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Vergleich zwischen Pendel- und Bandforderung.
Von Diplom-Bergingenieur Heinrich W e f e r s ,  Kamp-Lintfort.

Auf einer Schachtanlage des linksrheinischen Reviers 
w ird  aus dem nórdlichen H auptąuerschlag  der 450-m-Sohle 
in Flóz Mathias 1 eine 'Vorrichtungsstrecke mit wechselndem 
Einfallen ais Versuchsstrecke zu Felde getr ieben (Abb. 1). 
Z ur Vermcidung des Einsatzes langer Gummifórderbiinder, 
deren Ausnutzung neben d e r  Notwendigkeit der E insparung  
von Gumrni bei der geringen Fórderung  nu r  sehr schlecht 
sein kann, erfo lg t  die  Fórderung  d e r  Kohle zum Quer- 
schlag sowie de r  T ranspor t  des Ausbau- und sonstigen M a
terials zum O rt hin mit Hilfe eines Demag-Pendelfórderers 
und GroBraumwagens. Die aufgefahrene Lange der Strecke 
betragt bis zur Fiillstelle des W agens zur Zeit J75 m, die 
Belegung ist vorlaufig  einschichtig.

Floz * 10 cm Nf/. 
95 » K. 
10 i  B.
15 „ K.

Grundri/3

Abb. 1. Grundrifi der 450-m-Sohle in Flóz Mathias 1.

Um bei spater  dreischichtiger Belegung ein flussiges 
und unbehindertes Arbeiten vor O rt  zu erzielen, benutzt 
man fiir d ie Beladung des GroBraumwagens kein Ladeband, 
sondern  eine etwa 9 in lange Schuttelrutsche im Damm der 
Strecke, ferner ein G ummiąuerband, das mit fortschreiten- 
dem Streckenvortrieb bis zu 40 m Lange erreicht, und  ein 
weiteres Gleitband, das in einer im Versatz ausgesparten- 
Rósche verlegt ist und in den W agen ausgieBt. Die letzten 
33 m zum Querschlag hin verlauft die  Fórderstrecke im 
Gestein mit einer Steigung von 8° zum Bunker und zum 
Standor t  des Fórderers .

B e s c h r e i b u n g  d e s  P e n d e l f o r d e r e r s .

D er Pendelfórderer besteht im wesentlichen aus zwei 
normalen Demag-PreBluftrollen von je 40 PS Leistung bei

4 atii Betriebsdruck, die in einem schmiedeeiserneu Gestell 
hintereinander angeordnet sind und  von einer gemeinsamen 
Druckluftleitung gespeist werden (Abb. 2 - 4 ) .  In de r  Luft- 
leitung ist ein besonderer Steuerhahn eingebaut, d e r  es er- 
móglicht, wahlweise die eine oder andere PreBluftrolle  an- 
zutreiben oder abzubremsen. Das Seil a d e r  einen Trommel 
wird unmittelbar an den Grofiraumwagen angeschlagen 
(Abb. 4), w ahrend das Seil b d e r  anderen iiber eine oder 
zwei Umienkrollen c geleitet und am anderen W agenende 
befestigt ist. Zur  weitgehenden Schonung des Seiles wird 
dieses auch in d e r  Strecke iiber Rollen gefiihrt .

W ird  nun der  Fórderzug  in der einen oder anderen 
Richtung bewegt, so arbeitet die zur aufwickelnden T rom 

mel gehórige Maschine treibend, w ah
rend das Seil von der anderen Trommel 
abgezogen und dadurch die betreffende 
Maschine entgegengesetzt ihrer nor
malen Drehrichtung angetrieben wird. 
Diese PreBluftrolle saugt infolgedessen 
durch ihren Auspuff Luft an und driickt 
sie in die Einstróinleitung cl. Je  hoher 
in dieser Leitung der Druck ist, desto 
grofier ist auch die bremsende W irkung 

\ s  der Maschine. Da die Einstrómleitung 
durch ein Steuerorgan e mit dem Freien 
verbunden ist, ist man in der Lage, 
durch Drosseln den Druck in der Leitung 
zu erhóhen und damit die Bremswirkung 
den jeweiligen Verhaltnissen anzupassen.

Die E inhebel-Verbundsteuerung ge- 
sta tte t es, mit einem Steuerhebel beide 
PreBluftrollen so zu steuern, daB die 

eine Maschine treibt, wahrend die  andere je  nach der 
Stellung des Hebels leerlauft oder m ehr oder weniger stark 
bremst. Hierdurch w ird  auf einfachste Weise erreicht, dafi 
das auf- sowie das ablaufende Seil stets un te r  d e r  Spannung 
stehen, die notwendig  ist, eine betriebssichere Fórderung  
sóhlig und bis zu 20° auf- oder abwarts zu gewahrleisten. 
Die Hebelsteliung entspricht hierbei dem jeweiligen Be- 
wegungssinn des W agens bzw. Zuges.

Die Rollen besitzen Seiltrommeln zur Aufnahme von 
1000 m Seil von 13 mm Dmr. Jede Trommel hat eine selbst- 
tatige Seilwickelvorrichtung, die  das Seil W indung  umW in- 
dung zwangslaufig auflegt und  damit den Wickelrauin voll 
ausnutzt. Eine Feststellbremse wird durch H andrad  betatigt.

Abb. 2. Abb. 3.

625



626 G l u c k a u f • 77. Jahrgang, Heft 45

Der F ó rderw agen  ist auf der  Schachtanlage ais Grofi- 
raumwagen mit selbsttii tiger Bodenentieerung und Arre- 
tie rung  entwickelt worden. Durch die Spannung sowohl im 
Zug- wie im Leerseil werden auf  jed e r  W agenseite zwei 
Bolzen gehalten, welehe bei Brucli oder  Ausklinken des 
Seiles durch s tarken Federzug  in die an den Radern an- 
gebrachten Klauen eingreifen und dadurch den W agen 
augenblicklich zum Stehen bringen. Der W ageninhalt 
betrag t rd. 2,62 ni3, das sind drei N ormalwagen von je
0,S8 in3 =  0,9 t  Rohkohle.

K o s t e n v e r g l e i c h  z w i s c h e n  G u m m i b a n d -  u n d  P e n d e l -  

f o r d e r u n g  b e i  g l e i c h e r  F o r d e r m e n g e  v o n  7 5  N o r m a l w a g e n  

=■ 2 5  G r o B r a u m w a g e n  =-= 5 8  t  R e i n k o h l e .

Die Unterlagen fiir einen Kostenvergleich, wie Lebens
dauer (Kapitaldienst) , Ersatzteilkosten, Instandsetzung, 
Energie- und Schmiermittelverbrauch sind auf e i n s c h i c h -  
t i g e n  B e t r i e b  je  A r b e i t s t a g  abgestellt und wurden sich 
bei mehrschichtigetn Betrieb entsprechend andern. Die Zu- 
sammenstellung de r  Einzelkosten e rfo lg t  fiir je  100 m 
Streckenzunahme bis zu einer Gesamtlange von 800 m. Es 

sind jahrlich 305 Betriebstage angenommen.

Abb. 4.
Abb. 2 —4. Ansicht und Arbeitsweise des D emag-Pendelfórderers.

F ó r d e r u n g  u n d  g r ó B t e  S t r e c k e n l a n g e .  1 0 0 ^  p/2
In dem bezeichneten Betriebspunkt b e trag t der  Vor- 

tr ieb einschichtig 2,4 m bei einem durchschnittlichen 
Kohlenanfall von 75 N onna lw aąen  ( In h a l t= 8 8 0  Liter).
Der P endelfórderer  hat somit je Schicht ohne Materia lzug

I. U n t e r l a g e n .

a) Pendelfdrdertm g.
1 D e i n a g  P r e B l u f t r o l l e n -  M

P e n d e l f ó r d e r e r  P F  40/40
einschl. U m l e n k r o l l e n ......................  9960

Kapitaldienst bei L ~  10 jahriger 
Lebensdauer und Zinssatz  p — 6 %

-1} =  13,3 % ......................jahrlich 1325

u e r  iJendeito rderer  hat somit je icn icn t  otine materia izug 
25 Ziige zu machen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit  be- 
lauft sich fiir Hin- und Riickfahrt bei 175 m zu durch- 
fahrender Streckenlange und einer gróBten Steigung von 
8° auf 1,84 m/s. Bei Verteilung der Anfahrtbeschleunigung 
und Breinsverzógerung auf eine gróBere Streckenlange 
kann mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,9 m/s 
gerechnet werden.

Fiir das Entleeren iiber dem Bunker und SchlieBen der 
Bodenklappen werden 64 s benótigt. Die augenblicklich 
langer dauernde Fiillzeit kann auf giinstigstenfalls  ISO s 
verringert werden, wenn alle H auer im Dammstreb ge- 
meinsam w ahrend d e r  Fahrzeit des W agens nur Kohle lósen 
und sie w ahrend seiner Anwesenheit an der  Ladestelle vor 
O r t  gleichzeitig auf das Fórdermittel aufgeben. Die reine 
Arbeitszeit wahrend S ^ s t i in d ig e r  Schichtzeit be trag t  bei 
d e r  E ntfernung  des Betriebspunktes vom Schacht nur
6 h=»21 600 s. W ahrend  dieser Zeit  und bei nicht zu langen 
und starken Steigungen in der  Strecke, welehe die durch- 
schnittliche Fahrgeschwindigkeit verringern, ist es móglich, 
mit einem Grofiraumwagen 25 Ztige bis zu einer Hóchst- 
entfernung von x m zu fórdern :

2 • x\
2 5 ( l 8 0 s  +  6 4 s  +  y ^ ) • 21600 s

25 • 244 s +
25■2 ■ x

^21600 s

=21 6 0 0 s — 6100 s
50 x
'1,9 =
x = 5 8 9  m. 

die Ein-Wagen-GrenzeDamit ist die Ein-Wagen-Grenze erreicht.  Um eine 
gróBere Streckenlange auffahren zu kónnen, muBte man 
bei gleichem Kohlenanfall und gleichen Fuli- und Enttade- 
zeiten einen zweiten W agen einsetzen, der beladen wird, 
wahrend der andere in der Fórderung  liiuft.

Nimint man an, daB fiir das Entleeren am Bunker und 
das Umwechseln der  beiden W agen an der  Ladestelle, d. h. 
das Abhangen des Leerseils und Zugseils voin leerenW agen 
und das Anschlagen am vollen, insgesamt 120 s benótigt 
werden, so erhóht sich die aufierste Fórderliinge bei Zwei- 
W agen-Fórderung  auf x m :

2 x
+  120 s

21 600 s
1,9 1 ” 25 W agen
1,053 x +  120 s =864 

744 
X 1,053 
x = 7 0 7  m.

In Betriebspunkten mit 7stiindiger r e i n  e r  Arbeitszeit 
und sonst gleichen Verh;iltnissen wurden sich die auf- 
zufahrenden Streckenliingen bei E in-W agen-Fórderung auf 
726 m, bei Zwei-W agen-Fórderung auf 843 ni vergnóBern. 
In beiden Fallen besteht somit durch den Einsatz eines 
zweiten W agens die Móglichkeit, die Strecke rd. 118 m 
weiter aufzufahren.

Ersatzteile, Instandsetzung u. Schmierung jahrlich 442
jahrlich 1767 

arbeitstaglich 5,79 
Anzahl der Groflraumwagen bis 600 m Strecken

lange 1; ab 600 m Streckenlange 2.
1 G r o f i r a u m w a g e n  ( S e l b s t k o s t e n ) ................. 795
Kapitaldienst bei L =  10jahriger Lebensdauer

und Zinssatz p =  ó % ==> 13,3 % ..................jahrlich
arbeitstaglich

S e i l  13 mm D m r .
Kosten je m = 0 ,50  óM, Lebensdauer 1 Jahr, jahrlich

106
0,35

0,50

Strecken Seillange Seilkosten
lange arbeitstaglich

m m m
100 2 0 0 +  1 0 0+  100 0,66

/400 ■ 0,50\
', 305 /

200 400 +  2 0 0 +  100 1,15
300 600 +  3 0 0 +  100 1,64
400 800 +  4 0 0 +  100 2,13
500 1000 +  5 0 0 +  100 2,62
600 1200 +  6 0 0 +  100 3,11
700 1400 +  7 0 0 +  100 3,60
800 1600 +  8 0 0 +  100 4,10

L u f t v e r b r a u c h :
Nach M essungen ais Mittel der Hin- und Herfahrten 

bei 150m Fahrw eg  32,5m3/PSh. Fiir grofiere Streckenlangen 
von im Mittel 400 m kann ein Verbrauch von 35 m3/PSh 
angenom m en w erden. Fahrzeit fiir 100 m und 25 Ziige 

100 J g 25 =  2632 s = 0,73 h.

Luftverbrauch fiir 100 m 40 PS ■ 35 m 3/PSh • 0,73 h =  l 022 m3. 
Luftkosten fiir 100 m 1022 m 3 ■ 2,50 0Mll\ 000 m3, arbeits
taglich =2,55 <JM.

