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Die Vorteile der ortsfesten Streb- und Streckenbeleuchtung 

im Steinkohlenbergbau untertage1.

Von Dr.-Fng. Bernhard Passmann, Essen.

Unter ortsfester Beleuchtung soli im nachstehenden 
jede Art von fest angebrachter Allgemeinbeleuchtung 
untertage im Gegensatz zu den tragbaren Mannschafts- 
Grubenleuchten verstanden werden, gleichgiiltig, ob es sich 
dabei um Streb- oder Streckenbeleuchtung handelt, ob- 
wohl betriebstechnisch gesehen, die Strebbeleuchtung aa 
sich ais ortsveranderliche Anlage anzusprechen ist, da sie 
gemaB dem Abbaufortschritt standig umgelegt wird.

Die Gri inde ,  die fiir eine gute Beleuchtung untertage 
sprechen, sind vielfacher Art und im Schrifttum bereits des 
ófteren ausfiihrlich dargelegt worden2. Daher seien hier 
nur kurz einige grundsatzliche allgemeine Gesichtspunkte 
vorangestellt, die wichtig genug sind, um ein ernsthaftes 
Studium der Beleuchtungsfrage untertage auf allen Stein- 
kohlengruben mit dem Ziel einer zukunftigen Licht- 
verbesserung angebracht erscheinen zu lassen.

Gute Beleuchtung tragt zur Verringerung der Unfall- 
z i f fern und zu einem besseren kórperlichen Al lgemein- 
bef inden des Bergmannes bei, wodurch sich wiederum die 
Krankheitsziffern vermindern kónnen. Hieraus zieht dann 
letzten Endes in irgendeiner Form ebenfalls die Fórder- 
leistung ihren Nutzen. Abgesehen davon ist es ein rnensch- 
lich begriindetes und volkspolitisch zwingendes Be- 
diirfnis, dem Bergmann seine ohnehin schwere und gefahr- 
volle Arbeit zu erleichtern und den Aufenthalt untertage 
angenehmer und gesundheitlich zutraglicher zu gestalten. 
Im Hinblick auf den Arbeitermangel und die Nachwuchs- 
sorgen im Bergbaubetrieb diirfte auch dieser Umstand fiir 
den vorausschauenden Werksleiter schon aus Betriebs- 
riicksichten Grund genug sein, alles zu versuchen, was 
diesen Nóten abzuhelfen in der Lage ist.

Gute Beleuchtung bringt ferner erfahrungsgemaB in- 
folge des besseren Sehvermógens eine Leistungs- 
steigerung mit sich, einmal unmittelbar durch Erhóhung 
der eigentlichen Hackenleistung und zum anderen mittel- 
bar durch reinere Fórderung und Beschleunigung aller 
Nebenarbeiten. In Anbetracht der dem Steinkohlenbergbau 
gestellten Fórderaufgaben einerseits und des erwahnten 
Facharbe i termange ls  anderseits ist es sogar eine 
nationale Pflicht, auch diese Móglichkeit der Leistungs- 
steigerung und damit der Erhóhung der Kohlenfórderung 
auszunutzen.

Zweifellos ist auf dem Gebiet der Untertage- 
beleuchtung bereits viel geschehen, aber noch mehr bleibt

1 Nach einem Vortrag, gehalten am 18. Juni 1941 im AusschuB fiir 
Orubensicherheitswcsen beim Verein fiir die bergbaulichen Interessen, Essen.

2 S. die nachgenannten Schrifttumshinweise.

fiir die fernere Zukunft unter normalen Verhaltnissen zu 
tun iibrig, und zwar durch weitestgehenden Ubergang von 
der tragbaren M.annschaftsleuchte auf die ortsfeste Be- 
leuchtungsanlage1. Zum Beweis dafiir, daB die Mann- 
schaftsleuchte die untertage zu fordernden gesteigerten 
lichttechnischen Bedingungen weder heute noch wahr- 
scheinlich in der Folgę erfiillen kann, wohl aber die orts
feste Beleuchtung hierzu ohne weiteres in der Lage ist, soli 
im folgenden zunachst auf die Frage der notwendigen 
Helligkeit eingegangen und dann dieser die Lichtleistung 
der Mannschaftsleuchte und der ortsfesten Beleuchtungs- 
anlage gegeniibergestellt werden.

