kg Kohle (Abb. 5), 
und fiir die Revierleistungen liegen die entsprcchcnden 
Werte zwischen 1210 und 4230 kg Kohle (Abb. 6). Uber- 
schlagliche Berechnungen bei den heutigen Erlósen — im 
besonderen fiir Fettkohlenzechen — ergeben, dafi bei 2 t 
Revierleistung bereits Verlustbetriebe entstehen, namentlich 
im Hinblick auf die Belastung der soeben angefiihrten 
fixen Kosten und die GróBe der Steigerabteilung.

Die arbeitstaglich im Durchschnitt wahrend des Be- 
richtsmónats in den Steigerabteilungen von den yerschie- 
denen Arbeitergruppen verfahrenen Schichten je 100 t

1 Hierzu sind gerechnet worden G ehalter fur Steiger und LShne fur 
SchieBmeisłer, Einstauber, Fórderaufseher, Schlosscr und Staprlbedienung. 

3 H ier sind nur die Koblenhauerschichten berfickskhtig t worden.

Abb. 6. Revierleistungen in den einzelnen Steigerabteilungen 
der steilen Lagerung auf 27 Schachtanlagen (Sept. 1938).

Z a h le n ta f e l  5. Schichtenverbrauch je 100 t Fórderung 
auf Gruben mit steiler und flacher Lagerung.

Kohle belaufen sich, wie die Zahlentafel 5 zeigt, auf 47,4 
Schichten, von denen auf die Kohlenhauer 33,2 Schichten 
entfallen. Zum Vergleich sind aufierdem in der Zahlen
tafel die Durchschnittswerte von 30 Gruben mit aus- 
schliefilich flacher Lagerung aufgefuhrt worden. Fiir den 
g e s a m te n  Untertagebetrieb dieser Schachtanlagen ergibt 
sich ein Schichtenaufwand in Hohe von 46,6, so dafi also 
die erfafiten Schachtanlagen mit steiler Lagerung wesent
lich ungunstiger abschneiden, da zu dem W ert von 47,4 
Schichten noch die iibrigen Arbeitsvorgange des Gruben- 
betriebes, d. h. diejenigen aufierhalb des Flózbetriebes, 
hinzukommen wiirden.
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Z a h le n ta fe l  6. Nutz-tkm der verschiedenen Abbau- 
streckenfórdermittel auf 27 Schachtanlagen des Ruhr

bezirks mit steiler Lagerung.

Schaclil-
anlage

Lfd.
Nr.

TiielirheFiSrderune Nutz- 
tkm 

im Be- 
nchts- 
monat

dnvon d u rch :
Mittl.

Fdrder-
weg

km

der steilen 
von der 
fOrderi 
Schach

t

Lagerung 
Monals- 

jng  der 
tanlage

%

■ c 5 >
< °

%

Sc
hl

ep
-

 ̂
J

,e
r‘

i
ha

sp
el o

V.
£

%

ć.o u.
2  S.oco
%

1 720 68,4 18220 _ _ 100 _ 0,500
2 80 58,4 10660 90,4 9,6 — •— 0,541
3 1540 84,5 30540 69,5 19,8 10,7 — 0,513
4 1950 100 45400 — 100 — — 0,420
5 2400 66.2 26990 84,1 0,7 15,2 — 0.403
6 1590 75,0 7930 — 41.4 — 58,6 0,127
7 1780 82,0 13050 — 42,7 39,1 18,2 0,281
8 1930 51,0 39650 93,6 — 6,4 — 0,789
9 2530 100 36670 85,1 14,7 0,2 0,599

10 1600 58,2 18500 99,2 — 0,8 0,240
11 640 30,4 5030 — 81,8 — 18,2 0,173
12 2060 36,5 16530 16,3 70.3 — 13,4 0,242
13 1000 22,0 9740 6,5 93,5 — — 0,253
14 3300 100 16370 100 — — — 0,193
15 810 25,2 9710 17,2 82,8 — — 0,245
16 950 40,9 7560 60,4 — 39,6 0,175
17 1610 54,3 26600 76,2 14,3 — 9,5 0,346
18 550 22,9 2393 — 94,7 — 5.3 0,205
19 1280 49,2 8670 56,0 38,5 1.7 3.8 0,261
20 1220 78,0 9070 40,6 39,6 19,8 0,290
21 1930 60,6 21 100 2.4 69,2 — 28.4 0,259
22 3520 77,8 38100 6,3 54,4 — 39,3 0,417
23 1550 38,2 9270 — 62,3 — 37,7 0,247
24 1410 79,3 21 180 96,0 — 4,0 — 0,338
25 1540 100 9S90 — 25,7 49,5 24,8 0,153
26 1890 100 15620 31,3 11,8 15,4 41,5 0,203
27 390 23,6 4960 — 100 — — 0,353

F ó r d e r b e t r i e b  in den  K o h le n re v ie re n .
Der lctzte Punkt des ersten Teiles des Fragebogens 

beschaftigt sich mit dem Fórderbetrieb in den Steiger- 
revieren der steilen Lagerung, und zwar ist einmal nach 
den gelcisteten Nutz-tkm bei der Abbaustrecken- und Orts- 
ąuerschlagfórderung (Kohle +  Berge +  Materiał) der vcr- 
schiedenen Fórdermittel sowie nach ihrem durchschnitt- 
lichen Fórderweg gefragt worden. Letzterer umfaBte die 
Abbaustrecken- und Ortsąuerschlagfórderung von den 
Ladestelien bis zu den Blindschachten bzw. Bremsbergen 
oder bei Sohlenstreben bis zu den Haupt- oder Abteilungs- 
querschlagen. Nach der Kreiseinteilung der Abb. 7 stand 
die Abbaulokomotivfórderung' mit 45,6 o/o aller gefahrenen

Nutz-tkm an der Spitze; sodann folgte der Schlepperhaspel 
mit 35 o/o und in weitem Abstand die Schlepper- sowie 
Pferdefórderung, die sich mit 10,7 bzw. 8,7 o/o naliezu die 
Waage hielten.

Die Zahlentafel 6 unterrichtet uber die gefahrenen 
Nutz-tkm der Abbaustreckenfórdermittel fur jede einzelne 
Schachtanlage. Benierkenswert ist, dafi die Schachtanlage 
Nr. 4 sich ausschliefilich der Schlepperhaspelfórderung be- 
dient, wahrend die Schachtanlagen Nr. 8 und 10 bis auf 
einen geringen Anteil Abbaulokomotiven benutzen. Eine 
Reihe von Schachtanlagen laBt in weitgehendem Mafie noch 
von Hand schleppen, und zwar Nr. 6 mit 58,6 o/o, Nr. 22 
mit 39,3 0/0 sowie Nr. 26 mit 41,5 o/«. Auch die Pferde
fórderung nimmt stellenweise einen erheblichen Umfang 
ein (Nr. 1 100 o/o, Nr. 7 39,1 o/o, Nr. 25 49,5 o/0).
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Abb. 8. M ittlerer Fórderweg der Abbaustrecken- und Orts
ąuerschlagfórderung der steilen Lagerung auf 27 Schacht

anlagen.

Uber den mittleren Fórderweg gibt die Haufigkeits- 
kurve der Abb. 8 Auskunft. Dieser schwankt zwischen 127 
und 700 m, wobei sich ein Durchschnittswert von 325 m 
ergibt.

Z u sa m m e n fa s su n g .
Nach Darlegung der Griinde fiir die Einberufung eines 

Arbeitskreiscs fiir die steile Lagerung im Fachausschufi fiir 
Bergtechnik beim Verein fiir die bergbaulichen Interessen 
in Essen werden das Aufgabengebiet umrissen, die Durch- 
fiihrung der Untersuchungen beschrieben und die Er- 
gebnisse einer Rundfrage zur Erfassung des Standes der 
Abbautechnik kritisch beleuchtet.

Der Bergbau Griechenlands und seine wichtigsten Bergbauunternehmen.
Von Dr. Erwin S a r c a n d e r ,  Berlin.