9 m  R u t s c h e  im  D a m m :
Kosten fiir M otor  einschl. Ersatzteil-, 

setzungs- und Schmierkosten . . . .
Luftverbrauch je Schicht 2 m 3/min,

2 m3/min • 3 min • 25 • 0,25 8tyf . . .

Instand-
arbeitstaglich

arbeitstaglich
insges.

0,S8

0,37

1,25

G u m m i ą u e r b a n d  (L i in g e  d u r c h s c h n i t t l i c h  25m ): 
Kapitaldienst einer 8-PS-Demag-Rolle mit Umlenk- 

rolle bei L =  10 Jahre, dazu Ersatzteil-, Instand-
setzungs- und S c h m i e r k o s t e n ..................jahrlich

U nterbandkons truk tion  je m 30£2/ć, Gummiband je 
Nutzm eter 7 0 ^ / f ,  zus. 100 

Kapitaldienst bei L =  3 Jahre  37,3 %  ■= 37,30 01K,
25 - 37,30 0 M I .................................................... jahrlich _

jahrlich insges. 1315 
arbeitstaglich 4,31

383

932
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L u f t k o s t e n :
180 s • 25 =  4500 s =  1,25 h m
8 PS • 40 m 3/PSh • 1,25 h *=> 400 m 3
400 m 3 • 0,25 fflfflm? = ..........................arbeitstaglich 1,00

Bandkostcn insges. arbeitstaglich 5,31

L a d e g l e i t b a n d  (10 m):
PA Demag-Rolle 8 PS (vgl. Querband) . . . jahrlich 383,00 
Konstruktion und Band 37, 3O:j0tĘrn • 10 . . jahrlich 373,00

jahrlich 756,00 
arbeitstaglich 2,48 

Luftkosten (vgl. Q uerband) . . . .  arbeitstaglich 1,00

Bandkosten insges. arbeitstaglich 3,4S

A n t e i l  f i i r  V e r l e g e n  d e s  G e s t a n g e s :
Fiir den Kostenvergleicli der beiden Fórderarlen  

sind iediglich die Lohnkosteu beriicksichtigt: je 
m 2,50 Hft/H. Bei 2,4 ni Vortr ieb je Schicht und 
Arbeitstag 2,40 • 2,50 M  . . . .  . arbeitstaglich 6,00

L ó h n e :
Die Lohnkosten fiir die Bedienung der Fórdermittel 

im Streckendamm und  des Pendelfórderers, das Beladen 
des G rofiraum w agens sowie bei der Streckenbandfórderung 
fiir die W artun g  der Bander schwanken deswegen stark, 
weil diese Lóhne weniger durch die Tatigkeit ais durch 
die L ohngruppe der zufallig zur Verftigung stehenden 
Leute (Leichtverletzte, Invaliden, Bergjungknappeii) be
dingt sind. Fiir alle diese Leute ist daher der gleiche Be- 
trag von 8 M  je Schicht (einschl. aller Soziallasten), das 
ist der Durchschnitt  des Jahres 1940 fiir Streckenfórderung, 
eingesetzt.

Bei der Pendelfórderung mithin: M
1 Mann fiir W artu ng  der Dammfórdermittel . . . 8,00
1 „ „ Bedienung des Pendelfórderers . . . 8,00
1 „ „ Beladen und Bedienen der Grofiraum-

w a g e n ............................................................ 8,00
arbeitstaglich 24,00

b ) Bandforderung.
9 m R u t s c h e  im D a m  m :
Kosten ausschl.  Luftverbrauch . . . arbeitstaglich 0,88 

(vgl. Pendelfórderung)
Luftverbrauch in 6 h

2 m 3/min • 360 min • 0,25 {ftp/ . . . .  arbeitstaglich 1,80

insges. arbeitstaglich 2,68

G u m m i q u e r b a n d  ( L a n g e  d u r c h s c h n i t t l i c h  25 m):
m

Kosten ausschl.  Luftverbrauch . . . arbeitstaglich 4,31
(vgl. Pendelfórderung)

Luftverbrauch in 6 h 
8 PS • 40 m 3/PSh • 6 • 0,25 . . .• . arbeitstaglich 4,80

insges. arbeitstaglich 9,11

L a d e g l e i t b a n d  ( lO m ):
Kosten ausschl. Luftverbrauch . . . arbeitstaglich 2,48

(vgl. Pendelfórderung)
L u f tv e r b r a u c h ...........................................arbeitstaglich 4,80

(wie vorstehendes Q uerband) ______
insges. arbeitstaglich 7,28

S t r e c k e n b a n d :

Kapitaldienst bei 15 PS Mittenantrieb einschl. Antrieb-
und Abwurfrolle bei L =  10 Jahre, dazu Ersatzteil-,
lnstandsetzungs- und Schmierkosten . . jahrlich 618

arbeitstaglich 2,03
L u f t k o s t e n

15 PS • 40 m 3/PSh • 6 h • 0,25 $pf . . arbeitstaglich 9,00 
Gesamtkosten je Antrieb arbeitstaglich 11,03

A l t g u m m i b a n d  f i i r  V o r r i c h t u n g s s t r e c k e n :
U nters te ll t  man, daB das Gummiband nach zweijahriger 

Laufzeit in Abbaubetrieben, d. h. mit e twa 8 0 °/oigem Ver- 
schleiB, noch ein weiteres Jahr in V orrichtungsbetrieben 
eingesetzt w erden  kann, so ergibt sich hierfQr ein Nutz- 
meterpreis von

SUUm
0,20- 70 SR41 . '........................................... jahrlich 14,00
fiir Rollen, U nterbandkonstruktion, Ersatz- 

teile, Nilosverbinder usw ................. jahrlich 8,62
insges. jahrlich 22,62

m
Kosten je 100 m .................................. jahrlich 2262,00
Rollenschmierung je 100 m ........... jahrlich 52,90

insges. jahrlich 2314,90
Kosten insges. je 100 m ....... arbeitslaglich 7.59
A n t e i l  f i i r  A u f s t e l l e n  d e s  B a n d e s  

in  V o r r i c h t u n g s s t r e c k e n :
Fiir 250 m w erden 12Schichten, fiir 2,4 m rd. 0,115 

Schichten benótig t;  0,115 - 11,070MI Lohn je Schicht M
einschl. aller S o z i a l l a s t e n ..................................... 1,27

A n te i l  f i i r  V e r l e g e n  d e s  G e s t a n g e s  
n e b e n  d e m  B a n d  (M ateria ltransportbahn):

Fiir den Kostenvergleich der beiden Fórderarten  
sind Iediglich die Lohnkosten beri icksichtigt: je 
m 1 M .  Bei 2,4 m Vortrieb je Schicht und Arbeits- M

. tag 2,4 m ■ 1 ................. .................................................2,40
L o h n k o s t e n :

Es wird angenoitimen, dafi das Einzelband mit Antrieb 
200 m erreicht, dafi ferner je Band und Obergangsstelle fiir 
W artung ein Mann mit 8,00 3i,,\l Schichtlohn erforderlich 
ist (vgl. Lohnkosten bei Pendelfórderung).

Die Lohnkosten je Arbeitsschicht betragen daher
m

fiir 100 u. 200 m 1 Mann =  8
„ 300 „ 400 „ 2  „ = 1 6
„ 500 „ 600 „ 3  „ =  24
„ 700 „ S00 „ 4 „ =  32

ferner noch fiir die W artung der Fórdermitte l 
im Damm je Schicht =  8 M

II. Z u s a m m e n s t e l l u n g  u n d  V e r g l e i c h  d e r  K o s te n .
Da sowohl Pendelfórderung wie Gummiband in der 

Mehrzahl der Falle in Vorrichtungsstrecken in einen Bunker 
austragen, sind besondere Kosten hierfiif nicht beriick- 
sichtigt. Alle ubrigen Kosten sind in den nachfolgenden 
Zusammenstellungen a), b) und c) arbeitstaglich fiir ein-

Abb. 5. Kostenvergleich von Pendelfórderung und Band- 
fórderung in einer Vorrichtungsstrecke in Flóz Mathias 1 

bei 2,1 m tiiglichem Vortrieb und 58,5 t  Kohlenanfall.
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a j Kosten der P endelforderiing arbeiistaglich.

100 m
m

200 m
m

300 m
0t/K

400 m
m

500 in
m

600 m
m

700 in
m

800 m
m

1. D a m m r u t s c h e ....................................................| f 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
2. G ummi-Querband im D a m m ...................... 10,04 m \ 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31
3. Lade-Gleitband im D a m m .......................... I 1 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48
4. Miete fiir Pendelfórderer ohne Luftkosten 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79
5. Luftkosten des P e n d e lfó rd e re r s ................. 2,55 5,10 7,65 10,20 12,75 15,30 17,85 20,40
6. Seilkosten des P e n d e l f ó r d e r e r s ................. 0,66 1,15 1,64 2,13 2,62 3,11 3,60 4,10
7. Verlegen des G e s t a n g e s .............................. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
8. G ro f i r a u m w a g e n ............................................... 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,70 0,70 0,70
9. Bedienung der Dammfórdermittel . . . . 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

10. Bedienung des Pendelfórderers und der Ladestelle . 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
zus. 49,39 52,43 55,47 58,51 61,55 64,94 67.9S 71,03

b ) Kosten der Bandforderung arbeitstdglicli.

100 m
m

200 ni
m

300 m
m t

400 ni
m

500 m
m

600 m
m

700 in
m

800 m
M

1. D a m m r u t s c h e ............................................... ■ 1 1 2,68 2,68 2,68 2,63 2,68 2,68 2,68 2,63
2. Gummi-Querband im D a m m ................. . M9.07 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11
3. Lade-Gleitband im D a m m ..................... ■ i \ 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28
4. Streckenbandantr iebe ohne Luftkosten 2,03 2,03 4,06 4,06 6,09 6,09 8,12 8,12
5. Luftkosten d a z u ........................................... 9,00 9,00 18,00 18,00 27,00 27,00 36,00 36,00
6. Gummiband d a z u ....................................... 7,59 15,18 22,77 30,36 37,95 45,54 53,13 60,72
7. Verlegen des G e s t a n g e s .......................... 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
8. Aufstellen des B a n d e s .............................. 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
9. Bedienung der Dammfórdermittel . . . 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

10. Bedienung der S treckenbander einschi. Ladestelle . 8,00 8,00 16,00 16,00 24,00 24,00 32,00 32,00
Z U S . 57,36 64,95 91,57 99,16 125,78 133,37 159,99 167,58

schichtigen Betrieb ermittelt,  und zwar bei beiden Fórder- 
arten fiir Streckenlangen von O -  800 m nach jeweils 100 m 
Streckenzunahme.

c) K ostenrergleich je t und tkm.
Die Reinfórderung bleibt auf einer Schicht taglich 

75 • 0 ,7 8 t — 5 8 ,51, dagegen betragen die gcleisteten Netto- 
tkm

m tkm m tkm
bei 100 5,85 bei 500 29,25

200 11,70 „ 600 35,10
„ 300 17,55 „ 700 40,95
„ 400 23,40 „ 800 46,80

Kosten der 
Pendelfórderung

Kosten der 
Bandfórderung

absolut je t je tkm absolut J'e t je tkm
.  ni m m tM m m m

100 49,39 0,84 8,45 57,36 0,98 9,81
200 52,43 0,90 4,48 64,95 1,11 5,55
300 55,47 0,95 3,16 91,57 1,57 5,22
400 58,51 1,00 2,50 99,16 1,70 4,24
500 61,55 1,05 2,10 125,78 2,15 4,30
600 64,91 1,11 1,85 133,37 2,28 3,80
700 67,98 1,16 1,66 159,99 2,74 3,91
800 71,03 1,21 1,52 167,58 2,87 3,5S
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Wie aus den Abb. 5 7 ersichtlich, unterscheiden sich 
die beiden Forderarten  in der  Hauptsache wie fo lgt. Die 
wirtschaftliche Uberlcgenlieit der P e n d e l f ó r d e r u n g  
(Abb. 5) ist, abgesehen von de r  wichtigen E insparuńg  von 
Gummiband und Arbeitskriiften, schon von kurzeń Strecken- 
langen an gegeben und wachst mit zunehmender Lange 
stark an. W ahrend die meisten Kostenarten (Abb. 6) kon
stant bleiben, erhohen steigende Prefiluftkosten fiir den 
Fórderhaspel, ferner Seilkosten und Miete fiir die  GroB- 
raumwagen die Gesamtsumme nur unwesentlich.