Notwendige Beleuchtungsstarken untertage.

In der Zahlentafel 1 ist auszugsweise eine Ubersicht 
iiber die von der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft 
(DLTG) geforderten, auf praktische Erfahrungen und ein- 
gehende Versuche fufienden Richtwerte gegeben. Danach 
werden fiir mittelfeine Arbeiten oder mittlere Anspriiche 
inindestens 40 lx verlangt und sogar 80 lx empfohlen, 
wobei die Be leuch tungssta rke  an der ungiinstigsten 
Stelle 20 lx nicht unterschreiten soli2. Selbst fiir grobe 
Arbeiten und niedrige Anspriiche liegen die entsprechenden 
Werte noch bei 20 bzw. 40 und 10 lx. Bei Betrachtung 
der Begriffe »grobe« und »mittelfeine« Arbeiten (s. An- 
merkungen zur Zahlentafel), kommt man notgedrungen 
zu dem SchluB, daB dem in einem stark mechanisierten 
Abbaubetrieb tiitigen Bergmann eigentlich die an der un- 
giinstigsten Stelle ais Mindestwert geforderte Beleuchtungs
starke von 20 lx eher zur Verfiigung stehen miiBte ais 
nur 10 lx Beleuchtungsstarke. Ferner laBt sich aus den 
Angaben der Zahlentafel 1 ableiten, daB Fiillórter, 
Lade- und Anschlagstellen, Kreuzungen, Weichen u. dgl. 
mindestens 5 bis 10 lx, Werkstatten und Maschinenraume 
sowie Hauptschaltanlagen 20 lx Beleuchtungsstarke 
haben miissen, wahrend fiir die Streckenbeleuchtung im 
allgemeinen 0,5 bis 2 lx ausreichen. Dabei ist in allen 
Fiillen wohlgemerkt nur von A l lgeme inbe leuch tung ,  
aber nicht von der Arbeitsplatzbeleuchtung im besonderen

1 Hier wie im folgenden ist unter Leuchte inimer, wie es technisch 
richtig ist. das yollstandige Oeleucht, unter Lampe bzw. Gluhlampe jedoch 
nur die sogenannte »Qiiihbirne« zu verstehen.

2 Die Beleuchtungsstarke E einer Flachę ist der Quotient aus dem auf 
diese Flachę fallenden Lichtstrom und der Grófie der Flachę. Die Be
leuchtungsstarke 1 lx (Lux) wird erhalten, wenn der Lichtstrom 1 Im 
(Lumen) auf die Flachę 1 m2 eingestrahlt wird. Die Beleuchtungsstarke ist 
inithin nur ais Wirkung einer Ursache, namlich des Lichtstromes bzw. der 
Lichtstarke zu werten, und zwar ist die Einheit der Beleuchtungsstarke der 
Starkę des Lichtstromes verhaltnisgleich. Die Beleuchtungsstarke kann also

Z a h le n ta fe l 1. Notwendige Beleuchtungsstarken1 nach den Leitsatzen der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft (DIN 5035)-.

Art der Anlage

Allgemeinbeleuchtung
| Arbeitsplalz- 

beleuchtung

Mittlere
Beleuchtungsstarke

, . i  Enipfohlener 
Mindestwert Wert

lx> ! Ix

Beleuchtungstarke 
der ungiinstigsten Stelle

Enipfohlener 
Wert 

lx

Mindestwert

lx3

Belcuchtungs- 
stSrke der 

Arbeitsstelle

lx

A r b e i t s s t a t t e n :

Industrie- und Handwerksbetriebe . . Grobe Arbeiten*..........................
Mittelfeine Arbeiten"...................

A u f e n th a l ts r a u m e 6 .............................. Niedrige Anspriiche...................
, , , Mittlere A nsp r iic he ...................

V e r k e h r s a n la g e n :

Strafien und P latze .................................. Schwacher V e rk e h r ...................
Mittlerer V e rkeh r .......................

Durchgange und T re p p e n ................... Schwacher V e rk e h r ...................
Starker Verkehr..........................

Bahnanlagen............................................. Gleisfelder:
Schwacher Verkelir...............
Starker V e r k e h r ...................

Bahnsteige, Verladestellen usw.
Schwacher Verkehr...............
Starker V e rk e h r ...................