Griechenland ist ein ausgesprochenes Agrarland; 
Schiffahrt und Handel besitzen jedoch seit langer Zeit, 
die Industrie und der Bergbau erst seit den letzten Jahren 
gróBere Bedeutung. Griechenland zahlt 7,2 Mili. Ein- 
wohner; von seinen Berufstiitigen sind 54o/0 in der Land- 
und Forstwirtschaft, 28o/0 in Industrie und Bergbau und 
12 o/o in Handel und Verkehr tatig. Die zeitweise sturmische 
Entwicklung der griechischen Industrialisierung wurde seit 
dem Jahre 1938, im besonderen um KapitalfehIinvestitionen 
zu \crm eiden und um nur Industriezweige mit móglichst 
gcsichcrter eigener Rohstoffgrundiage zu errichten, unter 
staatliche Kontrolle gestellt. Im genannten Jahre wurden 
in Griechenland insgesamt 20800 industrielle Betriebe ge- 
zohlt, von denen 100 auf Bergbau und metallurgische Ge- 
werbe entfielen.

Der Boden Griechenlands weist Mineralien der ver- 
schiedensten Art auf, die Vorkommen sind aber alle ver- 
haltnismafiig klein und bisher noch wenig erforscht. Auch 
der Abbau der Mineralien bewegt sich bisher in engen 
Grenzen, eine Verhiittung oder \Veiterverarbeitung findet 
nur in wenigen Fallen statt. Das beruht einmal auf dem

grofien Mangel an Kapitał, der den Aufbau einer boden- 
standigen Hiittenindustrie erschwert, schwerwiegender ist 
aber wohl das vóllige Fehlen eigener Steinkohie. Die 
auf nur rd. 40 Mili. t Vorrate geschiitzten Braunkohlcn- 
\orkom m en sind einmal aufierordentlich klein, zum andern 
sind sie fiir metallurgische Zwecke ungeeignet. Auch steht 
Holz zur Gewinnung von Holzkohle nur in sehr be- 
grenzten Mengen zur Verfiigung. Bessere Voraussetzungen 
besitzt Griechenland zum Aufbau einer elektrometallurgi- 
schen Industrie, kónnen doch bei einem entsprechenden 
Ausbau der vorhandenen W asserkrafte jahrlich etwa
2 Mrd. kWh elektrischer Stroni gewonnen werden.

Der Abbau der teilweise geringwertigen Mineralien, 
fiir deren Verwertung zum Teil eigene Verfahren ent- 
wickelt werden muBten, erfolgt meist nach recht primitiven 
Verfahren. Da Handarbeit in Griechenland wegen der 
niedrigen Lóhne verhaltnismafiig billig ist, werden 
Maschinen nur von wenigen groBeren Unternehmen unter
tage verwandt.

Griechenland besitzt fast gar keine eigenen Ver- 
arbeitungsstatten, weshalb fast die gesamte Bergbau-
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produktion ins Ausland geht, in den letzten Jahren haupt- 
sachlich nach Deutscliland. Von der griechischen Gesamt- 
ausfuhr entfallen in normalen Zeiten etwa 6— 8 o/o auf Erze 
und Mineralien. Da die Ausfuhr fast ausschlieBlich auf 
dem Seeweg erfolgte, litt der griechische Bergbau auBer- 
ordentlich stark durch die durch den Krieg bedingte Be- 
hinderung der Seeschiffahrt. Anderseits mussen die im 
Lnnde benótigten Verarbeitungsprodukte fast yollstandig 
eingefiihrt werden. Um diesem Nachteil entgegenzuw’irken, 
plante die griechische Regierung den Aufbau einer eigenen 
Vcrhi'tttungsindustrie, mit dcm besonders bei Aluminium 
und Eisen bereits begonnen war.

Die wichtigsten Erzyorkommen Griechenlands be- 
finden sich auf den Zykladen, in Siid-Attika, im siidlichen 
Peloponnes, in West- und Mittel-Mazedonien, auf Eubóa 
und auf der Halbinsel Chalkidike. Von den 100 Bergbau- 
und metallurgischen Betricben waren im Jahre 1938 
64 meist franzósische und englische Uhterrtehmen nur im 
Bergbau tśitig, die 9511 Arbeiter beschaftigten, die Zahl der 
giiltigen Verleihungen belauft sich auf 679. Die gesamte 
griechische Bergbauproduktion erreichte im Jahre 1936 
1,03 Mili. t  im W erte von 400 Mili. Drachmen, stieg im 
nachstfolgenden Jahr auf 1,16 Mili. t (542 Mili. Drachmen) 
und betrug im Jahre 1938 1,25 Mili. i.

S te in k o h le  u n d  B ra u n k o h le .
Griechenland besitzt praktisch keine Steinkohlen- 

vorkomrnen; auch die Vorrate an Braunkohlen sind recht 
gering, sie wrerden auf nur 40 Mili. t  geschatzt. Da die 
griechische Braunkohle ais Brennstoff nicht wirtschaftlich 
ist, soli sie dem Verbrauch in Form von Brikctts zu- 
gefuhrt werden. Wahrend des W eltkrieges betrug die 
Fórderung yoriibergehend 214000 t im Jahr, sie bewegte 
sich aber wahrend der letzten Jahre um 100000 t: im Jahre 
1936 stellte sie sich auf 105000 t, 1937 auf 131000 und im 
Jahre 193S auf 10S000 t. In neuerer Zeit wird die Móg
lichkeit erwogen, die einheimische Braunkohle in der In
dustrie zu verwenden. Auch die Staatseisenbahnen wollen 
sich auf die Beheizung mit Braunkohle umstellen. Infolge 
des Mangels an Steinkohle ist Griechenland gezwungen, 
betrachtliche Mengen Kohle und Koks (jahrlich etwa
1 Mili. t) , besonders aus Deutschland und England, ein- 
zufiihren.

Die wichtigsten Braunkohlenvorkommen liegen in 
Mittelgriechenland bei Aliveri auf Eubóa, gróBcre Vor- 
kommen sind ferner die von Kyme auf Eubóa und von 
Oropos in Bóotien. Zahlreiche Vorkommen bestehen auch 
in Mazedonien, darunter ais wichtigste die bei Seres 
(Staatsbetrieb), Kozane und Phlorina.

Mit der Fórderung von Braunkohle befassen sich 
rd. 20 Betriebe. Die wichtigsten Unternehmen sind die 
folgenden:

Oesellschaft Bezirk O rt
Forde-
rung
1938

t

Soc. Financ:i re  en Orfcce, Athen . . . . Kyme Maletiani 26 276
Soc. An. des Mines de Lignites d ’ Aliv£ri,

FuhSa Aliveri rd. 12000
F.. C- Pal lis, A t h c n .................................... Phlorina Vevi 11 187
Dem. Diam łntopoulos, Amynteon . . . Aniyiaion Vegora 106^8
Con. Papavassiiiou, Athen (Staatsmine) . ^eres T^erepliani 9441
O. Pavlides et C. Adamopoulos, Athen . Kozane Proastion 8893
M Lecan:des ei Cie., A th e n .................... Attika Arafina 8 *>02
Papantoniou H en t, S e r e s ........................ Tarhtabit 8113
D. H racopoulos A l h e n ............................ Evrou Janas rd. 70fX)
B. et Chr. Covatsis, K astona . . . . . . Phlorina Avlon 000
Fórderung verschiedener kleinerer Braunkohlengruben . . . . rd. 5000

Oriechische Braunkohlenfórderung insges. 10S010

E is e n e rz e .
Von allen Staaten des Balkans besitzt Griechenland 

die gróBten Eisenerzlagerstatten, die auf 100 Mili. t ge
schatzt werden. Es handelt sich hauptsachlich um oolithi- 
sche Brauneisensteine mit meist 47—50 o/o Eisengehalt, die 
reich an Kieselsaure, arm an Phosphorsaure sind. Die 
wichtigsten Lagerstatten befinden sich auf den Inseln

Seriphos, Kythnos und Kea. Die Eisenerzgewinnung be
trug wahrend der Jahre 1936 bis 1933 230000 t, 300000 t 
und 349000 t. Eine Verhiittung der Eisenerze in Griechen
land findet bisher nicht statt, doch wrurde im April 1937 
die Schaffung einer eigenen Eisenindustrie beschlossen. 
In Ermangelung von Kohle soli die Verhiittung in Elektro- 
ófen yorgenommen w'erden, die ihren Strom vom Acheloos- 
Kraftw'erk beziehen sollen. Die wichtigsten griechischen 
Eisenerzgesellschaften sind die folgenden:

Oesellschaft Bezirk Ort
Fisenerz- 

fórderung 1938 
t | %  Fe

Soc. Franęaise Seriphos- 
Spiliazeza. A th e n .................... Seriphos Seriphos 112140 47 ,5-50

Soc. des Mines d ’Atalanti, 
A t ^ e n ........................................ Cythnos Cacovolo 86493 51

Soc. Internationale de M inei, 
A t h e n ........................................ PavIou Loutsi 64938 48-r-;o

Soc. Internationale de Mines, 
A’hen ........................................ N. Cokkino 1942 4 7 -50

Soc. An. H ełlć'’iquedes Produits 
chim*ques ef En .Tais, Athen . Chalkidike Stratonoki 37000 52-55

Soc. An. Hes Travaux
Techniaues. A lh e n ................