Dagegen w ird  die F orderung  mit Hilfe des S t r e c k e n -  
G um  m i b a n  d e s  mit zunehmender Lange schnell teurer, 
weil die noch hohen Kosten selbst abgelegter Bander aus 
Abbaurevieren, ferner der PreBIuftVerbrauch der alle 200 m 
neu hinzukommeiiden Antriebe sowie vermehrtes W artungs- 
personal an Bandem und Obergabestellen die Steigerung 
bestimmen, dic mit jedein neuen Antrieb sprunghaft  erfolgt.  
Die auch hier bei jeder Streckenlange gleiclibleibenden 
Kosten der Fórdermittel im Dainm liegen, da sie ununter- 
brochen laufen, nahezu doppelt so hoch wie bei d e r  Pendel- 
fórderuiig.

Die iiuficrste Streckenlange, welche mit Pendelfórdcrer 
aufgefahren werden kann, ist neben der gcgebenen Anzahl 
der  Fórderziige, d e r  Seilgeschwindigkeit und der reinen 
Arbeitszeit abhiingig von der Zeit, die fiir das Beladen des 
W agens vor Ort und das Entleeren iiber dem Bunker be- 
nótigt wird. Wo es moglich ist, von den im Beispiel zu- 
grunde gelegten Zeiten noch einzusparen, werden die auf- 
gcfahrencn Streckcnliingcn 800 tli iiberschreitcn.

Im vorliegenden Beispiel ist der  Pendelfórdcrer fiir 
Steigungen bis zu 20° mit 2-40 PS besonders stark  gewahlt. 
In Strecken, welche mit weniger starken Steigungen auf
gefahren werden, vemiindert der geringere Luftverbrauch 
schwaclierer Haspel, besonders bei langen Fahrzeiten, die 
Fórderkosten weiter. Auch ist die renie Arbeitszeit von 
(i li sehr kurz. Bei langeren Arbeitszeiten weniger weit ge- 
"legener Betriebspunkte stellt sich der Kostenvergleich fiir 
den Pendelfórdcrer noch giinstiger.

Immerhin sind auch im Beispiel die Ersparnisse gegen
iiber der Bandfórderung schon recht beachtlich (Abb. 7). 
Sie betragen je Arbeitsschicht

bei

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Nach einer Beschreibung des Demag-Pendelfórderers 

und dem Hinweis auf die Eignung zum Auffahren von 
Vorrichtungssirecken mit wechselndem Einfallen wird a:i 
Hand eines Beispiels dic gróBtmógliche Streckenlange er- 
mittelt, welche aufgefahren w erden kann. Ein eingehender 

. Kostenvergleich mit Gummibandfórderung zeigt neben den 
,HauptVorteiien der Eirisparung von Gummiband und 
Arbeitskraften auch die wirtschaftliche Oberlegenheit.

Strecken- Strecken
liinge lange

ni M m m
200 rd. 17,50 bei 600 rd. 73,00
300 „ 32,00 „ 700 „ 87,00
400 „ 45,00 800 .. 100,00
500 „ 59,00

Die Schichtengleichstellung in der Randgruppe des oberschlesischen 
Steinkohlengebirges.

(Karbon-Studicn. XI.)

Von Dozent Dr. Martin S c h w a r z b a c h ,  Breslau.

Die oft sehr schwierige Frage der Flózgleichstellung 
beschaftigt den Bergmann, vor allem den Markscheider, 
immer wieder, weil von ihr die Planung des Grtiben- 
betriebes in hohem MaBe abliangig sein kann. DaB die 
sichere identifizierung der Floze so haufig  nicht moglich 
ist, hat eine ganze Reihe von Griinden; Ungiińst der Auf- 
schliisse, Faltungs- und Bruchtektonik, Fchlcn von Leit- 
sdiićhtcri, mangclndes Aushaltcn der Floze spielen meist 
gleicherweise mit. In Oberschlcsicn tr itt auBerdem noch 
liinzu, dali dic Machtigkcit der  Schichten yon Westen nach 
Osten bedeutend abnimmt, so dali der Abstand be- 
stinniitcr Horizonte von einer festen Bezugscliiclit (etwa 
dcm untersten Sattelflóz) in den einzelnen Teilen des 
Steinkohieiibeckens erheblich schwankt.

Wic sehr die Flózgleichstellung im argen liegt, zeigt 
z. B. in de r  oberschlesischen Randgruppe die ganz yer- 
schiedenartige Benennung der »AndreasfI6ze«. Was auf 
den einzelnen Gruben ais Andreasflóz I usw. bezeichnet 
wird, ist in vielen Fallen iiberhaupt nicht identisch. Um 
hier zu einer Klafiirig zu kommen, ist es vorteilhaft,  nicht 
von den oft nicht weit aushaltendeu und in der Machtig- 
l;cit schwankenden Flózen auszUgehen, sondern andere
l.eithorizontc zu benutzen. Dazu eignen sich vor allem die 
marinen Horizonte. Mit ihrer Hilfe ist es N i e m c z y k  
1929' gelungen, in der Randgruppe (den O strauer 
Schichten) zu einer stratigraphischen G liederung zu 
kommen, auf der alle spateren Arbeiten aufgcbaiit haben. 
W enn die neuen Untersuchungen von R e i c h e l t  und mir- 
inelir marinę Schichten nachgewiesen haben ais N ie m c z y k  
fand, so ist das, wie ausdriicklich betont sei, nicht ein 
Gegensatz zu dessen Ergebnisscn, sondern eine Er- 
weiterung seiner Feststellungen, die  naturliche Folgę 
de r  fortschreitenden Forschung.

Bei ineinen seit einiger Zeit im oberschlesischen Revicr 
durchgefuhrten Untersuchungen stand ais e in  Zicl im 
V ordcrgrund, praktische Beitrage zur stratigraphischen 
Gliederung des Oberkarbons zu gewinnen. Es hat sich

i N ie m c z y k ,  O .: Die O strauer Schichten in der O leiw itzer Sattel- 
zone, D issertation Universitat Breslau 1929.

- S c h w a r z b a c h ,  M. und H. R e i c h e l t :  Neue marinę Horizonte 
im oberschlesischen Steinkohlenbecken und ihre praktische Bedeutung, 
Oluckauf 76 (1940) S. 277.

dabei besonders durch die Bearbeitung der marinen Faunen 
gezeigt, dali in der Randgruppe e in e  a n d e r e  S c h i c h t c n -  
g l e i c h s t c l l u n g  vorziiuehmcn ist, ais sie zur Zeit ublich 
ist. Dariiber soli hier kurz berichtet werden; die all- 
genicineren Ergebnisse und aiisffihrlicheien Begrundungen 
der hier mitgeteilten Gleichstcllungen fiuden sieli an 
anderer S telle1. Aus Abb. 1 ist die Lage der wichtigsten 
erwahnten Steinkohlengrubcn zu ersehen.

• s

n Beuthen • /
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H indenbg.o _ _ 11
6 !e iw itz K ónigshutte \o »■ ł
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• 3

0 km f  
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. \  *11 Kattomtz 'o
14 13 15 16

Abb. I. Lage der wichtigsten erwahnten Steinkohlen- 
gruben. Die Nummern entsprechen denen in der Zu- 
sammenstellung l, die Profill inien beziehen sich auf die 

Abb. 2 und 6.

U.
Von groBer Wichtigkeit fiir die stratigraphische Ein- 

gliederuiig de r  oberschlesischen Karbonscnicliten ist zu- 
naćlist die Feststellung, dali d i c  Z a h l  d e r  m a r i n e n  
H o r i z o n t e  n i c h t  i i b e r a l l  g l e i c h  ist. Reichelt und ich 
haben zahlreiche neue Horizonte aus dcm Gleiwitzer 
Revier beschrieben1, die allem Anschein nach in Ostrau 
felilen (im iibrigen Beckengebiet IaBt sieli vorl;iufig noch 
liichts aussagen, da die Gruben nicht so tief bauen). Was 
liier fur die tiefen Schichten der Randgruppe fcstgestcll t 
worden ist, gil t aber auch fiir die hóhcren Teile, die 
»Andreasflózgiuppc«. Schon S c h i n d l e r  hat in einem

1 S c h w a r z b a c h ,  M .: Einige Zusammenhange zwischen den marinen
Horizonten und der Paiaogeographie im oberschlesischen Steirkohlen- 
beckcn. (Karbon-Studicn. Xj, Oeol. Rdsch. 31 (1940) S. 365, und eine noch 
nicht ycroffentlichte Arbeit.
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einer wichtigen Arbeit (1935)1 beigegebcnen Profil 
einzelne Horizonte nacli Osten zu zusammcnlaufeii lassen. 
Ich habe diese Verhaltnisse nach W esten zu verfolgt und 
das gleiche fiir andere Horizonte gefutiden, so dali 
fiir OstobcrSchlesien eine geringere Zalil von marinen 
Schichten anzunehmen ist ais fiir den Westen.

Dabei ergab sich gleichzeitig eine andere Einstufung, 
ais sic bisher vorgenommen wurde. Der marinę Horizont 
Ic des Ostens ist in Wirklichkcit Id . Um eine einheit- 
liche und iibersichtlichc Bezeichnung de r  teils getrennten, 
teils vcreinigten Horizonte zu gewinncn, habe ich vor- 
geschlagen, Doppelbuchstaben zu benutzen, z. B. fiir  die 
vereinigten Horizonte Ih +  Ic dic Bezeichnung It>c usw. 
Abb. 2 zeigt besser ais viele W ortc ,  in welchen Beziehungen

Oehr. Kón.luis. Florent. des Pochhammerflózes pysiów.
ja b c
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die oberen marinen Schichten de r  H iudenburger Gcgend 
zu denen bei Myslowitz stehen; vier Meeresschichten im 
Westen entsprechen nur zwei im Osten. In de r  Zusammcn- 
stc lhm g I ist fe rner eine E in orduuńg  d e r  Horizonte 
la_ Id  fiir eine Anzahl oberschlesischer Gruben gegeben, 
wobei auch das D om brow aer Rcvier (nach Angaben von 
D o k t o r o w i c z - H r e b n i c k i ) 1 e inbezogen wurde.

Die grofiere oder geringere  Zalil der marinen Ein- 
schaltungen hangt von der L a g e  z u m  M e e r e  ab. A bb.3 soli 
das |eranschaulichen. Bei C steht wahrend des ganzen dar- 
gestelltcn Zcitabschnittcs das Mecr, so dafi n u r  ein einziger 
niariner Horizont abgelagert  wird. Bei B dagegen ist die 
marinę Sedimentation ófters durch Bildung festlandischer 
Schichten unterbrochen worden — d aher  beobaclitet mań 
d ort  5 marinę Horizonte. Bei A endlich besteht fast 
dauernd Land, nur einmal d ring t das Meer bis daliin vor. 
Geringe Zalil d e r  marinen Horizonte fiiidet sich also so
wohl mcernah wie nieeresfern. Bei den oben angegebenen 
Bcispiclen wiirde A Ostrau , B Glciwitz cntspreclien bzw. 
B H indenburg  und C Myslowitz.

Gebirge hin zuerst zu, dann ab.Abb. 2. Zusammenlaufcn der oberen marinen Horizonte.

Z u s a m m e n  s t e l l u n g  I. Abstand der vier obersten marinen Horizonte.
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Mariner H orizont Ia . .
Ib • • 
lc .  .  

Id .  .

15

88
212

16
75
90

210

16
48
75

178

1 5 -  20 
4 0 -  50 
60— 80 

140-160

8 -12  

} 41 
110

|  56 
110

4
} 44 

94

14 
|  42 

96

12
j 35

9
|  30 

84

6 

} 20 |  20 
65

}
60

14-26
55—60

} } 13 
55

Schichten verjiingung
(bezogen auf Id von
Concordiagrube) . . . 1.00 1.00 0.84 0.71 0.52 0.52 0.45 0.45 0.40 0.31 0.28 0.28 0.26

Die Zahlen bei Ia - I d geben den Abstand in M etern von der Sohle des Pochhammerflózes an.