20 (20) 40 10 (10) 50 . . .  100
40 (30) 80 20 (15) 100 . .  . 300

20 40 10 — 50 . . .  100
40 80 20 100 . .  . 300

1 3 0,2 0,5
3 8 0,5 2
5 15 2 5

10 30 5 10 —

0,5 1,5 0,2 0,5
2 5 0,5 2 —

5 15 2 5
10 30 5 10 —

i Die Beleuchtungswerte werden bei der Allgemeinbeleuchtung auf eine waagerechte Ebene in 1 m Holie uber dem Fuflboden, bei der Arbeits- 
platzbeleuchtung auf die Arbeitsflache bezogen. -  » Auszugsweise Wiedergabe. — » Die in Klammern stehenden Zalilen gelten nur dann, wenn auBer 
der Allgemeinbeleuchtung noch eine Arbeitsplatzbeleuchtung vorhanden ist. -  ‘ Grobe Arbeiten: z. B. EisengieBen, OuBputzen, Grobwalzen, Schmieden. 
s Mittelfeine Arbeiten: z. B. Pressen, Stanzen, Sagen, Hobeln, FrSsen, Orobmontage. -  « Bei mittlerer Riickstrahlung der Raumauskleidung, des Arbeits- 
gutes bzw. der Arbeitsflache von 40 . . . 60°/0.
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die Rede. Die Werte hierfiir liegen, wie die Zahlentafel 1 
angibt, ganz erheblich hóher, haben jedoch praktisch fur 
den Untertagebetrieb keine Bedeutung, da technische 
Schwierigkeiten bestehen, derartige Beleuchtungsstarken, 
z. B. im Abbau, zu erzielen. Sie lassen aber vergleichsweise 
erkennen, um wieviel giinstiger der Industriearbeiter be- 
ziiglich der Beleuchtung natiirlicherweise gestellt ist und in 
welchem Mafie sich der Bergmann von vornherein aus 
technischen Griinden notgedrungen bescheiden mufi.

Nun ist fiir das richtige Erkennen (das subjektive Emp- 
findungsvermógen des Menschen oder fiir den Helligkeits- 
eindruck) des Arbeitsplatzes und des Werkzeuges nicht 
allein die Beleuchtungsstarke ausschlaggebend, sondern 
vielmehr die Leuchtd ich te  eines Gegenstandes, also die 
Helligkeit, die von der beleuchteten Flachę zuriickgeworfen 
wird1. Dieser Umstand bewirkt die aufierordentlichen 
Schwierigkeiten, die sich bei den Bemiihungen ergeben, 
dem Bergmann ausreichendes Licht vor Ort zu beschaffen; 
denn die Re f lex ion szah l2 der Kohle betragt meist nur 
1 bis 2 o/o, die der Berge 3 bis 5 o/o und die des Holz- 
ausbaues, je nach seiner Verstaubung, etwa 10  o/o, wobei 
mit zerstreuter Reflexion gerechnet wird, wie es praktisch 
durchweg der Fali ist. Die Zahlentafel 2 gibt entsprechende 
Mefiwerte wieder und enthalt zum Vergleich Reflexions- 
zahlen verschiedener anderer Gegenstande3. Danach gehen 
iibertage (s. auch Anmerkung zu Zahlentafel 1) etwa 50o/0 
des auffallenden Lichtstromes fiir das Erkennungs- 
vermógen des Auges verloren, im Untertagebetrieb aber 
sogar 90 bis 99o/0. Daraus ergibt sich, dafi eigentlich statt 
der oben geforderten Mindestbeleuchtungsstarke von z. B. 
10 bis 20 lx tatsachlich etwa 20 bis 40 lx vorhanden sein 
miifiten, damit bei kiinstlichem Licht der gleiche Hellig- 
keitseindruck wie im Ubertagebetrieb erzielt wird.

Z a h le n ta fe l 2. Reflexionswerte verschiedener Gegenstande. 
iiber- und untertage.

Gegenstand

WeiBes P a p ie r .............................................
Hellgelber Anstrich .....................................
Steinstaub......................................................
G rubenholz ....................................................
Schiefergestein aus dem Streckenvortrieb .
Schieferklaubeberge..................................
Druckbuchstaben.........................................
Ruhrkohle........................................................