Soc. An. des Travaux 
Technianes. Athen . . . . .  

O eorecs Omhmnnn. Athen . .

Cythnos Cacovo!o 14300 50

Cythnos Drynp^s ts til!
St. Elis-ee 755 50

V erschiedenekleinereE iseierzgruben im Bezirk L aurion-a. 31015
O riechische Eisenerzfórderung insges. 343613

B iel-  und  Z in k e rz e .
Silberhaltige Blei- und Zinkerze werden bereits seit 

Jahrhunderten in Laurion abgebaut, jedoch wurde die 
Gewinnung erst 1865 neuzeitlicher gestaltet. AuGer diesen 
Vorkommen, die zur Zeit ais einzige abgebaut werden, 
finden sich weitere Lager auf den Inseln Thasos und Melos, 
ferner in Thrazien und Mazedonien bei Seres sowie am 
Pelion. Einziges fórderndes Unternehmen ist die von 
franzósischem Kapitał abhangige Cie. Franęaise des Mines 
de Laurion, Paris/Laurion, die das gróflte griechische 
Bergbauunternehmen darstellt, zusammen mit ihrer 
Tochtergesellschaft Ergasteria Flotation Co. In der Nahe 
der Fundorte, in Ergasteria, findet eine wreitere An- 
reicherung der gewonnenen Erze statt. Diese werden in 
der Bleihutte Ergasteria, die ebenfalls der Cie. Franęaise 
des Mines de Laurion gehórt und jahrlich bis zu 12000 t 
Rohblei herzustellen vermag, zu Blei von 93,8 o/0 Bleigehalt 
yerhiittet (im Jahre 1938 stellte sich die Menge auf 6050 t) 
und teilweise weiter verarbeitet zu Weichblei (2897 t) und 
gew^alztem Bleiblech (410 t). AuBerdem fallen ais Neben- 
produkte an arsenige Saure (77 t), Bleiglatte (354 t) und 
Minium (270 t). Die gewonnenen Zinkerze werden dagegen 
in Laurion und Thasos lediglich flotiert und zu Zink- 
blendenkonzentraten mit rund 46,3 o/o Zinkgehalt an- 
gereichert, die restlos ausgefuhrt werden.

Blei- und Zinkerze werden von folgenden Gesell- 
schaften gefórdert:

Gesellschaft Bezirk O rt Fórderung 1938 
t 1 °/n Pb j g  Ag

a) Bleierze
Cie. Franęaice des Mines de

Laurion, Paris/Laurion . . . Attika Laurion 9805 12.8 216
3259 63,8 490

Ergasteria Flotation Co. Ltd.,
L a u rio n ........................................ Attika Laurion 1825 42.4 254

Oewinnung der griechischen Bleierzgruben 14889
b) Zinkerze

t %  Zn
Cie. Franęaise des Mines de

La-»rion, Paris/Laurion . . . Attika Laurion 3728 46,4
Ergasteria Flotation Co. Ltd.,

L a u rio n ........................................ Attika L n ’r ’ón 6603 4*.3
Oewinnung der griechischen Zinkerzgruben 10338 |

Die Cie. Franęaise des Mines de Laurion fórdert auch 
noch in Laurion grófiere Mengen KompIexerze; im Jahre 
1938 wraren es 30780 t mit einem Durchschnittsinhalt von 
9,7°/o Zink, 8,3o/o Blei und 0,07 o/0 Silber, die in Laurion 
flotiert und separiert und zum Teil ebenfalls yerhiittet 
werden.
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Grieehenland besitzt eine recht vielseitige Produktion 
an Stahlveredlungsmetallen, unter denen besonders die 
Chromerzfórderung zu erwahnen ist; auch bei Nickel, 
Kobalt, Mangan und Molybdan nimmt es unter den 
europaischen Produzenten eine wichtige Stellung ein.

Die C h r o m e rz e  Oriechenlands, die in den letzten 
Jahren in steigendem MaBe nach Deutschland exportiert 
wurden, stammen aus einer groBen Anzahl weit iiber das 
ganze Land verstreut liegender Vorkommen; die Gesamt- 
vorrate scheinen recht bedeutend zu sein. Da die griechi- 
schcn Chromerze meist aus schwer schmelzbaren Erzen 
bestehen, hatten sie standig einen schweren Stand gegen- 
iiber den jugoslavischen und tiirkischen Erzen, und die 
Gruben konnten infolgedessen ihre Kapazitat im all- 
gemeinen nur etwa zur Hiilfte ausnutzen. Die wichtigsten 
griechischen Chromerzfórderer waren 1938:

Oesellschaft Bezirk Ort Fórderung 1938
t l°/0Cr5O,

Soc. »Union Min»ere«, Athen . 
Alexandre Apostolides, Volos 
A1exandre Apostolides, Volos 
S. Papassotiriou, Athen . . . 
B. et Chr. Covatsis, Castoria 
Verschiedene kleinere Unterne

Domokos 
l arisa 
Kozanis 
Kozanis 
Ca^toria 

imen . . .

St. Athanase
Eretria
Rod»'ani
Burinos
Maniaki

21654 
13535 
1950 
33^0 

400 
1 575

40
3 7-40
40—52

47,9
46

Fórderung der griechischen Chrom erzgruben insges. 42 464 |

Ein Unternehmen, die Soc. Internationale des Mines, 
Athen, befafit sich mit der Fórderung von silikatischen 
N ic k e l-  u n d  K o b a l te rz e n  im Liegenden des Eisen- 
erzlagers von Larymna. Die Fórderung der Grube 
N. Cokkino betrug im Jahre 1938 50306 t mit einem Durcli- 
schnittsgehalt von 2,4 o/o Nickel und Kobalt. W ahrend der 
Kobaltgehalt sich auf rd. 0,1 o/o stellt, liegt der Nickel- 
gehalt zuweilen zwisehen 4 und 8»/o und steigt mitunter 
auf iiber 10 o/o. Dic gewonnenen Erze wurden fast restlos 
nach Deutschland gesandt.

M a n g a n e r z la g e r s t a t t e n  finden sich in Griechen- 
land an verschiedenen Steilen, besonders in Messinea auf 
der Halbinsel Peloponnes, ferner in Mazedonien bei Zer- 
novo und Nevrokopi sowie auf den Zykladen und auf 
Eubóa. Die gesamte Fórderung gelangt zur Ausfuhr. Mit 
der Manganerzgewinnung befaBten sich im Jahre 193S 
folgende Unternehmen:

Oesellschaft Bezirk Ort Fórderung 193S 
t %  MnO

Soc. Au. »AMEP«,
Athen ........................ Zerbissia 3317 14

Soc. An. >AMEP«,
Athen ........................ Zerbissia 105 4

und 82%  M n02
Cokkonis F rśres, Athen 
The »Cymhiac man*

Andros 2200

ganese raine, Athen Drama KatoNevrokopi 453 3 - 4  
und 60 -7 2 %

Yerschiedene kleinere Unternehmen mit einer MnOa
Oewinnung unter 200 t jahrlich .................... rd. 1000

Oriechische M anganerzfórderung insges. 7075

Ais einziges griechisches M o ly b d a n e r z la g e r  ist das 
in Mazedonien im Bezirk Kilkis liegende bekannt, das 
von der Soc. Michailides-Zourbas, Saloniki, in der Grube 
Axioupolis ausgebeutet wird. Die Fórderung, die im Jahre 
1938 aufgenommen wurde, stellte sich in diesem Jahr auf 
1560 t  mit einem Durchschnittsgehalt von 0,5 o/o MoS2.

A u tim o n  kommt in geringen Mengen in Mazedonien 
in der Gegend von Seres vor. Wiihrcud der Jahre 1937 und
1938 ruhte die Fórderung, letztmalig brachte die Firma 
Alexandre Antonides, Athen, im Bergwerk Golgathas im 
Jahre 1936 rd. 300 t Antimonerze zutage.