III.
In der Zusammenstcllung I ist in de r  untersten Spalte 

auch angegeben, in welchem Mafie sich die Schichten 
v e r j  u n g e n .  Dabei w urde dic Schiclitenfolgc bei Hinden
burg  gieich 1 gesetzt, so dafi sich z. B. fiir  Beuthcn eine 
Abnahme der Machtigkeit um die H alfte  (0 ,52—0,45), fiir 
Myslowitz auf  ein Viertel (0,20) unmittelbar ablesen liifit. 
Ich habe versucht, diese Verhaltnisse auch einmal k a r t e n -

18
Myslowitz

5  Hm

Abb. 4. Linien gleicher Schiclitmaclitigkeit, konstruier t auf 
Grund des Abstandes P o chh am m erf ló z -M arin e r  H orizont Id 

bzw. P o c h h a m m e rf ló z -  Flóz A VII.
1 S c h i n d l e r , O .  E .: Neue Fundę niariner Fauna auf den Steinkohlen- 

gruben der K attowitzer Aktien-Oesellschaft fiir Bergbau u. Eisenbiitten- 
betrieb, M itt. M arkseheidewes. 46 (1935) S. 89.

in a f i ig  d a r z u s t e l l e n  und dabei das in Abb. 4 dar- 
gestcllte Bild erhalten. Aus den d o r t  gezcichnetcn Linien 
gleicher Machtigkeit (Concordia-Grube, H indenburg  =  100) 
ergibt sich deutlich die Verschwachung nach Osten. Es 
sei hervorgchoben, dafi diese Kartę einen Vcrsuch darstellt, 
der  noch weiterer sicherer U nterbauung  bedarf.

Fiir die  K o n s t r u k t i o n  d e r  K a r t ę  w urde  im Haupt- 
rcyier der Abstand Pdchhammerfloz—M arincr Horizont Id 
benutzt (vgl. die Zusammenstelluiig  I), im Dombrowaer 
Rcvier die E n tfe rnung  Pochhammerflóz— Flóz A VII (nach 
Doktorowicz-Hrcbnicki) . Dic letzte E n tfe rnung  entspricht 
zw ar nicht dem obigen Abstand (sie umfafit eine grólicre 
Schich tengruppc); aber da es ja  auf  das Vcrhaltnis an- 
konimt, spielt es keine grofie Rollc, wenn zwei etwas vcr- 
schiedcne Bczugshorizonte vcrw cndet werden (fiir Kasi- 
mierc-Grube muBte sogar  eine dri t te  Bezugsschicht zu 
Hilfe genommen werden, namlich Flóz I). Fiir das Dom- 
browaer Gebiet lagen nun zwar die eben erwahnten An
gaben von Doktorowicz-Hrebnicki (a. a. O., S. 194) vor, 
aber je tz t mufite' noch der  Anschlufi an das westober- 
schlesische Becken gewonnen werden. Ich g ing  so vor, dal! 
ich dic von Doktorowicz-Hrebnicki noch mit einbczogenc 
Andalusien-Grube, die  den Bcuthencr Gruben sehr nalie 
liegt, mit einer Verjungungszalil von 0,50 an den Westen 
anschlofi, also ihr wie diesen eine Machtigkeitsabnalune 
um die Halfte gegeniiber de r  Concordia-Grube zubilligte,

1 D o k t o r o w i c z - H r c b n i c k i ,  S t . : Feuille G rodziec. Explication, 
Sery. Gćol. Pol. Carte spec. Bassin H ouillcr Pol. Lfg. 2 , 1935.
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und die Werte fiir die ubrigen Dombrowaer Gruben ent
sprechend umrechnete. Der Fehler, der bei dieser Ura- 
rechnung entstanden sein kann, diirfte auf keinen Fali 
grofi sein.

Fiir die in Abb. 4 eingetragenen Gruben (bzw. 
Bohrungen) ergaben sich so die in der Zusammen- 
s te llung II angegebenen Werte. Dic Nummern dieser 
Ubcrsicht entsprechen denen auf der Kartę.

Z u s a t n m e n s t e l l u n g  II.
Schichtenverjungung.

Abstand
Pocli-

haminerflSz

Mariner 
Horizont ld 

ni

Abstand
Poch*

hammerflOz

FI5z A VII 

m

Abstand
Poch-

hammerfl6 z

Flóz I 

m

Um-
gerechnet

°/o
1 . O ehringengrubc . . . 2 1 0 1 0 0
2 . C oncordiagrube . . . 2 1 2 1 0 0
3. Ludwigsgliickgrube . 194 93
4. Delbriickschiichte . . 178 84
5. Kflnigin-Luise-Orube. 140-160 71
6 . Beuthengrube . . . . 1 1 0 52
7. H einitzgrube . . . . 1 1 0 52°
8 . A ndalusiengrube. . . 290 50
9. Baingowsclmcht . . . 270 45

1 0 . H ohenzollerngrube. . 94 45
1 1 . Florentinegrube . . . 96 47
1 2 . G r o d z ie c .................... 240 580-600 41
13. K o n ig sh iitte ................ 84 40
14. Ferdm andgrube . . . 65 31
15. Koczelewgrube . . . 180 450 31
16. Bohrung Cliristnacht. 60 23
17. O h e in ig ru b e ................ 60 28
18. M yslowitzgrube . . . 55 26
19. Kasimiercgrube . . . 330 23

die offenbar mit jeder Meeresuberflutung ge\tfechselt 
haben; Salzgehalt, Temperatur, vor allem aber de r  Sauer- 
stoffgehalt sind also nicht gleich geblieben.

Die oberschlesischen marinen Horizonte konnten in 
folgender Weise eingegliedert werden:

1. S e h r  r e i c h e  H o r i z o n t e  (Korallen, Crinoiden, 
Trilobiten, Producten, Bellcrophontidcn usw .) :  It>-c, VII.

2. R e ic h e  u n d  w e n i g e r  r e i c h e  H o r i z o n t e  (z. T. 
noch Crinoiden und Trilobiten, meist aber nur Producten, 
Bellerophontidcn, Nuculiden u. a .) :  ld, II, IU ; mit Ab
stand X I - X I I ,  IV, V.

3. A rn ie  H o r i z o n t e  (Nuculiden, Bellcrophontidcn 
u. a .): VI, IX, X, X»-d.

4. S e h r  a r i n e  H o r i z o n t e  (fast nur Nuculiden): 
IXa-c.

Die bionomische Untersuchung des fraglichen Hori- 
zonts V, von dem ich oben ausging, brachte nun ein ganz 
cindeutiges Ergebnis . Auf der Myslow-itzgrube, wo ich ihn 
dank weitgehender Unterstiitzung durch Berg werksd i rektor 
B a u e r ,  Dr.-Ing. I i a c k  uud nicht zuletzt Steiger R ie d e l  
ausgezeichnet untersuchen kónnte, ergab cr ebenso wic in 
der Bohmng der  Hohenzollerngrube (die von der Reichs- 
stelle fiir Bodenforschung aufbewahrtcn, noch nicht 
bearbeiteten Proben wurden mir von dort  zur Bearbeitimg 
zur VerfQgung gestellt) und in der Bohrung C lir is tnacht1 
ganz klar das Bild eines reichcn Horizontes mit 
Korallen (Cliristnacht),  Crinoiden (alle 3 Steilen) und 
Trilobiten (Myslowitzgrube). Da die hohen, ebenfalls 
reichcn »Roemerhorizontc« (I) fiir einen Verglcich nicht

a r m  --------------------------------------  r e i c h  ------------- >■

IV.
Es lag nahe, die fiir die Andreasflózgruppe erzielten 

Ergebnisse auf t i e f e r e  S c h i c h t e n  der  l^andgruppe an
zuwenden, aber dabei ergaben sich Widerspriiche mit den 
bisherigen Einstufungen. So ist z. B. in dem erwahnten 
Profil Schindlers (1035) ein Horizont ais V bezeichnet, 
fiir den meine Untersuchungen eine tiefere E instufung 
vermuten liefien, namlich in VII. Es handelt sich um eine 
marinę Schicht, die in einer Bohrung im Kaiser-Wilhelm- 
Schacht angetroffen  wurde — ihre Eingliederung ais 
M ariner H orizontV  geht auf G o t h a n  und G r o p p  zuriick 
(von diesen Forschern nicht veroffentlicht, angefiihrt aber 
bei Schindler 1935, Profil)  — und aufierdem in der alten 
Tiefbohrung Cliristnacht bei Kattowitz und auf de r  Myslo- 
witz-Grube auftritt.  Vom Pochhammerflóz liegt sie an 
diesen drei Steilen 4 2 8 - 4 5 0 ,  276 und 220 m entfernt.

Bedeutsame Hinweise darauf, ob dieser Horizont ais 
V oder ais VII anzusprechen sei, ergaben b i o n o m i s c h e  
U n t e r s u c h u n g e n ,  die ich in Oberschlesien durchfiihrte. 
Die Bionomie erforscht die Bedingungen, die fiir das Ge- 
dcihcn der Lebewelt forderlich oder hinderlich sind, und 
man kann dementsprechend bionomisch reiche und biono- 
miscli arme Schichten unterscheiden — die einen mit einer 
art lich rcichhaltigen, anspruchsvolIen Fauna, die andern 
mit genugsamen, an ktimmerliche Lebensverhaltnisse an- 
gepafiten Tieren. Schon Reichelt und ich (1 0 4 0 )1 haben 
dic Gleiwitzcr Horizonte in dieser Weise eingeteilt, und 
ich habe dann diese Untersuchungen auf alle ober- 
sclilcsischen Meereseinlagerungen ausgedehnt. Es gelang 
zu zeigen, dafi die Lebeiisbcdingungen der einzelnen 
marinen Uberflutungcn gewechselt haben, und bestimmte 
bionomische Leithorizonte herauszustellen. Im folgenden 
wird noch gezeigt,  dafi sie fiir die praktische Stratigraphie 
von grofiem Nutzen sind.

Ais kennzeichnende Bestandteile r e i c h e r  Horizonte 
erwiesen sich besonders Korallen, Crinoiden (Seelil ien)2 
und Trilobiten, in geringerem Mafie auch Productiden. 
Die ganz a r m e n  Horizonte enthalten dagegen fast nur 
Muscheln aus der  G ruppe der  Nuculiden (ich habe diese 
Formen in einer besonderen Arbeit beschrieben^). Betont 
sei, dafi die Bezeichnung »arm« und »reich« nichts mit 
der zahlenmafiigen Haufigkeit de r  Fossilien zu tu n  hat, 
obgleich reiche Horizonte manchmal auch fossilreich 
sind, sondern sich nur auf die Lebeiisbcdingungen bezieht,

1 a. a. O.
3  Dies gilt nach den U ntersuchungen von H . S c h m id t  (in K u k u k :  

Oeologie des Niedcrrhelnisch-W estfitlischen Steinkohlengebietes, 193S) auch 
fur W estfalen.

» S c h w a r z b a c h ,  M .: Die Muscheln im Oberkarbon Oberschlesiens.
I. Taxodonta (Karbon-Studien. VII), Jahresber. Oeol. Ver. O berschles. 1939.
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Abb. 5. Die bionomische Eingliederung d e r  marinen 
Horizonte im oberschlesischen Hauptrevier. Die oben dar- 
gestellten Versteinerungen (Nucula, Bellerophon, Pro- 
ductus, Trilobitenschwanzschild, Crinoidenstiel, Korallc) 

sollen nur einen ganz schematischen Anhalt geben.

1 Q u i t z o w ,  W .: Die Tiefbohrung Cliristnacht bei Kattowitz, ein 
neuer AufschluB m ariner Fauna im oberschlesischen Karbon, Jb. PreuB. 
Oeol. U ndesanst. 35 (1914) T . 1, S. 575.
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hi Frage kamen, blieb nu r  d e r  Marinę Horizont VII ubrig. 
derselbe, d e r  schon aus anderen Griinden vermutet 
worden war. Die Cberei.nstimmung d e r  Ergebnisse beider 
Untersuchungsmethoden ist a lso  voIlkommen. Damit w ar 
durch die  bionomisclie Untersuchung aufierst wahrschein- 
lich gemach t, daij eine t i e f e r e  E instuJung des Horizonts, 
ais sie zur Zeit gebrauchlich ist, vorgenom men werden 
muJ5, ein f i i r  d i e  B e u r t e i l u n g  d e s  b i s h e r  k a u m  
b e k a n n t e n  t i e f e r e n  O b e r k a r b o n s  in O s t o b e r -  
s c h l e s i e n  w l c h t i g e s  p r a k t i s c h e s  E r g e b n i s .