Reflexionszahl

_%___
60-70 
rd. 50 
rd. 20 
rd. 10 
5—15 
3 -  8 
2— 4 
1— 5

lediglich mittelbar zur Bestimmung der Helligkeit einer Leuchte heran- 
gezogen werden. Da aber im Laufe der Zeit die Bezeichnung fiir die 
H e l l ig k e i t  einer Lampe bzw. Leuchte verschiedentlich gewechselt hat 
und daher heute zum Teil noch unterschiedliche Benennungen hierfiir neben- 
tinander in Gebrauch sind, soli hieriiber eine kurze Erklarung vorangestellt 
werden.

Die Helligkeit einer Leuchte wird entweder in L ic h ts ta rk e  HK 
(Hefnerkerze) oder neuerdings in L ic h ts tro m  lm (Lumen; vgl.Anm .4auf 
S. 4, links) angegeben. Bei der Lichtstarke unterscheidet man aulierdem noch 
die horizontale (H K hJ und die mittlere raumliche Lichtstarke (HKo). Erstere 
wird nur in einem bestimmten Stahlungswinkel (horizontal) gemessen, 
letztere stellt den Wert aus dem gesamten im Raum ausgestrahlten Licht
strom, geteilt durch den vollen Raumwinkel (360° =  4 n: =  12,566 Ein- 
heiten) dar und wird haufiger benutzt ais die Einheit HKh. Das Verhaltnis 
von HKo/HKh kann mit geniigender Genauigkeit zu etwa 0,7 bis 0,8 an- 
genommen werden. Eine Lichtquelle von 1 HK strahlt also in den gesamten 
Raum ringsum einen Lichtstrom von 12,566 lm aus. Fiir Oberschlags- 
rechnungen geniigt es, wenn der Einfachheit halber 1 HK =  10 lm und 
damit 1 lm =  Vio HK gesetzt werden.

AuBerdem wird noch nebenher, vor allem bei Starkstromleuchtcn, zur 
Bestimmung der L am peng róB e  die Einheit W a t t  verwendet. Diese kann 
zu dem Lumenwertder Lampen bei den verschiedenen elektrischen Leuchten- 
bauarten und damit auch zu dem Kerzenwert naherungsweise in folgendc 
Beziehung gebracht werden:

1 W =  rd. 8 lm =  0,8 HK

1 W =  rd. 11 lm =  1,1 HK

1 W  =  rd. 15 lm =  1,5 HK

A k k u le u ch le n .........................
Starkstromleuchten im Streb

(bis 60 W ) .........................
Starkstromleuchten in der 

Abbaustrecke (bis 100 W) .
Starkstromleuchten in der

Hauptstrecke (bis 200 W ) . 1 W =  rd. 18 Im =  1,8 HK
Sonstige Starkstromleuchten /

(bis 1000 W) . . . .  1 W  =  rd. 20 lm =  2,0 HK

1 Die Leuchtdichte B einer Flachę in einer bestimmten Richtung ist 
der Quotient aus der Lichtstarke der Flachę in dieser Richtung und der 
senkrechten Projektion der Flachę auf eine zu dieser Richtung senkrechtc 
Ebene. Die Leuchtdichte ist die fur den im Auge hervorgerufenen Hellig- 
keitseindruck wesentlich maBgebende lichttechnische GrundgroBe. Dic 
Leuchtdichte 1 sb (Stilb) wird erhalten, wenn die Lichtstarke 1 HK (Hefner
kerze) von einer ebenen Flachę von 1 cm2 in senkrechter Richtung aus- 
gestrahlt wird.

2 Die Reflexionszahl eines Kórpers ist das Verhaltnis des von dem 
Kórper zuruckgestrahlten Lichtstromes zu dem auffallenden Lichtstrom. Der 
Vorgang der Ruckstrahlung wird Reflexion genannt; sie kann gerichtet. 
zerstreut oder gemischt sein.