P y r i t e r z e  werden sowohl ais reine Eisenpyrite wie 
auch ais Kupferkiese gewonnen. Einziger griechischer 
Lieferant ist die Soc. An. Helleniąue des Produits chimi- 
ques et Engrais (Oxea oder Lipasmata), Athen, iiber ihre 
Tochtergesellschaft Kassandra, Soc. An. Die Oxea ist das 
gróBte griechische Chemieunternehmen. Einen groBen Teil 
der gefórderten Pyrite róstet die Oxea im eigenen Werk 
Drapezunt bei Pyraus selbst ab, um aus den Abgasen

Schwefelsaure zu gewinnen. AuBerdem stehen noch be- 
deutende Mengen gefórderter, z. T. abgerósteter Pyrit
erze fiir die Ausfuhr zur Verfugung, die sich besonders 
nach den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und 
Schweden richtet. Die Fórderung der Grube Stratoniki 
auf der Halbinsel Chalkidike betrug im Jahre 193S 
215000 t mit 45 —48o/0 Eisen- und 49,5 o/0 Schwefelinhalt; 
ferner sind geringe Mengen Blei, Zink und Arsen ent
halten. Die Fórderung der Grube Eliocastron bei Her- 
mione, die im Jahre 1938 29000 1 betrug, enthielt im 
Durchschnitt 40o/o Eisen, 42o/0 Schwefel sow ie , 0,5 o/o 
Kupfer. Die ebenfalls der Oxea gehórende Grube St. Tlieo- 
dore bei Larisa lag im Jahre 1938 still, im Jahre 1937 
zeigten die gefórderten 4900 t Kupferkiese 6 — 10 «/o Kupfer- 
inhalt. Im Jahre 1939 wurde die Fórderung mit 3900 t 
wieder aufgenommen.

S c h w e fe l wird lediglich von einem Unternehmen, 
der Soc. An. »Mines de Soufre de Melos«, Athen, auf der 
Insel Melos gewonnen. Das gefórderte Minerał, 548 t  im 
Jahre 1938, enthielt im Durchschnitt 20o/0 Schwefel. Dic 
Gesellschaft gewann daraus 76 t Rohschwefel mit einem 
Gehalt von 99o/0 Schwefel.

In Grieehenland kommt M a g n e s it  in bester Qualitat 
in weiter Verbreitung vor. Die Hauptgewinnung erfolgt 
in Nord-Eubóa, ferner sind die Halbinsel Chalkidike und 
die Insel Lesbos (Mytilene) Zentren des Magnesit- 
bergbaues. Der eigene Verbrauch an Magnesit ist ver- 
haltnismaBig gering. Ein groBer Teil kann daher in 
rohem Zustand, besonders nach Deutschland, Englaud und 
Frankreich, ausgefiihrt werden. Fast alle Magnesitbergbau- 
Unternchmen besitzen in der Nahe ihrer Gruben Magnesit- 
ófen, in denen bereits ein wesentlicher Teil der Fórderung 
calciniert wird. Die Gewinnung betrug 1938 37059 t cal- 
ciniertes Magnesit; ein kleinerer Teil wird auch tot- 
gebrannt, das Jahr 1938 ergab 3306 t totgebranntes 
Magnesit. Auch diese Produkte stehen fast vollstandig 
den obenerwiihnten Landern zur Verfiigung; ais weiterer 
Kiiufer hierfiir treten noch die Niederlande hinzu. Das 
bei weitem gróBte griechische Magnesitbergbau-Unter- 
nehmen ist die Soc. An. Anglo-Hellenique de Magnesie, 
Athen, die drei Gruben auf Eubóa und eine auf der Halb
insel Chalkidike betreibt. Diese Gesellschaft stellte im Jahre
1938 fast 40 o/o der Landesfórderung an Rohmagnesit und 
fast 50 o/o der Landesproduktion an calciniertem Magnesit, 
wahrend sic ais einziger Hersteller von totgebranntem 
Magnesit auftritt. Die wichtigsten Magnesitgruben sind die 
folgetiden:

Oesellschaft Bezirk O rt Fórderung 1938
t °/»MfrCO,

Soc. An. Anglo-Helle- 
niąue de Magnćsie, 
Alhen

( Eu^óa 
J l ubóa 
iChalkis

Oalataki
St.Triti
Afrati

20964
8072
9723

97 8 
98,2 
97

(Chalkidike Oerakini 27838 97,9
Soc. Financi&re en Gr&ce,

Eubóa M antoudi 22800 95
I. Lambridines, Athen . . \E ubóa 

\E ubóa
Troupi
Dafnopotamos

10667 
1 5t'4

94,3
96

(Ankauf von Anteilen und Tran«port fDafnopotamos 824
von anderen Bergwerken) \D aphnon 23^0

P. D. V ryons, Athen . . . Chalkidike Vavdos 15280 96,7
Alexandre Apostolides,

Le^hos Vassilica 11526 97,2

N. A gyropoulos Athen . .
(Mytilene)
Eubóa Lamni 9191 91,8

Soc. An Internationale
de* Mines, Athen . . . Pili Livadakia 6918 95

Soc. An. Helleniąue
»Tekton«, Alhen . . . . Chalkidike Tricorfon 2520 95,4

Soc. Franęaise 'te  Recher-
ches et ExpIoitations
PREM IN, Athen . . . . Chalkidike Paraskevi 5000 89,5

D. Scalistiris —
I. Christopoulos, Athen . Le«bos Vassilica 4202 97,2

( Mytilene)
S. Papassoliriou, Athen . Chalkidike Galarinos 2000
D. Scalistins, Athen . . . Lesbos Vouvari 1479 96,1

(Mytilene)
J.V . Duijnen, Athen . . . Seres Litsa 1040 94
V. Akylas, Athen . . . . Lesbos Vassilica 1483 95,1

(Myfpenc)
Versch«edene kleinere Unternehmen (gescluitzt). . . . 300
Oewinnung der griechischen M agnesitgruben insges. 16S243
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Die Soc. Au. d’Exp!oitation des Mines Barytine argen- 
tif, Athen, besitzt ein Monopol auf den Abbau von silber- 
haltigen B a ry te r z e n  mit 94- 07o/o Bariuńisulfat und 
130—220 g /t Silberinhalt auf der Insel Melos. Die Fórde
rung des Jahres 193S mit 34700 t wurde fast ganz aus- 
gefiihrt, in der Hauptsache nach Belgien und England.

Genaue Schatzungen iiber die B a u x itr e s e r v e n  
Griechenlands liegen nicht vor, weil fo rt wahrend neue 
Fundę gemacht werden. Trotzdein die Bauxitfórderung 
praktisch erst seit dem Jahre 1935 gróBeren Umfang an- 
genommen hat, konnte sie wahrend der letzten Jahre eine 
standig wachscnde Bedeutung erlangen. Fast die gesamte 
Fórderung der hóherwertigen Bauxite wurde im besondern 
nach Deutschland, aber auch nach Norwegen, England und 
den Ver. Staaten von Amerika gesaudt. Eine Verarbeitung 
auf Tonerde findet bislang in Griechenland noch nicht statt. 
Die wichtigsten Bauxitvorkommen, die zur Zeit abgebaut 
werden, liegen in Parnass, Helikon, Attika und auf der 
Insel Amorgos. Das geringwertigere Bauxit von Attika 
wird hauptsachlich zur Zementerzeugung verwandt. Die 
wichtigsten Bauxitgruben sind die folgenden:

Oescllschaft Bezirk Ort Fórderu
t

11 g  1938
% A '.,0 ;I

Soc. An. des Mines »Bauxites 
de Parnasie*, Athen 

Soc. An. de Mines »Bauxites
D elfu, A th e n ............................