In Abb. 5 ist die neue Einstufung profilmaBig wleder- 
gegeben. Die Gegenuberstellung de r  alten und neuen 
Schichlengleichstellung sieht so aus:

H o h e n z o l l e r n g r u b e .

Abstand vom 
PocbbammerflCt 

m
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Abb. 6. Abstand d e r  marinen Horizonte l d und VII 
im Westen und Osten.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Durch die U ntersuchung de r  marinen Horizonte in 

der Randgruppe des oberschlesischen Steinkohleubeckens 
ergab sich

1. dali die Zahl de r  Meeresscluchten nicht konstant ist. 
sondern  von der Lage zum Meer abhang t (Abb. 3);

2. daB eine andere Einstufung ais bisher vorzunehmen 
ist; sie konnte sowohl an den hohen Horizonten 
(I3 —ld) wie auch an dem tiefen H orizont VII genauer 
dargestellt  werden (Zusammenstel.lungćn I und II, 
Abb. 2 und 6) ;

3. die  Verjungungsverhaltnisse der Schichten liellen sieli 
kartenmapjg wiedergeben (Abb. 4), wobei auch das 
D ombrowacr Revier einbezogen w urde ;

1. bei stratigraphischen Untersuchungen in paralischen 
Kohlenbecken kónnen bionomisclie Leithorizonte, wie 
sie sich in Oberschlesien feststellen lieficn (Abb. 5), 
von groBem Nutzen sein.

U M S C H  A U
G rubenausbau , b e so n d e rs  fu r  den S t r e b b a u 1.

Von Betricbsfiihrcr Franz B e r g h o f f ,  Bottrop.
Seit drei Jahren werden im G rubenbetrieb d e r  Zeche 

Prosper 3 beim Abbau der Fló/.e Zollverein S (Machtigkeit 
1,8 m) und Gustay (Machtigkeit 1,4 m) durch Anwendung 
von I’i r s l e n v e r z u g e i s e n  urid den damit verbundenen 
Fortfa ll  vonSchalhdkzernguteErfdige in de rE in sp a ru n g v o n  
Grubenholz erzielt. Es handelt sich hier um 30 inni Rund- 
eiscn oder 80cr  Grubenschienen von 1,4 bis 1,6 m ganzer 
Liiiige, etwa 10 cm von jedem Ende 5 bis 10 cm ver- 
kropft,  so dal! mail, wenn die Eisen durch Kopfholz und 
Stempel unter de r  Firste befestigt sind, jederzeit den 
erforderlichen Verzug nach Bedarf anbriiigen kann.

yersuche, die Firstenverzugeisen auch in Flozen von 
weniger ais I m Machtigkeit zu benutzen, hatten nicht den 
gewiinschten Erfo lg ,  weil bei de r  Befahrung de r  o f t  lose 
auf dcm Eisen liegende Verzug mit dem Riickcn zwischen 
den einzelnen Feldern zusammerigeschoben wurde. Da 
ferner bei den Raubarbeiten immer ein Ende des 
Eisens vom stehenbleibefidcii Stempel mit Kopfholz am 
Hangenden festgehalten w ird , gerict es leicht unter herab- 
fallendes Gestein oder liing h indernd u n te r  d e r  Firste. 
Auch w ar in einzelnen Fallen eine Verbiegung d e r  Eisen 
nicht /u  verineiden, deren Instandsetzung nicht immerj vor 
O rt  vorgenommen werden konnte. Um alle diese Mangel 
zu beseitigen, dic Tragfahigkeit des Ausbaues zu erhóhen 
und einen besseren Zusammenhalt desselben zu erzielen, 
ging man hier zum D r a h t s e i l a u s b a u  der Firste iiber. So 
ersetzte man Anfang Mai 1041 beim Bruchbau in Floz 
Viktoria (Machtigkeit 0,65 rn) die Firstenverzugeisen und 
den bisher iiblichen Schalholzausbau nach Abb. 1 durch 6 m 
lange Drahtseile (Abb. 2 und 3).  Diese Seillangc entspricht 
einer Fekleslange am KohlenstoB, die ein H auer  etwa in 
einer Schicht freilegt.  Der E rfo lg  des neuen Ausbaues in 
dem 300 ni hohen StrebstoB w ar bis E nde August iiber- 
raschend. Dic Holzkosten gingen bereits im zweiten Monat 

„yon 46 auf je t Kohle zuriick und betrugen Ende
1 DUP. aiigcmdiict.

August 16 '3tpf. Von den in diesen Betrieb gelieferten 
1600 m 15-mm-Drahtseilen sind nach 5 Monaten Be- 
nu tzungnoch 1450m in einem guten Zustandc inGebraucli.  
Ais beschiidigt wurden in dieser Zeit 150 m abgelicfert. 
Trotz der geringen Flozmachtigkeit vón 65 cm waren nach
5 Monaten Benutzung noch die gesamten 1600 m Drahtscil 
vorhanden, auch ein Beweis fiir das rcstlose Ausrauben 
des Bruchfeldes.

Verletzungen bei der Befórderung, dem Einbau und 
Wiedergewiiinen der Drahtseile sind nicl.it vorgekoinnien. 
Der neue Ausbau trag t  viel zur Sicherheit und Sauberkcit

Schnitt
Abb. 1. Strebausbau mit Schal- oder Halbholzern.
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GrundriB

Schnilt

verschweiRt

dem Ausbau eine bestimmte Sicherheit zu geben, hat man 
hier neue Weichseile von 13 bis !7 mm Dmr. und 
8 bis 121 Tragfahigkeit eingesetzt. Auch 13-min-Hartseile 
mit einer Tragfahigkeit von 8,-11 werden \ersuchsweise 
mit E rfo lg  benutzt. Diese sind um die Halfte billiger ais 
17-ntm-Weichśeile, haben aber den Nacliteil, dal! sic sich 
nach mehrmaligem Gebrauch nicht mehr so glatt  ver- 
spanneit lassen. Hartseile mit grpflercm Durchmesser sind 
aus diesem Grunde fu r  den Drahtscilausbau an der  Firste 
ungecighet. Wie aus Abb. 2 hervorgeht, ist dic Ver- 
teilung der Stempel beim Drahtscilausbau gleichniaBiger 
ais beim Schalholzausbau (Abb. 1) und ebenso der Zu
sammenhang der Seile besser ais dcrjenige der  Schalhólzer. 
Um einen glcichmaBigen Abstand der Stempel in den 
Stempelreihen zu erzielen, sind in bestimmten Abstanden 
und an den Enden Zugringe auf das Seil gezogen. Die 
Enden der Seile werden mit einer Blechhiilse verschweiflt, 
damit keine Drahtcnden vorstehen (Abb. 2 unten). Jed e r .  
zum Ausbau benutzte Stempel aus Stalli oder Holz wird 
mit einem Kopfholz yon 20 cm Lange und 6 - 1 2  cm 
Dmr. versehen (Abfallholz).  Beim Festtreiben des 
Stempels nebst Kopfholz driickt sich das Seil unter dcm 
Hangenden in das weicherc Holz fest. Es hat sich gezeigt, 
dal! gerade das vermeintliche Rutschen auf dem Kopfholz 
zu kcinen Besorgnissen Anlal! gibt und der Ausbau fester 
'stellt ais der friihere Schalholzausbau, da der Gebirgs
druck sich sogleich auf das Kopfholz auswirkt.  Wie ferner 
aus Abb. 2 zu ersehen ist, erhalt jeder  Haucr fiir das zu 
verarbeitende Kohlenfeld 5 Seile von je 6 m  Lange. Das 
im Bruchbau oder Versatzbetrieb wiedergewonnene Draht- 
seil wird dem Mauer am KohlenstoB zuriickgegebcn.

Abb. 4.

Schniff C-D 
Abb. 3.

Abb 2 und 3. A nwendung von Drahtseilen mit Kopfholz 
beim Strebbau mit Bergeversatz und im besonderen 

bei Bruchbau.

Bei der  neuen Ausbauart werden die Seile in Richtung 
des StrebstoBes, aber auch rechtwinklig und diagonal dazu 
unter der Firste in Reihen verspannt (Abb. 4 und 5). Um

Abb. 4 und 5. Blick in einen Streb mit Drahtseilausbau.

Wegen der aufierordentlich langen Haltbarkeit der 
Seile fehlt es an der Firste nie an Ausbaumaterial und 
Verzug. Infolge der groBeren Tragfahigkeit und Lebens
dauer der Seile ist diese Ausbauart sichercr ais die mit 
Schalholzern. Von Anfang Mai bis Ende Septembcr hat 
man im Grubenbetrieb Prosper 3 15000 m Drahtseil fur

Abb. 2.

im Streb bei. Die Seile nehmen im Verh;iltnis zu den Schal- 
hólzeni wenig Platz cin und w erden stets unter de r  Firste 
w eggenommen zur weiteren Benutzung ani KohlenstoB. 
Fahrw ege und Rutschen sind nun frei von langem Holz. 
An Hóhe hat man 5 —10 cm gewonnen. Der Spitzen- 
verzug kann nach Bedarf leicht und yerspannt angebracht 
werden. Ebenso leicht wie die W iedergewinnung der  
Seile ist hier die des Werzugcs. Verniieden werden 
Festklemmungen und Verstopfungcn durch Schalholz in 
den Rutschen niedriger Flózbetriebe sowie die Ver- 
letzungcn, die beim Herausnehmen der Schalhólzer aus der  
im Gang befindlichen Rutsche entstehen. Auf der Zeche 
Prosper 3 waren in drei Jahren 30 soleher schweren Un- 
fiille zu yerzeichnen, von denen jeder durchschnittlich 
43 Feicrschichten zur Folgę hatte.
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den Firstenausbau in Benutzung genom men, \vovon erst 
150 ni ais beschadigt abgegeben wurden. Der Verbraueh 
an Rundholz fiir je  100 t geforderte  Kolile g ing  in d ieser 
Zeit von 2,32 auf 1,98 fm  zuriick. Zur Holzersparnis 
trag t  aucli bei, dafi mit der planmalligen W iedergewinnung 
der Seile die der Stempel yerbunden ist, was wiederum einen 
idealen Bruchbau und den F or  (fali der  SchieBarbeit im 
Bruclifeld zur Folgę hat. Nach 4 Monate langen Ver- 
suchen w urde  dic neue Ausbauart von der Bergbeliórde 
betr icbsplamnafiig fiir die Schachtanlage P rosper  3 ge- 
nehmigt.  Eine allgemeine Zulassung dieses Ausbaues im 
Ruhrbergbau liangt yorlaufig  noch von de r  Beurteilung 
des Saclnerstandigen fiir Ausbau am O berbergam t D ort
mund ab. Der neue Ausbau wird auf d e r  Zeche P rosper  3 
mit gutem E rfo lg  in deu Strebstóficn der  Floze Viktoria, 
ZolKerein S, Anna, Mathias, Mathilde, H ugo uńd Robert 
angewandt. Das Hangende ist do rt  fes t bis mittelfest und 
wenig gestórt.  In Flóz Hugo wird beim Seilausbau im 
Hangenden ein Brandschiefer packen von 10—25 cm an- 
gebaut, die Flóze Viktoria, Mathias, Mathilde und H ugo  
werden zur Zeit mit Bruchbau, Flóz Zollverein 8 teils mit 
Blas- oder Handversatz, teils mit R ippem ersa tz  (Blind- 
ortern) abgebaut. Das Einfallen schwankt zwischen 1— 15°. 
Nach den hier erzielten guten Ergebnissen bietet sieli wohl 
bald in vielen Grubenbetrieben des deutschen Bergbaues 
Gelegenheit — und sollte es nur in einem Strcbstofi sein —, 
zum Ausbau der Firste Drahtseile an Stelle von Holz zu 
benutzen. Auf de r  Zeche P rosper  3 w erden auf  diese 
Weise schon monatlich 500 fm Rundholz ersetzt, wodurch 
der deutsche W ald  geschont und die Eisenbahn um etwa 
15 Wagen zu 2 0 1 im Monat entlastet wird. Nach weiterer 
Einfiihrung der Seile ist bestimmt damit zu rechnen, dafi 
sich die angegebenen Zahlen fiir Einsparuiig an Holz und 
Wagen noch verdoppeln, so dafi monatlich ein ganzer 
Eisenbahnzug durch H olzersparnis fiir die Zeche P rospe r  3 
ausfallen wird.