3 H iepe , Dissertation, Berlin 1931.

Nun ist aber gliicklicherweise das menschliche Auge 
aufierordentlich anpassungsf i ih ig .  So ist es z. B. móg- 
lich, ein Schriftstiick sowohl an einem hellen Sommertag 
gegen Mittag bei rd. 100000 lx ais auch in einer mond- 
scheinhellen Nacht bei 1,5 bis 2 lx sowie schliefilich beim 
Schein einer Benzinsicherheitsleuchte in 1 m Entfernung 
bei nur 0,6 bis 0,8 lx zu lesen. Es brauchen daher die an 
eine zwreckmafiige Untertagebeleuchtung zu stellenden An- 
spriiche nicht allzu hoch geschraubt zu werden, sondern 
man kann auf die betrieblichen und technischen Gegeben- 
heiten weitgehend Riicksicht nehmen. Anderseits darf diese 
Anpassungsfahigkeit des Auges nicht zur Verwendung 
einer ungeniigenden Beleuchtung verleiten, da schlechte 
Beleuchtung zu Ermudungserscheinungen fiihrt, damit 
leistungshemmend wirkt, und ferner Schadigungen des 
Sehorgans sowie Stórungserscheinungen des Zentral- 
nervensystems mit seinen schadlichen Auswirkungen nach 
sich ziehen kann. Auch die bekannte Erscheinung des 
Nystagmus (Augenzittern) gehórt vermutlich hierher, 
obwohl nach den Verlautbarungen im bisher vorliegenden 
Schrifttum zu urteilen, dabei noch andere Ursachen wesent
lich mitzuwirken scheinen. Abgesehen davon ist unzu- 
reichende Beleuchtung gleichbedeutend mit mangelhafter 
Sichtbarkeit, Erhóhung der Unfallgefahr und fehlerhafter 
Bedienungsmóglichkeit von Maschinen und maschinellen 
Einrichtungen.

Auf die Organe, die die grofie Anpassungsfahigkeit und 
die Erhóhung der Empfindlichkeit des Auges ermóglichen 
und ihre Wirkungsweise soli hier nur kurz eingegangen 
werden. Es handelt sich dabei um zum Teil sehr ver- 
wickelte Vorgange. Einmal ermóglicht die Anderung der 
Pup i l lengró f ie  je nach den vorliegenden Lichtverhalt- 
nissen, dafi das Auge in einem grofien Bereich von Hellig- 
keitswerten arbeiten kann. Zum anderen ist das Ver- 
anderungsvermógen der Ne tzhau t  entscheidend fur die 
Angleichung des Auges an die vorhandenen Helligkeits- 
verhaltnisse. Bei giinstiger Beleuchtung und genauem 
Sehen verengt sich die Pupille und die Zapfen innerhalb 
der zentralen Region der Netzhaut treten in Tatigkeit. Bei 
geringerer Helligkeit, wie sie untertage herrscht, erweitert 
sich die Pupille, und es arbeitet hauptsachlich die Rand- 
zone der Netzhaut, die Stabchen, wobei im Gegensatz zum 
ersten Sehvorgang, dem zentralen oder direkten Sehen, 
vom Flachensehen oder indirektem Sehen (wegen der 
Verbindung der Stabchen mit den Nervenleitungen des 
Gehirns) gesprochen wird. Uber die Erhóhung der E m p 
f ind l i chke i t  des Auges mit zunehmender Anpassung an 
die Dunkelheit unterrichtet die Zahlentafel 31.

Z a h le n ta fe l 3. Steigerung der Empfindlichkeit des Auges 
mit zunehmender Anpassung an die Dunkelheit.

Nach Minuten
Unterscheidungs-
empfindlichkeit

0//o

10 etwa 4
20 60
30 82
40 88
50 91

Im allgemeinen lafit sich also sagen, dafi von der An- 
fahrt (Sonnenlicht) an gerechnet die Netzhaut etwa 30 min 
gebraucht, um annahernd und mehr ais 50 min benótigt um 
vo!le hóchste Empfindlichkeit fiir die Erkennung der 
Helligkeitsunterschiede zu erreichen. Jede starkę Licht- 
quelle unterwegs unterbricht und verlangert aber diesen 
Vorgang, da sich das Auge in ungefiihr ebenso viele 
Sekunden auf »Hell« wie in Minuten auf »Dunkel« ein- 
stellt. Bei Adaption nach Dunkel steigt nach Zahlentafel 3 
die Empfindlichkeit der Netzhaut in den ersten 10 bis
15 min nur sehr allmahlich, um zwischen der 15. und 
30. Minutę schneller zuzunehmen. Dieser Vorgang ist erst 
nach 55 min ganz zum Abschlufi gekommen, wobei sich 
die Empfindlichkeit des Auges um mehr ais 70000mai 
erhóht hat. Die Adaption nach Heli ist jedoch schon in 
etwa 30 s annahernd beendet. Ahnlich ist es bei der Pupille, 
die zum Offnen auf grófite Óffnung rd. 6 min, zum 
Schliefien aber nur 29 s braucht.