S. Papas«otiriou. Athen . . . .
D. ^eaiistiri*, A th en ....................
Aufierdem fórderh verschiedene 
Bauxit, dereń Fdrderung: jedoch

/P arnass
\P a rn ass

Elevsis 
Amorgos 
Attika 

kleinere Ur 
nicht ausgew

Canianl
Topoiia

Ampliissa 
Crikelos 
M andra 

ternehmen 
riesen wird

37989
5b563

35307
28000
21937

56.6
56.6

57.4 
58-61

50.5

Oriechische Bauxitgewinnung insges. 179886 1

L e ic h tm e ta l le  werden bisher in Griechenland noch 
nicht hergestellt, trotz ausgezeichnetcr Rohstoffgrundlage, 
wie reichlicher W asserkrafte, Bauxit- und Magnesit- 
vorkommen. Alle bisherigen Projekte scheiterten an der 
Kapitalarmut des Landes. Es besteht jedoch ein groBes 
Bauvorhaben zur Errichtung entsprechender Anlagen, das 
von der Soc. Hellćniąue Hydroelectriąue et Metallurgique, 
New York, durchgefiihrt werden soli. Bei dieser Griindung 
handelt es sich um ein gemeinsames Projekt einer ameri
kanischen Finanzgruppe unter Fiihrung der Chemical 
Construction Corporation, die zum Konzern der American 
Cyanamid Corp. gehórt, und der griechischen Regierung. 
Im Marz 1940 wurde ein Vertrag auf Ausbau der W asser
krafte des Acheloos im Peloponnes und zur Errichtung 
einer elektrometallurgischen und elektrochemischen In
dustrie im Gebiet von Itea am Golf von Korinth ge- 
schlossen. Die Kosten allein des ersten Bauabschnittes sind 
auf 20 Mili. Dollar veranschlagt worden, der Kapitaldienst 
sollte durch starkę Ausfuhr der erzeugten Produkte durch- 
gefiihrt werden, da schon ein kleiner Teil davon den

Landesbedarf decken wiirde. Geplant sind folgende Bau- 
yorhaben: drei W asserkraftwerke bei Kremasti, Preventza 
und Kriekuli mit einer jahrlichen Kapazitat von zusammen 
rd. S20 Mili. kWh. Der produzierte Strom soli iiber- 
wiegend der Herstellung von Rohaluminium (vorerst 
10000 t im Jahr) und Alagnesium, synthetischem Stickstoff 
und Chlor dienen; aufierdem wird die Erzeugung anderer 
Metalle, wie Elektrokupfer, -zink, -nickel und -roheisen, 
geplant.

Auf der Insel Naxos findet sieli das qualitativ und 
quantitativ hervorragendste S c h m irg e lv  o rk o m  m en der 
Welt. Es wird von der griechischen Regierung durch das 
Wirtschaftsministerium ausgebeutet. Dic Fórderung erlitt 
wahrend der letzten Jahre einen erheblichen Riickschlag, 
ging sie doch von etwa 15000 t  im Jahre 1936 auf nur 
noch 3079 t im Jahre 1938 zuriick. Dić gesamte Fórderung 
wird ausgefiihrt, wobei fast alle wichtigeren Industrie- 
liinder fiir gróBere Mengen ais Bezieher auftreten.

A s b e s t wird in kleinen Mengen an zwei Stellen ge- 
wonnen. Auf der Insel Samos fórderte die Firma A. Jan,- 
nakis, Athen, bei Canalia im Jahre 1938 5 t, bei Saloniki 
in Chortiati gewann die Firma G. Mittas, Saloniki, 80 t.

T a lk  wird von zwei Unternehmen produziert. Nic. 
Alavanou Fils, Tinos, gewann in Loutnelas im Bezirk 
Tinos im Jahre 1938 943 t, wahrend die Firma G. Mittas, 
Saloniki, aus der Grube Chortiati 350 t zur Verfiigung 
stellte.

E rd o l wurde bisher im Epirus, im Peloponnes und 
auf der Insel Zante nur in ganz geringen Mengen gefórdert, 
die nicht entfernt den Landesbedarf sicherstellten. Jedoch 
haben kiirzlich durchgefiihrte Versuchsbohrungen im west- 
lichen Thrazien ergeben, dafi dort gróBere Ollager vor- 
handen sein mussen. Eine englische Firma hofft, nicht nur 
den Landesbedarf decken, sondern dariiber hinaus auch 
noch gewisse Mengen ausfiihren zu kónnen.

Zusammenfasscnd kann festgestellt werden, dafi 
Griechenland iiber verhaltnismafiig viele Mineralien ver- 
fiigt, die besonders bei Bauxit, Magnesit, Chrom, Pyriten 
und Schmirgel bedeutende Anteile an der Weltfórderung 
darstellen. Anderseits ermangelt es Griechenland praktisch 
yóllig an der zur Verarbeitung der gewonnenen Erze er- 
forderlichen K ohlejdie in gróBerem Umfang zur Verfiigung 
stehende W asserkraft ist nur ein diirftiger Ersatz dafiir. 
Hinzu kommt, daB Griechenland ein sehr kapitalarmes 
Land ist, befindet sich doch bereits ein groBer Teil der 
exportbedingten Gruben in auslandischem, namentlich 
franzósischem und britischem Kapitalbesitz. Zum Aufbau 
einer leistungsfahigen elektrometallurgischen Industrie sind 
also nochmals gróBere Kapitaleinfuhren unbedingte Voraus- 
setzung, die sich aber bei den guten vorhandenen Roh- 
stoffen lohnen wurden.

U M S C H A U
A erodynam isches A bdich ten  von W ette rd am m en  
und U berw achung  ih re r  W e tte rdu rch lass igke it .

Von Dipl.-Ing. Ernst M u lle r ,  Mahrisch-Ostrau.
Das Setzen von Dammen ist bis heute noch das ge- 

brauchlichste Mittel zur Bekiinipfung von Grubenbranden, 
die gróBere AusmaBe angenommen haben. Von einem 
solchen Damm verlangt man 1. W etterundurchlassigkeit,
2. Festigkeit (Explosionssicherlieit), 3. móglichst kurze 
Bauzeit.

Diese Forderungen fiihrten zu der bekannten Ge
staltung der Keildamme, die den Anspriichen weitest- 
gehend geniigen, solange die vorher errichteten Wider- 
lager nicht durch den Gebirgsdruck in Mitleidenschaft 
gezogen sind. Derartige Damme mussen aber schon vor- 
her vorbereitet werden, so daB man sich in unvorher- 
gesehenen Fallen mit einer weniger vollkommenen Bau- 
weise begniigen mufi. Wenn nun der Dammbau beschleunigt 
oder unter schwierigen Verhaltnissen vor sich geht, so 
laBt seine Wetterundurchlassigkeit oft viel zu wiinschen 
iibrig.

Ein einfaches Mittel, bei den Dammen jedes Durcli- 
ziehen von W ettern zu vermeiden, stellt das aero- 
dynamische Abdichten der Damme mit Hilfe von Lutten- 
ventilatoren dar, das nachstehend beschrieben wird. Die 
damit verbundenen Arbeiten kónnen meist in recht 
betrachtlicher Entfernung von den Dammen vorgenommen 
werden, was die Sicherheit der eingesetzten Mannschaft 
im Explosionsfalle erhóht.

Das Verfahren sei an Hand eines einfachen Beispieles 
erlautert (Abb. 1). Der Brandherd 1 w ird in der Fórder- 
strecke durch Damm 2 und in der W etterstrecke durch 
Damm 3  abgeschlossen. Die auf den Wetterdammen 
lastenden Druckunterschiede erklaren sich wie folgt: 
1. Solange die Hauptbewetterung des Schachtes liłuft, 
miissen die Damme einen Teil der Depression des Haupt- 
ventilators aufnehmen. 2. Falls die Damme verschieden 
hoch liegen, sind sie ferner dem Auftrieb der Brandgase, 
die ein anderes spezifisches Gewicht ais die W etter haben, 
ausgesetzt. Ehe man zum Errichten der Damme schreitet, 
gilt es zu untersuchen, ob der Anteil der Ventilator- 
depression ausgeschaltet werden kann. Dies ist bei
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Iaufendem Hauptventilator nur dann móglich, wenn eine 
weitere Verbinciung 4 zwischen Ein- und Ausziehstrom 
im unabgedammten Teil besteht. Die sonst geschlossene 
Tiir 5 wird dann geóffnet und die Tur 6 im Ausziehweg 
gesetzt, die móglichst dicht sein muB. Diese uberninimt 
nun den durch den Hauptventilator verursacliten Anteil 
des Druckunterschiedes, und 2 und 3  sind auf gleichen 
Druck gesetzt. Diese Mafinahme erleichtert das Ver- 
fahren, das sich jedoch auch ohne Vorhandensein einer 
solchen Móglichkeit unschwer durchfiłhren laBt.

Wetterscht.

1 flt

S 3

Abb. 1.