Die R auchschadenfrage  und ih re  w issenschaft l iche  
B ehand lung .

Die Gesellschaft Metali und Erz e. V. beschaftigte sich 
auf dem letzten V ortragsabend ihrer Bezirksgruppe Berlin 
mit der fiir die Hiitten- und chemische Industrie wie auch 
fiir die gesamte Volkswirtschaft wichtigen Frage der 
Raućhschadeii. Dr. E. K r i i g e r ,  Leiter der an der Berg- 
akademie Freiberg  neu ins Leben gerufenen Forschungs- 
stelle fiir Rauchschaden, sprach zu dem T hem a »Dic 
wissenschaftliche Behandlung der Rauchschadenfrage« und 
fiihrte dabei fo lgendes aus.

Die Schaden, die durch industrielle Abgase angerichtet 
werden, haben infolge ihrer Bedeutung fiir das Volksganze 
viele wissenschaftliche Fragen angeregt. Die wichtigsten 
von ihnen sind die, wie man die Schaden erkennt und von 
ahnlichen Erscheinungen unterscheidet,  wie weit sie 
reichen uud wie man ihnen entgegenwirken kann. Die 
friiher iibliche Feststellung von Rauchschaden durch den

P A  T E N T
G ebrauchsm uster-E Intragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 23. Oktober 1941.
5b . 1509SS1. Gewerkschaft Eisenhiitte W estfalia, Luncn (W cstf.). 

Vorrichtung zur Oewinnung flozartiger Lagerstatfen. besonders von Kohle. 
27. 1. 39.

35a. 1509S45. Eduard Ostermann, Niedergebra (Hainleite). Auto- 
matische SicherheitsYorriehtung fiir den Obcrbriickungsschaiter der End- 
aussehalter in Seilfahrtsanlagen. 23 .4 .41 .

81 c. 1509777. Bergtechnik OmbH.. Luncn (Lippe). Fórdermittel mit 
hin- und hergehender Fórdcrbewegung. 27. 4. 40.

Patent-A nm eldungen1,
die vom 23, Oktober 1941 an drei Monate lang in der Auslcgchalie 

des Rcichspatentamtes ausliegen.
' *t a, 9. , 0 .  96521. Erfinder: Karl Eduard Linśenmair, Berlin-Ober- 

schoneweide. Anmelder: Gesellschaft fiir praktische Lagcrstattcnyorrichtung 
OmbH., Berlin. Fester NatSherd. 25.10.37,

1 c, 1/01. G. 99472. Erfinder: Dipl.-lng. Erich Trumpelmann, Saar
brucken. Anmelder: Oesellschaft fur Forderanlagen Ernst Heckel mbH., 
Saarbrucken. Schwimm- und Sinkverfahren zur Aufbereitung yon Kohle u. a. 
Gutgcmischen in TauchgefaBcu. 6 .2 . 39.

5d, 15/10. M. 149260. Erfinder: Bernhard Holtzniarm, Herne (W cstf.). 
Anmelder: Maschinenfabrik und EiscugieBerei A. Bcien, Herne (W estf.) 
Zellenradschlcuse. 27. 11.40.

1 In den Patcntanmćldungen, die am SchluB mit dem Zusatz i  Protek
torat Bóhmen und Mahren - versehen sind, ist die Erklarung abgegeben, 
dali der Schutz sich auf das Protektorat Bólmien und Mahren erstreckcn soli.

Augenschein allein geniigt nicht, denn sie werden hiiufig 
durch andere Ursachęn yorgetauscht. Fiir den Pflanzeu- 
physiologen ist es leicht, die Schaden, die durch tierische 
oder pflanzliche Parasiten hervorgerufen  werden, zu er
kennen. Um Rauchschaden von den Schaden zu unter- 
scheiden, die durcli das Klima, ungiinstige Wasser- und 
Bodenverli;iltnisse oder andere Einw irkungen verursacht 
werden, w endet man chemische, spektroskopische oder 
morphologisch-anatomische U ntersuchungen an. Diese sind 
aber in iliren Ergebnissen allein nicht im mer untriiglich 
und mussen durch Bodenuntersuchungen, Luftanalysen und 
Wettei beobachtungen erganzt werden. Oft ist nur durch 
das Zusam m cnwirken m ehrere r  Untersuchungsmethoden 
die GewiBheit zu erlangen, ob Rauchschaden vorliegt.

Die verfeinerten U utersuchungsverfahren erlauben den 
Nachweis d e r  E inw irkung des Industrierauehes in Ent- 
fernungen, die man nach vielen Kiloinetern mifit. Ein In- 
dustrieland wic Sachsen ist von forstlicher Seite ais ein- 
heitliehes grofies Rauchschadengebiet bezeichnet worden. 
Diese Ausweitung der Grenzen, innerhalb deren Rauch- 
einwirkungen nachweisbar gew orden sind, sollte nicht zu 
Entschadigungsforderungen fiir Minimalschaden fiihren. 
Man mufi auch die Schaden, die durch kiinstlichen Diinger 
an der Jagd oder durch Pflanzenschutzmittel entstehen, 
ais Folgen der yeriinderten Kultur hinnehmen. Jede Er- 
órterung mufi darauf gericli tet sein, Unbilligkeiten nach 
der einen oder der andern Interessentenseite auszu- 
schliefien, denn jede Arbeit hat im Volksganzen ihre Auf- 
gabe zu erfiillen und darum  Anspruch auf Achtung ihrer 
Lcbcnsmóglichkeiten.

Die Rauchschadenfrage ist iiberhaupt nicht ais eine 
reine Interessentenfrage zu behandeln. Es handelt sich 
heute nicht mehr allein darum, dem Bauer oder Forst- 
mann entgangenen Verdienst zu ersetzen oder die Industrie 
gegen unberechtigte Forderungen zu schiitzen. Die Not
wendigkeit, jede Bodenflache móglichst fiir die Volks- 
ernahrung zu nutzen, zwingt Land- und Forstwirtschaft 
und Industrie dazu, gemeinsam Mittel zu erforschen, um die 
Schaden auf das niedrigste MaB zu beschranken oder ganz 
zu beseitigen. Die Land- und Forstwirtschaft muli ihre 
Abneigung iiberwinden, gefah rde te  Liiiidereien besonders 
sorgfiiltig zu bestellen; sie kann durch geeignete Kultur- 
nialinahmen viel zur M inderung  der Rauchschaden bei- 
tragen. Dic Industrie mufi dauernd um V erbcsserung ihrer 
technischen Einrichtungen bemiiht sein. Sie darf sich nicht 
darauf beschranken, Entschadigungen zu zahlen, sondern 
mufi durch eigene forschende T a tigke it  unter ihrem Ge- 
sićhtswinkel in vertraucnsvoller Zusamm enarbcit mit den 
einschliigigcn Forschungsstellen Mittel und W ege suclien, 
um die Rauchgefahr zu vermindern.

Der Vortragende begleitete seine Ausfuhrungen, die 
von den Zuhórern mit grofiem Beifall aufgęnonimen 
wurden, durch Vorfiihrung einer Reihe sehr gu te r  farbiger 
Aufnahmen von geschiidigten Pflanzcn, Baumen, Wiesen
u. dgl. Dem V órtrag  schlofi sich ein sehr angeregter 
Meinungsaustausch an.

E R I C H  T
!0a, 11/05. D. 84648. Erfinder: Karl Otto Schillinff, Essen. An

melder: Didier-KoKa.Łr, Koksofenbau und Gasycrwertung AG., Essen. Koks- 
ofenfullwagen. 19.3.41.

lOa, 17/04. M. 145157. Erfinder: Dipl.-lng:. Roland Nagel, Offen
bach (Main). Anmelder: Maschinenfabrik Hartmaun AG., Offenbach (Main). 
Vcrfahren zur Kokskiililung und Alterung. 23. 5. 39.

lOa, 38/02. N. 42547. Erfinder: Dr.-lng. Karl Ncynaber, Oldenburg, 
und Dr. chem. Anton Schwinghammcr, Bcrlin-Baumschulenweg. Anmelder: 
Dr.-lng. Karl Ncynabcr, Oldenburg (O.). Verfahren zur Oewinnung von 
Kohleuwasserstoffgeinischcn, Alkoholen und Kctonen aus Torf. 26.11.36.

81 e, 125. P. 79956. Erfinder: Fritz Martin, Koln-Raderthal. An
melder: J. Pohlig AG., Kóln-Zollstock. Seilbahn mit einem quer zur 
Hauptstrccke angeordneten und langs dieser verfahrbaren Abzwcig. 
23. 10. 39. Protektorat Bohmcn und Mahren.

D eu tsch e P atente.
(Von_dcm Tage. an dem dic Erteilung eines Patcntcs bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.) 
la  (2 8 2 0 ). 711325, vom 4. 12. 38. Erteilung bckanntgemacht am 2S. 8 . 41. 

Dr.-lng. O t to  F l e i s c h e r  in B e u th e n  (O.-S.). W endclscheider zum  Auf- 
bereitcn% besonders von K ohle.

rDie W cndćlgleitflachc a  des Schciders, die, wie bekannt, sclirag 
liegende Lcisten (Schwellen, Rillen o. dgl.) b  hat und ein mittleres, zum 
Austragen der Berge dienendes Rolir c  umgibt, wird entgegen der Glcit- 
richtung des Gutes mit ungleichformiger Geschwindigkeit gedreht. Bei 
iedem Drchstofi wird das gesamte Gut auf der Glcitflache eine gewisse 
Strecke nach. ruckwarts und aufwarts getragen, wahrend bei iedem Still- 
stand oder bei jeder Vcr?ógerung der Geschwindigkeit der Glcitflache 
spezifisch-schwerere Teile des Gutes auf der Flachę nach abwarts uiid zur
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Miltc hin rutschen. sowie spczifisch 
lcichtere Teile des Gutes nach abwarts 
und auBen rollen bzw. sich walzcn. Die 
Glcitflache a kann auBerdem zwecks Vcr- 
besscrung ihrer Treiiiiwirkung zeitweilig 
gehoben und gescnkt werden. Die Gleit
flache kann ferner mit nach ihrem un
teren Ende hin stufenweise cngcr wer- 
denden Sieblóchcrn vcrschcn werden, 
und zwisehen einzelnen Windungen der 
Flachę kónnen ortsfeste Leitbleche d  so
wie auBerhalb des Scheiders ortsfest.*
Leitflachen c vorgesehen werden, die das 
durch die Sieblóchcr fallende Gut nach 
einer gewissen Windungszahl nach auBen 
leiten und dem Glcitflachenteil mit der 
nachst kleineren Sieblochung zufuhren.
Es kann auch nur der obere Teil der 
Flachę zwecks Trennung der Gutteile 
nach der KorngróBe mit Sieblóchem ver- 
sehen werden. Auf dcm unteren Teil 
der Flachę werden in diesem Fali Teile 
des nach KorngróBe getrennten Gutes 
nach der Wichte getrennt. Der Schcidcr 
kann im Untertagebetrieb, z. B. in Blitid- 
schachten, zum Fórdern und zum Vor- 
sortieren bzw. VorkIassieren des Fórder- 
gutes yerwendet werden.

5c (4). 711613, vom 1 .9 .38 . Erteilung bekanntgcmacht am 4 .9 .41 . 
F r ie d .  K ru p p  AG. in E s s e n . Streckenvoririebs/naschine zum A u f fahren  
roń S trccken  un tertage . Erfinder: W alter Fischer in Essen.