Die Deutlichkeit des Sehens ist aufierdem noch gróBer 
oder kleiner, je nachdem die He l l i gke i t sversch ieden-  
hei ten der betrachteten Gegenstande und der Umgebung 
gróBer oder kleiner sind. Dieser Umstand ist fiir das 
Untertage-Sehen von besonderer Bedeutung, weil die 
Kontrastwirkungen der Fliichen und die Unterschiede im

1 H ie p e , a. a. O.
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Reflexionsvermógen der Gegenstande sehr gering sind, wie 
die Zahlentafel 2 erkennen laBt.

Da es sich untertage im wesentlichen nur um ein 
S tabchensehen  handelt, sind auch nur die Sehbereiche 
innerhalb dieses Sehvorganges fiir uns von Wichtigkeit. 
Dafiir sind folgende Werte an Obe r f l a chenhe l l i g k e i t  
(Leuchtdichten) festgestellt worden1 :

asb
Stabchensehen, unteres Grenzgebiet . . . 0,00001 bis 0,000001 

mittleres ,, . . .  bis etwa 0,01
oberes „  . . .  „ „ 0,1

Gemischtes Sehen (Ende des Stabchens-,
Anfang des Zapfensehens)................... „ „ 10

Z a h le n ta fe l 4. Technische Daten verschiedener Gluhlampen-Bauartenl .

Nenn- Strom- Leistungs- Gesamt-

Lampenart spannung aufnahme aufnahme lichtstrom2

V A W Im

Fur Mannschafts-
Orubenleuchte:

Mannschaftslampe
mit Gasfiillung3 . . . 2,6 1,35 3,5 28

1,5 3,9 32 (37)
1,75 4,5 38 (44)
2,0 5,2 42

Fiir vorwiegend
Strebbeleuchtung:

Osram-Centra-Lampe
ohne Gasfiillung4. . . 110/220 0,36/0,18

0,55/0,27
40 420/340
60 660/530

Fiir Strecken-
und Strebbeleuchtung:

Osram-D.-Lampe
mit Gasfiillung* . . . 110/220 0,36/0,18

0,55/0,27
40 560/480 (-/525)
60 915/805

0,68/0,34 75 1210/1060
0,91/0,45 100 1710/1510

Fiir vorwiegend
Streckenbeleuchtung:

Osram-Nitra-Lampe
mit Gasfiillung* . . . 110/220 1,36/0,68

1,82/0,91
150 2620/2280
200 3620/3220

1 Schne ide r, Elektr. im Bergb. 13 (1940) S. 49. AEG-Hilfsbuch fiir 
elektrische Licht- und Kraftanlagen, Essen, S. 556.

2 Die Klammerzahlen beziehen sich auf Gluhlampen mit Kryptongas- 
fiillung, dereń Bereich inzwischen um die 40- und 60-W-D-Lampe fiir alle 
vorkommenden Gebiauchsspannungen mit etwa 10% Mehrleistung erweitert 
wurde. (Nach neuesten Berichten ist die Lichtleistung der Osram-D-Lampen 
allgemein um etwa 1—4 °/o und im grofien Durchschnitt um rd. 2,5 °/o 
gesteigert worden.)