Das Vcrfahren besteht darin, hinter dem Damm 3 einen 
Schleusenraum anzuordnen, der mit Hilfe eines Lutten- 
ventilators auf den gleichen Druck gesetzt wird wie der 
Raum vor dem Damm im abgedammten Teil. Hier sind 
die Begriffe vorn und hinten im Sinne des W etterstromes 
zu verstehen. Dazu sind folgende Vorkehrungen nótig 
(Abb. 2 ): Bei Damm 3 verlangert man das zur Gasprobcn- 
entnahme belassene Rohr 7 bis zu einer sicheren Stelle, 
die sich zur Errichtung einer leichten, aber móglichst 
dichten Scheidewand eignet. Dann errichtet man die 
Scheidewand S, setzt ein zweites Rohr 9 sowie eine Lutte 
mit Luttenventilator 1J ein und dichtet alles móglichst gut 
ab, was entweder durch Torkretieren oder durch Asphalt- 
anstriche erreicht werden kann. An die beiden Enden der 
Rohre 7 und 9 schlieBt man ein gewólmliches Manometer 10 
(U-Róhrchen mit Wasserfiillung) an, das den Druckunter- 
schied zwischen Schleuse und aD gedam m tem  Raum anzeigt. 
Dieser ist, fiir den Fali einer fehlenden Móglichkeit, die 
W etter durch 4 umzuleiten, gleich der Summę der kiinst- 
lichen und natiirlichen Depression zwischen 2 und 3, ver- 
mindert um den Druckabfall infolge W etterstrómung 
durch die undichten Stellen von 2.

Wetfersfrom

Nun lafit man den Vcntilator bei der Lutte an, der 
W etter in den Schleusenraum pumpt. Mit zunehmendem 
Oberdruck im Schleusenraum werden immer mehr Wetter 
durch die Undichtigkeiten der Scheidewand entweichen, 
bis sich ein Gleichgewichtszustand einstellt, der durch 
konstantę Angabe des Manometers erkennbar ist. Dabei 
wird jeder Umlaufzahl des Ventilators ein bestimmter 
Cberdruck im Schleusenraum entsprechen. Man wahlt die 
Umlaufzahl so, dafi die Wassersaulen in beiden Manometer- 
schenkeln gleich hoch stehen. Damit herrscht im Schleusen
raum der gleiche Druck wie im abgedammten Raum, so 
dafi trotz vorhandener Undichtigkeiten im Damme 3 kein' 
W etterdurchzug stattfinden wird. Dies ist auch dadurch 
kenntlich, dafi bei dem Damm 2 die Depression ver- 
schwindet.

Da die gebrauchlichen Luttenventilatoren 90 bis 
160 mm W-S Uberdruck erzeugen, w ird man in der Regel

mit einem Ventilator auskommen. Sóllte dies nicht der 
Fali sein, so kann man eine zweite Schleusenkammer vor
2 errichten. Die Reglung geschieht dann so, dafi man 
zunachst feststellt, um wieviel Millimeter W-S der Venti- 
lator bei 3 zuwenig erzeugt, wenn er auf mittleren
Touren liiuft. Diese Depression wird dann bei 2 abgesaugt, 
worauf die Depression zwischen dem abgedammten Raum 
und Schleusenkammer bei 3 auf 0 eingerege.t wird.

Das aerodynamische Abdichten der Damme wird fort- 
gesetzt, bis die Analyse der Gase hinter dem Damm auf 
eine Beendigung des Brandes schliefien laBt. In der
folgenden Zeit bis zur NiederreiBung der Damme wird’ 
deren W etterdurchlassigkeit iiberwacht, wobei man sich 
zweckmafiig der in den Scheidewanden eingebauten Lutten 
bedient. Nach Ausbau der Ventilatoren erfolgt die Be
stimmung der durch die Damme ziehenden Wettermenge. 
Man fiihrt in die Lutte ein etwa 2 m langes diinnes 
Róhrchen, dessen Lange genau bestimmt wird, ein. Aus 
einer mit Zigarettenrauch gefullten Fufiballbiase, die an 
das Róhrchen anschliefit, erzeugt man vorsichtig ein kleines 
Rauchwólkchen, das sich mit Hilfe eines Reflektors leicht 
kenntlich machen laBt, und ermittelt mit einer Stoppuhr die 
Zeit, die das Wólkchen benótigt, um an dem ganzen 
Róhrchen entlang zu ziehen. Aus den festgestellten Werten
fiir Zeit und Rohrlange errechnet sich die Wetter-
geschwindigkeit in der Lutte und nach Erm ittlung des 
Luttenąuerschniites dann die Wettermenge.

Durch W iederholung der Messung in gewissen Zeit- 
abstiinden uberpriift man den Zustand der Damme. Einen 
anschaulichen Begriff von der Durchlassigkeit des Dammes 
erhalt man durch Berechnung des aquivalenten Quer- 
sclmittes. Wenn h die an dem Damm erinittelte Depression 
und V die durchziehende W ettermenge ist, ergibt sich der

0 • 38 Vaquivalente Querschnitt A — —— —, wobei h in mm W-S

und V in m3/s einzusetzen ist. Den Querschnitt erhalt 
man in ms. Bestimmt man den Querschnitt. beider Diimme, 
so kann man ohne weiteres entscheiden; an welchem Damm 
zunachst Abdichtungsarbeiten durchzufiihren sind.

Sitzung  des Ausschusses fiir Abbau- 
und V ersa tz fragen  in O bersch lesien .

Unter dem Vórsitz von Bergwerksdirektor W a ld e c k  
hielt der AusschuB fiir Abbau- und Versatzfragen bei der 
Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Oberschiesien am 
23. April 1941 seine dritte Sitzung ab. In dem ersten Vor- 
trag berichtete Oberbergamtsdirektor G eck iiber einen 
Gebirgsschlag, der sich kiirzlich auf einer oberschlesischen 
Grube im Schuckmannflóz-Oberbank ereignete. In der an- 
schliefienden Besprechung wurde erórtert, auf welche 
Ursachen der Gebirgsschlag móglicherweise , zuriick- 
zufiihren ist. Am wahrscheinlichsten erschien die Erklarung, 
daB am Unfallort ein Punkt grofier Druckanhaufung ais 
Schnittpunkt der vorgelagerten Druckzonen einer ein- 
springenden Nase des Abbaues lag. Der AusschuB machte 
Vorschlage zur kiinftigen Fiihrung des Abbaues im ge- 
fahrdeten Gebiet.

Ferner berichtete Dr.-Ing. F le is c h e r  iiber die E r
gebnisse seiner Versuche zur Frage der besten Abbau- 
methode in machtigen Flózen. E r empfahl, bei Um- 
stellungen vorsichtig yorzugehen und namentlich die Eigen- 
schaften der Gebirgsschichten hinsichtlich Elastizitat und 
Druckfestigkeit, besonders in der kritischen und gefahr- 
lichen Teufenzone, geniigend zu beriicksichtigen. Es miiBte 
von Fali zu Fali entschieden werden, ob Pfeilerbau oder 
Strebbau mit und ohne Versatz das technisch und w irt
schaftlich richtige Abbauverfahren sei. Ob Unterschiede 
hinsichtlich der Sicherheit zwischen den beiden Abbau- 
methoden bestehen, bedurfte noch naherer Untersuchung. 
Die Verleihung des Wanderpreises fiir Grubensicherheit 
in ununterbrochener Folgę an Gruben mit ausscliliefilichem 
Pfeilerbau scheint dafiir zu sprechen, dafi der Pfeilerbau 
dem Strebbau hinsichtlich der Sicherheit nicht unter- 
legen ist.

Abschliefiend berichtete Bergassessor S c h o ltz e  uber 
einige der Bezirksgruppe vorliegende Vorschlage von 
Schram- und Lademaschinen, die fiir den Einsatz im Pfeiler
bau gedacht sind. Ein abschliefiendes Urteil iiber die 
Erfolgsaussichten der Maschinen konnte der AusschuB noch 
nicht fallen.
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P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen

bckanntgcmacht im Patcntblalt vont 30. April 1941.
5c. 1501190. Karl Gerlach, Moers (Niederrheiii), Kopf fur Grubcu- 

stempel. 12. 8. 40.
lOa. 1501260. Fried. Krupp Grusonwerk AG.. Magdeburg-Buckau. 

IJinlaufcnde Trommcl. 30. 1.39. Protektorat Bohmen und Miihren.
81 e. 1500993. Outchoffnurigśhfittc Oberhausen AG., Oberhausen 

(Rhld.). Einrichtung zum Steucrn des Antricbes von F6rdervorrichtungcn. 
besonders Fórderbandern im Bcrgbaubetrieb. 19.11.36.