Dic Maschine hat zwei oder mehr mit Schramwcrkzcugen a besetztc 
Trommeln b, deren am inneren Ende starr miteinander verbundenen Dreh- 
achsen c  in einer Ebene so gegeneinander geneigt sind, daB dic Drchungs- 
mittclcbeucn der Trommeln nach dem Fahrgestell d  der Maschine hin zu- 
samincnlaufen. Die Achsen c  der Trommeln werden nur am auBeren Ende 
von nach vorn gerichteten Armcn e  des Fahrgestelles d  getragen. Die 
Schriiglagc der Trommeln b  ist so gewahlt, daB der fiir ihre Tragarrne e 
benótigte Raum durch die Schramwerkzeuge a freigeschnitten wird. Dic 
letzteren werden von auf dcm Mantel der Trommeln befcstigten Lcisten /  
getragen, dic in den Zwischenraum zwisehen den Trommeln hineinrageu 
und so gegeneinander versctzt sind, daB sie ^
die Drehung der Trommeln nicht behindern. T + - ^

5c (10oi). 711373, vom 22. 6 . 3S. Erteilung 
bekanntgemacht am 28.8 .41 . G e w e rk -  c J  
s c h a f t  R ć u s s  in B onn. Lóscvorrichtung  
fu r  W anderp fe iler . d

In den vicr Ecken eines offenen Kastcns a 
sind in Fiihrungcn b senkrecht Ycrschieb- 
bare. den Wandcrpfciler an den Ecken tra- 
gende kurze Stempel angeordnet. Die Fiib- 
rungen bestehen aus einer feststehenden 
Halfte c  und einer in waagerechier Richtung 
fcststell- und lósbarcn Halfte d t auf der die 
Stempel aufruhen. Von den ein Spurlager fiir 
die Stempel bildenden Fiihrungshalften d  sind 
je zwei durch cin Qucrstiick e miteinander 
verbunden, das z. B. durch innen an den 
Wandcn des Kastens Yorgcsehene Augen /  
o. dgl. gefiihrt ist. Die beiden die Fuhrungs- 
halften d  vcrbindendcn Querstuckc e kónnen g .  
durch zwei um eine gemeinsamc Achse g 
drehbare Arme h oder durch einen verschieb- 
baren Keil in der Lage festgestellt werden, 
in der sie die Stempel b  und damit den 
W andcrpfciler tragen. Beim Drehen der Arme 
in der Pfcilrichtung geben die Arme dic Qucr-

stucke und die durch diese Yerbundenen Fiihrungshalften d  frei. so daB diese 
durch den voin Wanderpfeiler auf die Stempel ubertragenen Gcbirgsdruck ver- 
sehoben werden. Dadurch verlieren die Stempel und der auf diesen ruhende 
Pfeiler ihre Stutze, so daB der letztere sich senkt und vom Hangenden lóst.

35a (%;,). 711563, vom 2. 7. 40. Erteilung bekanntgemacht am 4. 9. 41. 
F ra n z  B o ck  in W a n n e - E ic k e l .  Spurla ttenklappstuck m it Schachttor.

Das Kłappsttick wird von einer entfernten Stelle aus, z. B. durch den 
Anschlager, bedient, d. h. gehoben und gesenkt. Zum Heben und Senken 
des Stuckes kann Druckluft ver\vcudet werden, die in einem Arbeits- 
zylindcr a zur Wirkung kommt, der pendelnd gelagert ist und dessen 
Kolbenstange b  gelenkig mit einem an einem Ende schwenkbar gelagerten, 
am freien Ende mit Hilfe zweier Olicder c und d  gelenkig an dem Schacht
tor e des Spurlattenklappstiickcs /  angreifenden Hebel g verbunden ist. 
Der die Gliedcr c  'und d  verbindende Gelenkbolzen h  ist durch eine Stange i 
mit einem die VerschluBstellung des Klappstiickcs mit dem Schachttor 
sichernden Sehubriegel k  yerbunden. W ird von der entfernten Stelle aus 
durch Offncn eines Hahnes o. dgl. Druckluft in den unteren Raum des 
Zylindcrs a geleitet, so wird durch dessen Arbeitskolben mit Hilfe des 
Hebels g und der Glieder c d  zuerst der Riegel k  geóffnet und dann das 
Klappstuck mit dem Schachttor in die punktiert dargestellte Lage ge- 
schwenkt. Zum Senken und Verriegeln des Klappstuckes mit dem Schacht
tor wird von der entfernten Stelle aus Druckluft dcm oberen Raum des 
Zylindcrs a zugefiihrt.

35b O 2 3 ). 711414, vom 7. 7.37. Erteilung bekanntgemacht am 2S. 8 . 41. 
E r n s t  G o e rB  in M iic k e n b e rg . (Kr. Licbenwerda). Sturm sicłicrung fiir  
ęrofle fahrbare Tagebaugerdte. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Auf dcm oder einem der Untcrwagen der Tagcbaugeriite (z. B. Ab- 
raumfórderbrucken) sind auBer den iiblichen Blockbrcmsen und Schienen- 
zangen Magnctschiencnbremsen angeordnet, deren Erregerstrom von cincr 
Akkumulatorcnbatterie geliefert wird. Diese kann in einem der Untcrwagen 
oder in einem besonderen, zweckmaflig auf demsclbcn Gleis wie die Unter- 
wagen fahrenden Wagen untcrgebracht sein. Der eiektrische Stroni fur die 
Magnctschiencnbremsen kann ferner selbsttatig durch die WindmeBvorrich- 
tung der Gerate eiugeschaltet werden, durch die deren Antricbmotoren bei 
drohender Gefahr abgeschaltet werden. Fiir die Magnelschicncnbremsen kann 
cndlich eine besondere Schiene vorgcsehen werden.

81 e (22). 711275 , vom 1. 6 . 38. Erteilung bekanntgemacht am 2S.8. 41. 
D em ag  AG. in D .u isb u rg . K ratzerfórderer . Erfinder: Karl Hausherr 
in Duisburg.

Die Rinne des besonders fur den Untertagebetrieb bestimmten F5r- 
derers hat Schusse. deren Boden an einem Ende abwarts gebogen ist. Das 
gerade Ende des Bodens der Schusse liegt tiefer ais die Kante des abwarts 
gebogenen Endes des Bodens. An dcm geraden Ende des letzteren ist auBen 
auf dem Boden eine ebene Platte befestigt. Auf dieser ruht die Kante des 
nach abwarts gebogenen Endes des benachbartcn Rinnenschusses auf, so 
daB die Kante die ideelle Drchachse der Schiissc bildet. AuBen auf den 
Seitenwangcn der Schusse kónnen an deren einem Ende in der Verlangcrung 
der Kante des abwarts gebogenen Endes der Schusse liegende Zapfen an
geordnet sein, die um an dem Ende des benachbartcn Schusscs angeordnete 
Gabeln oder Augen greifen.

b u c h e r s c h a u
Die Ruckgliederung tler saarlandischen Schwerindustrie nach 1935. Von 

Ocrichtsreferendar Dr. Bercihardt S e ib t .  (MGnchcncr Volkswirtschaft- 
liche Sludien, Neue Folgę, H. 32.) 178 S. Jena 1941, Qustav Fischer. 
Preis geh. 7,50 3U i. .
Die Wiederaufnahme des saarlandischen Wirtschaftslcbens in den Wirt- 

Cschaftsverband des Deutschen Rciches gcwinnt gerade im Hinblick auf dic 
inzwischcn erfolgte Wiederangliederung des mit der Saar schon vor dem 
W eltkriege finanziell und wirtschaftlich aufs engste yerbundenen Jothrrn- 
gischen Raumes erhóhte Bedeutung. Dariibcr hinaus aber laBt die Be- 
trachtung der Ruckgliederung eines zentralen Wirtschaftsgebictes auch all- 
gemeingultige Riickschlusse auf die Art der Bewaltigung der Probleme zu, 
wic sie sich im Laufe der letzten Jahre bei den verschiedeueu wirtschafts- 
politischen Ruckgliederungen ergeben haben.

Die Saarfrage ist zwar schon des ófteren Gcgenstand eingehender Be
trachtungen auch im Hinblick auf die Belange der Schwerindustrie gewesen. 
jedoch bietet die vorliegende Behandlung des Themas ein auf breiter, in 
diesem Umfang bisher nicht allgemein bekanntgcwordener Grundlage fuBen- 
des Gesamtbild. Wenn auch die Politik nur zwisehen den Zeilen zu Worte 
kommt. da der Verfasser sich absichtlich bcmuht, ein nur sachliches, leiden- 
schaftsloses Bild der wirtschaftlichen Zusammenhange der Saar nach ihrer 
Wiedervereinigung mit dem Reich zu entwerfen, so sind doch gut die Spurcn 
des politischen Kampfes zu yerfolgen, der um den Besitz des Saarlandcs 
getobt hat.

Aus der Fulle der Fragestellungen yerdienen vor allem die Aus- 
fiihrungen uber die Schwierigkeiten, die sich sowohl dem Absatz von 
Saarkolile und Saareisen bei der Offnung des deutschen Marktes ais auch
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der Eisengcwinriung selbst infolge der mfihsam in Gang gehaltencn und oft 
nur stoBweise crfolgendcn Erzvcrsorgung durch Frankreich entgegenstellten, 
lebhafte Bcachtung. Die Aufzeigung des Verkokungs- und Erzverhuttungs- 
problems mit den neuen deutschen Erzen ermóglicht einen umfassenden 
Einblick in die Gesamtproblematik, der noch yerstarkt wird durch die 
cingehende Untersuchung der hierbei wichtigen Frage der Verkehrslage des 
Saarlandcs zum ubrigen Reich, die ais sehr ungunstig bezeichnet wird und 
nach dcr Riickgliederung in yollem Umfange fuhlbar wurde, wenn auch dic 
Reichsbahn bisher durch TarifmaBnahmen dic verkehrsfeme Lage der saar- 
landischcn Schwcrindustrie zu erlcichtcrn bemuht w ar. Das Ziel bleibt aber 
dic Erstcllung des Saarpfalz-Rhein-Kanals.

Letztlich sei noch auf die recht ausfiihrlichen Betrachtungen zu dem 
Problem der sozialen Belange vor und nach der Ruckglicderung yerwiesen, 
das sich gerade bei den Arbeitern der Schwcrindustrie am scharfsten heraus- 
schalt und dem sozialpolitisch interessierten Leser willkommene Aufschlusse 
zu bicten vermag. Dr. S e r io .

Prufgerate fu r die W erkstoffprufung In der M etallbearbeltung. Von
H. N a r a th  VDI. 150 S. mit 112 Abb. Leipzig 1941, J. J. Arnd. Preis
geh. 2,40 $tM .
Wahrend die W erkstoffpriifung ais Wissenschaft nach der sturmischen 

Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre Jetzt einen etwas stetigeren Verlauf 
aufzuwcisen hat. sind die W erkstoffpruf maschinen auch heute noch in so 
schnellcr Entwicklung begriffen, daB das Fachschrifttum iiber den jc- 
wciligen Stand zumeist nur ein unyollkommencs Bild yerm itteln kann. Dic 
Schrift von Narath fullt diese Luckc; sie gib t dcm Fachmann einen um
fassenden Oherblick uber den derzcitigen Stand der Prufmaschincntcchnik.

S ch  lo b a c h .

Das W asser in der Industrie und Im H aushalt. Von J. L e ic k ,  Berlin.
(Technische Fortschrittsbcrichte, Bd. 33.) 2., vcrb. Aufl. 137 S. mit
27 Abb. Dresden 1941, Theodor Steinkopff. Preis geh. 8 M C t geb.
9 VLK.
Dieses Buch behandelt auf 137 Seiten das gesamte grofle Gebiet der 

Wasscraufbcreitung. Bei einer solchen Zusammendriingung des Stoffes 
mussen naturgemaB einzelne Teilgebiete raum lich in den Hintcrgrund treten. 
So ist z. B. bei den 6  Hauptabschnitten des Buchcs A. Zusammensetzung 
und Untersuchung des Wassers, B. Das W asser in der zentralenW asser- 
versorgung, C. Das W asser im Haushalt, D. Das W asser im Fabrikations- 
betrieb, E. Das W asser im Dampfkessclbetrieb, F. Kon trolle der Reinigungs- 
anlagen, das Abwasser nur kurz beim »Wasser im Haushalt* gestreift, fehlt 
aber beim »Wasser im Fabrikationsbetrieb* ganz. Dagegen sind umfang- 
reichcr dic Darlegungcn iiber chcmische Untersuchungen, Trinkwasser- 
yersorgung sowie iiber die Aufbereitung des W assers fur den Dampf- 
kesselbau.

Dic Ausfiihrungen des Verfasscrs sind im ailgemeinen yerstandlich 
gehalten, wenn auch bei dem chemischen Charakter der W asscraufbcreitung 
der Nicht-Chemikcr die Zusammenhangc nicht ohne weiteres sofort Ober- 
blicken kann. Wahrend die hier und da eingestreuten chemischen Formeln 
bei einem Teil des Lcscrkreises das Verstandnis erleichtcrn, wird bei dem 
anderen Teil das Gcgenteil erreicht. Der Verfasser hat jedoch die Folgc- 
rungen so klar herausgestellt und sie mit seinen Erfahrungen ergiinzt, daB 
alle Leser Nutzen aus dem Buch ziehen werden. Das tiefere Eindringen in 
diesen Stoff wird allerdings dcm Chemiker yorbchalten bleiben. Das Er- 
scheinen der zweiten Auflage wahrend des Krieges beweist nicht iiur dic 
Notwendigkeit der durch den Fortschritt in der W asseraufbereitung be- 
dingten Erganzung, sondern auch das Vorliegen eines Bcdurfnisses seitens 
der Wasscrwerke und W asscrverbraucher. S ch u m a n n .