3 Angabe der Mindestlichtstromwerte.

4 Angabe der ungefahren Lichtstrome.

Diese neue Einheit der Bewertung in asb (Apostilb) 
nach DIN 50312 — friiher auch »Lux auf WeiB« genannt — 
wird hierbei hauptsachlich deswegen gewahlt, um eine ein- 
fachere Beziehung in den zahlenmaBig verwickelten Zu- 
sammenhang von Beleuchtungsstarke und Leuchtdichte zu 
schaffen. Der Wert 1 asb entspricht einer Leuchtdichte, die 
eine vollstandig zerstreut riickstrahlende Flachę mit der 
Reflexion 100 o/0 besitzt, wenn sie mit 1 lx beleuchtet wird. 
Danach muB also die Oberflachenhelligkeit mindestens 
Vio asb betragen, wenn das Auge nicht unnótig standig 
iiberanstrengt und verhaltnismaBig gleich gutes Flachen- 
sehen erzielt werden soli. Das bedingt aber bei einer mitt- 
leren Reflexionszahl von etwa 5 o/0 im Streb eine Be- 
leuchtungsstarke von wenigstens 2 lx an der ungiinstigsten 
Stelle. Im iibrigen ist aber entsprechend einem Wert von 
1 asb eine Beleuchtungsstarke von im Mittel etwa 20 lx 
erwiinscht, um auBer dem Fliichensehen, wenn auch unter 
Anstrengung, zeitweilig ein kórperliches, farbenwahrnehm- 
bares Sehen zu ermóglichen.

Damit komme ich wieder auf den Ausgangspunkt der 
Betrachtung zuriick, namlich auf den bereits eingangs fiir 
erforderlich gehaltenen Mindest-Mittelwert, der um 20 lx 
B d e u c h tu n g s s t a rk e  liegt, wobei sich im Verlauf der 
Erórterung eindeutig gezeigt hat, daB dieser Wert selbst 
unter Beriicksichtigung aller optischen und lichttechnischen 
Begleiterscheinungen unbedingt ais erstrebenswertes Ziel 
zu gelten hat3.

Die Lichtleistung der Mannschaftsleuchte.
Vergleicht man den genannten Mindestlichtwert nun 

mit der Lichtleistung (Lichtstrom4) unserer bekannten

1 H ie p e , a, ą. O.

2 Das Apostilb ist eine kleinere Untereinheit der Leuchtdichte. Es

hat die GroBe von — • 1Q-4 Stilb (1 sb =  31 416 asb). 
n

3 S.auch O a e r tn e r  und S c hn e id e r , Elektr1,. im Bergb. 4 (1929) S.221.
4 Der Lichtstrom einer Lichtquelle ist die von ihr ausgestrahlte unter 

Zugrundelegung der international fiir das helladaptierte Auge festgelegtcn 
Kurve der spektralen Hellempfindlichkeit photometrisch bewertete Leistung. 
Der Lichtstrom 1 lm wird erhalten, wenn eine Lichtquelle die Lichtstarke
1 HK (Hefnerkerze) gleichmaliig in die Einheit des Raumwinkcls strahlt.

Mannschaftsleuchten bzw. der darin eingebauten Gluh
lampen und mit den untertage gemessenen tatsachlichen 
Beleuchtungsstarken, dann ergibt sich das in den Zahlen- 
tafeln 4 und 5 wiedergegebene Bild.

In einem anderen Fali konnte in einem 1 m machtigen 
Flóz mit flachem Einfallen bei 2,5 m Knappliinge und bei 
einer Entfernung der Akkuleuchte vom StoB von 1,8 m ais 
Mittelwert der Beleuchtungsstarke des KohlenstoBes
0,49 lx bei Grenzwerten von 0,8 bis 0,1 lx gemessen 
werden1.

SchlieBlich wurden bei Versuchen auf der nieder- 
schlesischen Wenceslaus-Grube mit Akkuleuchten von 
rd. 9 lm Lichtleistung in 0,5 m Entfernung vom StoB (bei
1,5 bis 1,8 m Flózmachtigkeit und 20° Einfallen) oben 
am StoB etwa 1 lx, in halber Hohe 0,4 lx und unten am 
StoB 0,2 lx festgestellt. Die entsprechenden Werte fiir 
Benzinsicherheitslampen stellten sich auf etwa 0,6 und 0,3 
sowie schatzungsweise auf 0 ,1 lx2.

'Z a h le n ta fe l 5. Beleuchtungsstarken vor Ort bei 1 m Entfernung 
von den beleuchteten Flacheii*.

Beleuchtungsart

Beleuchtungsstarke 

am | auf dem , am 
Hangenden j Liegenden KohlenstoB 

lx ! !x lx

Alkalische Mannschaftsleuchte, 
innen mattiertes, geriffeltes 
Schutzglas mit Osram-Lampe

1

0,5 0,52,6 V, 1,35 A ..................................