81 e. 1501054. W alter Puls, Recklinghausen. Fórdcrband, besonders 
fur Kurven-Auf\varts- und -Abwartsforderung. 12.3.41.

Patent-Anmeldungen *,
die vom 30. April 1941 an drei Monate lang in der Auslcgehalle 

des Reichspatentamtcs ausliegen.
l a ,  15. W. 104794. Erfinder, zugleich Amnelder: Johannes Wiebe, 

Dortmund. Anwcndung des fiir die Entwasserung von Steinkohle bekannten 
Verfahrens der getrennten Filterung auf die Entwasserung von Schlammen 
aus Entstaubungsanlagcn von Braunkohlenbrikettfabrikcn. 27. 12. 38.

lOa, 22/05. K. 1502S7. Erfinder: Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers, 
Essen. Anmeldcr: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Verfahren und Ein- 
richtung zur Dcstillation von Olriickstanden. 18. 12. 39. Protektorat Bohmen 
und Mahren.

lOa, 24/01. S. 120071. Dipl.-lng. Fritz Seideuschiiur, Wernigerode 
(Harz). Verfahren zur Ocwinnung von raffinierten Olcn und Wasserstoff aus 
Braunkohlenteerpech, Steinkohlcntcerpcch u. dcl. 10. 10. 35.

81 c, 1. W. 106436. Paul Wever KG., Dusseldorf. Vorriclitung zum 
Verlegeu von Fórderbandern u. dgl. 18.10.39. Protektorat Bohmen und 
Mahren.

81 e, 53. M. 141230. F. W. Moll Sóhnc Maschinenfabrik, Witten 
(Ruhr). Schuttelrutschenantrieb. 6. 4. 38. Osterreich.

81 e, 113. Sch. 112832. Erfinder, zugleich Anmeldcr: Oottfried
Sclmeiders, Kopfing (Obcrdonau), und Dr.-Ing. Adolf Schneidcrs, Frankfurt 
(Oder). Vi;rfahrcn und Yorrichtung zum unterirdischen Lagern von Flussia:- 
keiten, die leichter ais Wasser und mit diesem nicht mischbar sind. 11.5. 37.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
i*t, lauft die fflnfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nlchtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
la  (1210). 701917, vom 4 .2 .3 8 . Erteilung bekannt

gemacht am 13.3.41. C a r l  H a v e r  & Ed. B o e ck e r in 
O e id e . Maschinc zur Behandlung, besonders zum Waschen 
von Sand, Kies. Gestein und ahnlicheni Gul. Zus. z. 
Pat. 628551. Das Hauptpat. hat angefangen am 9 .7 .33 .

Der eine kreisfórmige Schwingbewegung ausfiihrende 
trogfórmige Behalter der durch das Hauptpatent ge- 
schiitzten Maschine, durch den das Behandlungsgut in 
schraubenfórmiger Bahn um die Achse geschleudert wird, 
liegt gemaB der Erfindung in miteinander nicht in fester 
Verbindung stehenden, unabhangig voneinander beweg- 
lichen Lagern. Der Behalter kann an jeder Stirnseite mit 
Hilfe eines Universalgelenks (z. B. eines Kugelgelenkes) 
raćzentriśch auf einer Lager- oder Antriebswelle abgestiitzt 
werden. Dabei braucht nur eine der beiden Lagerwellen 
zwangliiufig angetrieben zu werden. Der Behalter kann 
durch elastische Mittel abgestiitzt werden, die iiber seine 
Lange und seinen Umfang yerteilt sind.

l a  (2S10). 704918, vom 14.6 .36. Erteilung bekannt
gemacht am 13. 3. 41. M e ta l l g e s e l l s c h a f t  AG. in 
F r a n k f u r t  (Main). Verfa/tren zur Milgewinnung der 
Phosphorite bei der Aufbereitung armer oolithischer und 
Konglomerateisenerze. Erfinder: Dr.-Ing. Carl Paul Debusch 
in Frankfurt (Main) und Dipl.-lng. Karl Gróppel in 
Bochum.

Die aufzubereitenden Erze werden, nachdem sic einer 
oxydierenden oder reduzierenden Róstung unterworfen 
sind, zwecks Trennung ihrer eisenreichen und phosphori- 
tischen Bestandteile von den armen Bestandteilen einer 
Luftaufbereitung unterworfen. Das Gut kann geróstet und 
dann magnetisch geschieden werden. Das unmagnetische 
Gut wird in dem Fali zwecks Gewinnung der phosphori- 
tischen Bestandteile der Luftaufbereitung unterworfen.

Ib  (6). 705007, vom 10. 1.39. Erteilung bekannt
gemacht am 13. 3. 41. M e ta l lg e s e l l s c h a f t  AG. in 
F r a n k f u r t  (Main). Elektrostatischer Scheider fiir Erze 
und sonstigc Stoffe. Zus. z. Pat. 687595. Das Hauptpat. 
hat angefangen am 26 .5 .38 . Erfinder: Dr.-Ing. Alfred 
Stieler in Frankfurt (Main). Der Schutz erstreckt sich auf 
das Protektorat Bohmen und Mahren.

Der Scheider geinafi dem Hauptpatent hat zwei iiber- 
einanderliegende gegenpolige Elektroden a und b. von

1 In den Gebrauchsmustern und Patontanmeldungen. die am Schluli mit 
dem Zusatz *Ósterreich« und = Protektorat Bohmen und Mahren* versehen 
sind, ist die Erklarung abgegeben, dafi der Schutz sich auf das Land Oster- 
rcich bzw. das Protektorat Bohinen und Mahren erstrecken soli.

denen die obere, die leitenden Gutteile anziehende und auf- 
fangende Elektrode a durchbrochen ist und die untere, 
die leitenden Gutteile abstofiende Elektrode b, die Fórder- 
flache fiir das Gut bildet. Die Erfindung besteht darin,

daB die untere Elektrode b ais Kegel ausgebildet ist, der 
um seine Achse umlauft und auliermittig zur Liingsachse 
einseitig mit dem Scheidegut beschickt wird. Die obere, 
durchbrochene Auffangriiume oder -rinnen bildende Elek
trodę a ist kegelfórmig ausgebildet. Sie kann ebenfalls 
um ihre Aćhse umlaufen, aber in entgegengesetzter Rich
tung wie die untere Elektrode.

lOb (1). 704966, vom 31 .3 .37 . Erteilung bekannt
gemacht am 13.3 .41. S im on  R o h r lic h  in B e rlin . Her
stellung von Briketts ohne Bindemittel. Zus. z. Pat. 640732. 
Das Hauptpat. hat angefangen am 3 .5 .31 . Der Schutz 
erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Durch das Hauptpatent ist geschiitzt, aschenarme 
Kohlenteile von aschenreichen Kohlenteilen dadurch zu 
trennen, daB dic einzelnen Kornklassen der Kohlen ohne 
vorherige Entfcrming der tonigen Bestandteile mit Eisen- 
chloriir behandelt werden. Die Erfindung besteht darin, 
dafi die Kohlen, die nach dem durch das Hauptpatent ge- 
schiitzten Verfahren behandelt werden, ohne Bindemittel 
brikettiert werden.

lOb (8). 705046, voin 26. 11.38. Erteilung bekannt
gemacht am 13.3.41. 1. G. F a r b e n in d u s t r i e  AG. in 
F r a n k f u r t  (Main). Verfahren zur Verarbeituiig alkali- 
reicher Braunkohlen. E rfinder: Dr. Gerhard Eyber in Leuna 
(Kr. M erseburg), Dipl.-lng. Heinrich van Thiel in Berlin 
und Dipl.-lng. Ludwig Wolf in Leuna (Kr. Merseburg). 
Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und 
Mahren.

Bei der Verbrennung oder Vergasung alkalireicher 
Braunkohlen, dic mit Kieselsaure allein, mit Kieselsaurc 
und Aluminiumoxyd oder mit anderen die Ictztgenannten 
Verbindungen enthaltenden Stoffen gemischt sind, wird 
zwecks Verhindcrung der Bildung von Schlacken in der 
Mischung ein Gewichtsverh;iltnis von SiO, i-Al.Oj zu Al- 
kali berechnet ais Na._,0, grolier ais 1 gewahlt und minde- 
stens ebensoriel S i0 2 wie Al20 3 verweńdet. Besonders vor- 
teilhaft ist die Verwendung von 1 bis 3 Ge\vichtsteilęn 
S i0 2 und einem Gewichtsteil A120 3.

lOb (15). 704921, vom 7 .6 .40 . Erteilung bekannt
gemacht am 13.3. 41. G a u w e rk e  N ie d e r d o n a u  AG. in 
W ien . Verfal\ren und Vorrichtung zum Anzunden von 
Brennstoff. Erfinder: Ing. Karl Heuduk in Wien. Der 
Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und 
Mahren.