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U ‘
(E ine E rkld rung  d er  A bkurzungen  is l in N r .J  a u f den Seiten  

G eolog ie  und L agerstattenkunde.
K arbonflora. Guthórl, Paul: D e r  S t e in k o h le n w a ld .  Bergbau 54 

(1941) Nr. 21 S. 249/56*. Aufbau der Streifenkohle. Gcfugc der Kohle. 
Schema eines Kohienflózes mit Hangcndflora und Wurzelboden. Kcnn- 
zeichnung und bildliche Darstellung der wichtigsten Pflanzenartcn.

K ohlenau fbau . Meldau, R. und M. Teichmuller: O b c r m ik r o -
s k o p i s c h e  B e o b a c h tu n g e n  an  s c h w in g g e m a h lc n c n  K o h le n -  
s ta u b e n  y e r s c h i e d e n e n  ln k o h l u n g s g r a d e s .  01 u. Kohle 37 (1941) 
Nr. 38 S. 751/55*. Geringe Unterschicde der Yitritstiiubc von Stcinkohlen 
vcrschiedenen lnkohlungsgrades sowie von Braunkohle und Steinkohle im 
iibermikroskopischen Bild.

E rdól. Behrmann, R. B.: D ic  ó l g e o l o g i s c h e  E r s c h  1 icB u ,ng  
A lb a n ie n s .  O lu . Kohle 37 (1941) Nr. 39 S. 771/77*. Gcschichtlichcr Rttck- 
blick. Geologischer Aufbau Albaniens. Dic Bitumenyorkommen. Ergebnisse 
der bisherigen ErdolaufschluBtatigkeit.

B ergtechnik.
D ohrwesen. Kolbeck, R .: D e r  B o h r - D ie s e lm o to r .  01 u. Kohle 37 

(1941) Nr. 39 S. 778/86*. Fordcrungen an die Antriebsmaschine im Bohr- 
betrieb. Allgemeine Grundlagen des Dieselyerfahrens. Unterschicd im Dreh- 
momentvcrlauf. Motoren der Leichtbauart. W artung und Bedienung. Nor- 
mung von Bohrmotoren. Schrifttum.

Muller, O .: S c h la g e n d e s  O e s t e i n s b o h r e n  m it  H a r t m c t a l l -  
s c h n c id e n .  Techn. BI. (Dusseld.) 31 (1941) Nr. 42 S. 519/20*. Oberblick 
iiber die yerschiedenen Ausfuhrungen der Hartmetallschncidcn, ihre Be
handlung und Bcwahrung. Befestigung mit dem Bohrgestangc. Schleif- 
cinrichtung.

Abbau. von Hippel, Joachim: D ie  L e h re n  a u s  d e r  b i s h e r i g e n  
m a s c h in e n  t e c h n is c h e n  E n t w i c k lu n g  f u r  d ic  z u k u n f t i g e  t e c h 
n i s c h e  A u s g e s t a l t u n g d c r  S t r e b b e t r i e b e .  Gluckauf 77 (1941) Nr. 42 
S. 589/95*. Erórterung der bei der Entwicklung von Maschinen und Ge- 
riiten fur den Bergbau zu erfullenden grundsatzlichen Forderungcn. Vor- 
schlage und Anregungen fiir dic Ausgestaltung von Vorpfandern, Fórdcrer- 
ruckcrn und yollstiindig mechanisierter Abbauycrfahrcn. Beschreibung eines 
einfachcn Ladcgerats.

F orderung. Daeves, Karl und Philipp Linz: D ic  B e a n s p r u c h u n g  
u n d  E n t w i c k lu n g  v o n  F ó r d e r s e i l e n  f i i r  h o h e  F o r d e r d i c h t e n .  
Gluckauf 77 (1941) Nr. 43 S. 602/06*. Vcranlassung der Untersuchung. Ein
fluB der Beanspruchungsart. Schwachstcllenuntcrsuchung am bcanspruchtcn 
Fórderseil. Entwicklung und Erprobung von Drahtseilen fur hohe pausen- 
arme Beanspruchungen.

K rafterzeugung, K raftvertellung, M asch lnenw esen .
Lager. Meckel, A.: O ic B t e c h n is c h e  u n d  k o n s t r u k t i y e  R ic h t 

l in ie n  f u r  O l e i t l a g e r  m it  L a g e r m c ta l l - A u s g u B .  Montan. Rdsch. 33 
(1941) Nr. 20 S. 393/98*. Kennzeichnung der Lagermetalle. Anleitung fur 
ein sachgemafies VcrgieBen des Lagcrmctalles. Auswahl des Schmiermittels.

C hem lsche T ech n o log ie .
N ebenproduktcngew innung . Ramser, H. E.: D e r  A u s b a u  d e r

s c h w c iz e r i s c h e n  T e e r i n d u s t r i e  w a h r e n d  d e r  K r i e g s w i r t -  
s c h a f t  u n d  i h r e  n e u e n  A u fg a b e n .  M onatsbull. Schwciz. Ver. G as-u . 
Wasscrfachm. 21 (1941) Nr. 9 S. 145/53*. Die vor rund 10 Jahren ins Leben 
gerufene Zcntralverarbeitung des Rohteers w irkt sich heute ais eine wert- 
volle Stutzc der Gasindustrie aus und hat ausschlaggebend mitgcwirkt, die 
Kohlenyersorgung der Gaswerke slcherzustellen.

Eymann. Konstanz: O b e r  d ie  A u s w a s c h u n g  v o n  A m m o n ia k . 
W a s s c r s t o f f  u n d  K o h lc n d io x y d  a u s  K o h l e n d e s t i l l a t i o n s -  
g a s e n .  G as-u. W asserfach84 (1941) Nr. 42 S. 573/79*. Beitrag zur Kcnntnis 
der Losungsgcschwindigkeitcn von Kohlensaure und Schwefelwasserstoff in 
ammoniakalischen Lósungen.

B raunkoh le. Knofler, K. und O. Kuhl: U n te r s u c h u n g e n  u n d  
V e r s u c h c  u b e r  d ie  V e r w c r tu n g  s a l z h a l t i g e r  B r a u n k o h le .  
Braunkohle 40 (1941) Nr. 41 S. 557/63*. Ergebnisse von Versuchcn m it der 
Vcrgasung, Auslaugung und Schwelung salzhaltiger Rohkohle. Auslaugung 
des Schwclkokscs. (Fortsetzung f.).

H utteriwesen.
M e/alle . Tafel, V.: D a s  M e ta l  I h u t t e n w e s e n  in  d e n  J a h r e n  

1939 u n d  1940. Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 18 S. 406/09. Nr. 19 S. 425/28. 
Fortschritte auf dem Gebiete der Gewinnung von Nickel, Kobalt und Alu
minium. (F orts. f.)

1 Einseitig bedruckte Abziłge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Vcrlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2 ,5 0 ^ .^  
fiir das Yierteljahr zu beziehen.

25—27 v e rd ffcn ilich t. * bedeu te t T ex t- oder T a fe labb ildungen .)

Gcorgc, W illi: E r z b e w c r t u n g  u n d  H u t t c n l ó h n e  im neuen  
E u r o p a .  Met. u. Erz 3S (1941) Nr. 19 S. 417/21. Nachweis, daB dic bisher 
iiblichen Bewertungsverfahren fur Erze und sonstige Hiittenyorstoffe den 
Anforderimgen der heutigen M ctallwirtsehaft nicht mehr genugen. Not
wendigkeit und Vorteile der Aufstellung genormter W crtformen.

Schoppcr. W alter: 75 J a h r e  T e c h n ik  b e i  d e r  N o r d d e u ts c h c n  
R a f f i n e r i e  in  H a m b u rg .  Met. u. Erz 3S (1941) Nr. 19 S. 421/25*. Die 
technischen Einrichtungen bei der Grundung um dic M itte des Yorigen 
Jahrhundcrts. Einfiihrung der Elcktrolyse. Von der Jahrhundertwcndc bis 
zum W cltkriege. Ausbau bis zur Jetztzeit.

P E R S O N L I C H E S
Zur kommissarischcn Beschaftiguyg sind iiberwiesen worden: 
der Erste Bergrat M o r h e n n  vom Bergamt Saarbruckcn-Ost an das 

Obcrbergamt Bonn,
der Bergrat B u c h h o l tz  vom Oberbcrgamt Bonn an das Bergamt 

Saarbrucken-Ost.

Der Bergassessor M o m m c r tz ,  Bergwerksdircktor der Zcclic 
Bonifacius, Kommandcur einer Infanteriedivisions-Nachrichtenabteilung, ist 
zum Maior befórdert worden.

G esto rb en :
am 27. Oktober in Berlin-Zehlcndorf der Bergrat Wilhelm Ulrich 

A rb e n z  im Alter von 73 Jahren,
am 28. Oktober der Regicrungsgeologe Professor E. H e u s e l e r ,  

Leitcr des Chemischen Laboratoriums der Reichsstellc fur Bodenforschung, 
im Alter von 59 Jahren.

I g p l l m f o  S B u t f c f i e c  2 5 « 0 f e u f e

Z w eigvere in  B ez irk  Oberschlesien.
W ir bitten unsere M itglieder dringend, zwecks Vereinfachung und Er- 

leichterung der Kasscnfuhrung ihre kiinftigen Beitriige sowie Beitragsruck- 
stande nicht mehr unmittelbar an die Hauptgeschaftsstelle in Essen, sondern 
n u r  n o c h  an den Zweigyerein Oberschlesien, d. h. an  H e r m  B e rg -  
w e r k s  d i r e k t o r  B e r g a s s e s s o r  J o h a n n e s  L c u s c h n e r ,  K a tto -  
w i tz  10, O h e im g r u b e ,  P o s t s c h e c k k o n t o  B r e s la u  47323 uberweisen 
zu wollen.

L c u s c h n e r ,  Vorsitzcnder des Zweigyereins Bezirk Oberschlesien.

O rtsg rup pe  Leoben.
Die Ortsgruppe Leoben yeranstaltet in Gemcinschaft mit dem NSD.- 

Dozentenbund, Amt fur Wissenschaft, Mont. Hochschule in Leoben, am 
Samstag, dem 15. Noycmber 1941, im Hórsaal 1 der Montanistischen Hoch
schule in Leoben, eine Vortragstagung, zu der die M itglieder hcrzlichst cin- 
geladen sind. Programm: 14 Uhr V ortrag von Dr. mont. Dipl.-lng. A. Frh. 
v. H ip h s i c h ,  Hannoyer, uber »Gcoelektrische Untersuchungsmethoden in 
der modernen Tiefbohrtechnik«. Daran schlieBt sich um 16 Uhr die Vor- 
fuhrung des neuen Schlumberger MeBwagens sowie der SchuBperforation 
einer Róhrcntour an. 17 Uhr V ortrag von Dipl.-lng. O. R u lk e , Hannoyer. 
»Geoelektrische Oberflachenmessungcn; Grundlagen, Anwcndungsmóglich- 
keiten und praktische Ergcbnisse«. Ab 20 Uhr zwanglosc Zusammenkunft 
in der Burgerstube des Grandhotels, Leoben.

K n ap p sch af ts -D irek to r  Dr. W. U te rm an n
40 Ja h re  im  offentlichen Dienst.

In dem festlich geschmuckten groBen Sitzungssaal des Knappschafts- 
gebaudes in Bochum fand am 23. O ktober 1941 eine Feierstunde aus AnlaB 
des 40jahrigen Dienstjubiliiums des Knappschafts-Direktors Dr. W. U t e r 
m ann  statt. Der Prasident der Reichsknappschaft, J a k o b ,  war crschiencn. 
um dem Leiter der gróBten Knappschaft seine Gluckwiinsche persdnlich zu 
uberbringen uud ihm fur seine langjahrigc erfolgreichc Arbeit im Dienste 
des Bergmanns zu danken. Er wurdigtc die groflen Verdienste des Jubilars 
um die Ruhrknappschaft und yerband damit den Wunsch. daB dieser noch 
recht yiele Jahre ais Leiter der Ruhrknappschaft ihn in seiner Arbeit 
unterstutzen moge.