Der Brennstoff wird auf elektrischem Wege bis zur 
Bildung von Schwelgasen erhitzt, die an dem elektrischen 
Heizkórper zur Entziindung gebracht werden. Dabei kann 
die Entziindung durch Zusatz eines leicht brennbaren 
Stoffes (z. B. Papier) erleichtert werden. Zum Erhitzen 
des Brcnnstoffes kann ein einen nach unten mit Asbest
o. dgl. abgcschirmter elektrischer Heizkórper enthaltendes 
Heizgerat verwendet werden, das eine den jeweiligen 
Feuerungsvcrhaltmśseri angepafite z. B. schaufelartige 
Form und eine die Stromzuleitung umschliefiende Hand- 
habe hat.

81 e (10). 705079, vom 16.6.38. Erteilung bekannt
gemacht am 13.3. 41. D em ag  AG. in D u is b u rg . Fórder- 
banduntersiiitzung. Erfinder: Wilhelm Holte in Duisburg.

Die Unterstiitzung besteht aus in ihrer ganzen Lange 
gleichsinnig gewickelten Schraubenfederrollen a, die mit
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ilirer Langsmitte b abwećhselnd nach rechts und nach links 
aus der Langsachse c des Forderers herausgeriickt sind.

Erreichung des FlieBzustandes die Luftinenge, die dem Out 
zugefiihrt wird, auf das zur Aufrechterhaltung dieses Zu- 
standes erforderliche Mali beschrankt wird. Der Teil der 
Fórderrinne, in dem durch Einlagern von Luft oder Oasen 
in das Fordergut dessen Auflockerung vor sich geht, kann 
aus grobporósen Baustoffen hergestellt werden, wahrend 
zur Herstellung des iibrigen Teiles der Rinnen, durch den 
das aufgelockerte Out gefórdert wird, feinporóse Bau- 
stoffe verwendet werden.

1.c

I

Aufeinanderfolgende Schraubenfederrollen kóniien in ent- 
gegcngcsetztem Sinn gewickelt sein. In diesem Fali werden 
die Rollen mit ihrer Langsmitte b in derjenigen Richtung 
aus der Langsachse des Forderers herausgeriickt, in der 
die Windungen der Rollen das Fórderband abzuleiten ver- 
suchen.

81e (22). 705080, vom 11.7.37. Erteilung bekannt
gemacht am 13.3.41. O e b r . E ic k h o f f ,  M a s c h in e n 
fa b r ik  u n d  E is e n g ie B e re i  in B ochum . Schaken- 

. fórdcrkette, E rfinder: Fritz Vorthmann in Bochum. Der 
Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Die Glieder a der endlosen Kette, die in deren Fórder- 
trumm rechtwinklig zur Kette liegende Kratzarine b tragen, 
sind an den den letzteren zugekehrteu Schenkeln mit An- 
siitzen c versehen, die sich bei Belastung der Kratzarine 
entweder unmittelbar aufeinander oder auf die senkrecht 
zu ihnen liegenden benachbarten Glieder d  der Kette auf- 
legen. Die Ansatze c kónnen aus Flacheisen U-formig ge- 
bogen sein und bei der Strecklage der Kette mit ihren 
Enden dic Schenkel der benachbarten Kettengliecler be- 
riiliren.

81 e (62). 70-1964, vom 20. 0. 38. Erteilung bekannt
gemacht am 13.3.41. G. P o ly s iu s  AG. in D essau . Ver
fahren zum Fordem  von fliefifdhig zu machendem pu!ver- 
oder grieflfdrmigem Gut in Fórderrinnen. Erfinder: Hans 
Horn in Dessau.

Die Luftmenge, die zum Herbeifuhren des FlieBens 
des Gutes notwendig ist, wird nur im Auflockerungs- 
bereich der Rinne in das Gut eingefiihrt, wahrend nach

B U C H E R S C M A U
Aus dem Leben alter Freiberger Bergstudentcn. Von Geh.

Bergrat Professor Dr.-Ing. e. h. C. S c h if fn e r .  3. Bd.
253 S. mit 136 Abb. Freiberg 1940, Ernst Mauckisch.
Preis geb. 4 SUM.
Dem ersten und zweiten Bandę des verdienstvollen 

W erkes1 schlieBt sich der dritte erganzend und vermehrend 
an. Sein Erscheinen gerade um die Zeit des 175jahrigen 
Bestehens der Freiberger Hochschule soli nicht zuletzt 
einer Pflicht der Dankbarkeit geniigen allen denen gegen- 
iiber, die ais Mitglieder des Lehrkórpers dazu beigetragen 
haben, den guten Ruf ihrer Alma mater im In- und Aus- 
lande zu erhalten und zu erhóhen. Durch die Lebens- 
beschreibungen der - in den vorigeh Biinden noch nicht 
behandelten und durch ein Namensverzeichnis aller in den 
drei Biinden erwahnten Freiberger Dozenten ist ein ab- 
gerundetes Bild des gesamten Lehrkórpers gegeben. 
Andere Abschnitte des neuen Buches bringen Nachrichten 
iHser die Tatigkeit fruherer Freiberger Bergśtudenten in 
Spanisch-Amerika, die Fortsetzung der Darlegungen iiber 
Bergmannsfamilien, deren Angehórige in Freiberg ihre 
Ausbildung genossen haben, und ihre Lebensabrisse, Er- 
ganzungen zu dem Teile des zweiten Bandes, der sich 
auf das Freiberger Verbindungswesen bezieht, sowie 
anderweitige Nachtrage und Berichtigungen.

FuBnoten weisen wiederum das reiche Schrifttum nach, 
aus dem neben den von Lebenden zur Verfiigung gestellten 
Angaben mit bewundernswertem FleiBe geschópft worden 
ist. Sie regen an zu weiteren Forschungen, auch uber den 
Kreis der Freiberger Bergakadeinie hinaus. Ferner ist es 
wieder gelungen, das Buch mit einer groBen Zahl von 
Bildnissen der in ihm aufgefuhrten Persónlichkeiten aus- 
zustatten.

So ist der vom Verfasser ausgesprochene Wunsch 
berechtigt, daB auch dieser Band bei allen alten Frei- 
bergern frohe Erinnerungen an die Genossen ihrer Jugend, 
an ihre eigene Studentenzeit und ihre Lehrer wecken und 
dariiber hinaus die hohe Bedeutung der Bergakademie fiir 
dic Wissenschaft, die W irtschaft und die bergbaulichc 
Technik der Allgemeinheit zu erkennen geben móge. DaB 
dieser Wunsch in Erfiillung gehen wird, dariiber diirfte 
angesichts der Gediegenheit des Werkes kein Zweifel 
bestehen. Dies wird der schónste Lohn sein fiir alle 
Miihe, die der Verfasser aufgewendet hat bei der Ab- 
fassung seines jetzt zum AbschluB gelangten umfassenden 
dreibandigen Nachschlagewerkes. S erio .

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
VDI-Jahrbuch 1940. Die Chronik der Technik. Hrsg. im

Auftrage des Vereines deutscher Ingenieure im NS.-
Bund Deutscher Technik von A. L e i tn e r  VDI. 311 S.
Berlin, VDI-Verlag GmbH. Preis geh. 3 ,5 0 .7t.lt, fiir
VDI-Mitglieder 3,15 M t.

P E R S O N L I C H E S
Ernannt worden sind:
der Bergrat E b e r t  vom OberbeYgamt Breslau zum 

Oberbergrat ais Mitglied daselbst,
der Bergrat H u g o  vom Bergamt Saarbriłcken-Mitte 

zum Ersten Bergrat daselbst,
der Bergreferendar Riidiger H o h e n d a h l (Bez. Halle) 

zum Bergassessor.

Der Generaldirektor Bergassessor B eck er vom Escli- 
weiler Bergwerks-Verein in Kohlscheid, Leiter der Bezirks- 
gruppe Steinkohlenbergbau Aachen der W irtschaftsgruppc 
Bergbau, ist zum W ehrwirtschaftsfiihrer ernannt worden.

1 Ciliickauf 72 (1936) S. 246, und 74 (193S) S. 65S.