Alkalische Mannschaftsleuchte wie 
vor, 2 Leuchten senkrecht in 5 m

0,5

gegenseitig. Abstand aufgehangt 0,6 0,6 0,5

Benzin-Sicherheitsleuchte2 ............... 0,2 0,2 0,2

1 H i e pe , a. a. O.

2 Die Benzinlampe ist nur des Vergleichs 
Aufstellung einbezogen worden.

halber in die vorliegende

Selbst wenn man statt der jetzt ais veraltet an- 
zusprechenden 1,35-A-Lampen die neuzeitlichen krypton- 
gasgefiillten 1,75-A-Lampen fiir 2,6 V verwendet, die einen 
Lichtstrom von 44 lm gegeniiber 28 lm besitzen, ist der 
praktische Erfolg nicht viel gróBer, da die tatsachliche 
mit t l ere  Beleuch tungsstarke  immer nur um etwa 1 lx 
schwankt. Gefordert sind aber bereits an der ungiinstigsten 
Stelle mindestens 2 lx und im Mittel sogar 20 lx, wie oben 
festgestellt wurde.

Dabei soli keinesfalls verkannt werden, daB der Ober- 
gang von der Benzinlampe zur Akkuleuchte, der seit 1921 
allmahlich allgemein erfolgte, schon einen gewissen Fort- 
schritt bedeutet, der seit dem Jahre 1937 durch planmafiige 
Einfiihrung der 1,75-A-Lampe mit Kryptongasfiillung noch 
vergr6Bert worden ist3, da man im Verlauf von 20 Jahren 
insgesamt eine Steigerung der Lichtleistung von rd. 8 lm 
bei der Benzinlampe auf 44 lm oder um etwa 450 o/o er- 
reicht hat.

Nach dem heutigen Stand der Technik bestehen aber 
kaum Aussichten, in absehbarer Zeit einen weiteren merk- 
lichen Schritt voran zu tun, weil der grundsatzliche Aufbau 
der Akkuleuchte dieses verhindert. Wie bereits eine kurze 
Riickschau auf die bisherige Entwicklung lehrt, sind im 
Laufe der Zeit bereits ansehnliche Erfolge — z. T. aber mit 
abnehmendem Wirkungsgrad — erzielt worden, so daB wir 
jetzt praktisch im Hóchsts tand  der En tw ick lungs- 
kurve der Hand leuch te  angelangt sind4. So brachte der 
Ubergang von der 1,35-A-Lampe zur 1,5-A-Lampe eine 
Verbesserung der Lichtleistung um 14o/0. Durch Einfiihrung 
der 1,75-A-Lampe in der Akkuleuchte konnte eine weitere 
Steigerung um 19°/o und durch Anwendung von Krypton- 
statt Argonfiillung noch 16o/o Mehrleistung erzielt werden. 
Eine Erhóhung der Stromstarke iiber 1,75 A ist technisch 
unzweckmaBig und wirtschaftlich oline Erfolg. Die 
inzwischen im groBen Umfang ebenfalls erfolgte Ver- 
besserung der Kon taktgabe  zwischen Lampensockel und 
Fassung durch besondere Sockelbauarten brachte eine 
Lichtsteigerung um etwa 1 0 o/0. Durch allgemeinen Fort- 
fall des AbschluBdeckels am Geleucht und VerschweiBen 
der Schutzkorblangsstabe im oberen Knotenpunkt, wie es 
bereits verschiedentlich geschieht, ergibt sich eine Mehr
leistung von 10 bis 15o/0. Bei Verwendung von recht- 
eckigen Schutzkorbstaben,  dereń Schmalseite in Rich-

1 G ra ff , Dissertation Aachen 1931.

2 G ae rtn e r , Elektr. im Bergb. 3 (1928) S. 6.

3 Z. Berg-, Hiitten- u. Sal.-Wes. 88 (1940) S. 337.

4 S chne ide r, Elektr. im Bergb. 13 (1940) S. 49.
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tung der austretenden Lichtstrahlen liegt, wird eine Licht- 
verbesserung um 12 o/o erreicht1. Auch eine Verkleinerung 
des Schattenkegels nach unten durch Vergrofierungder 
Lampentopfhóhe und Verringerung des Topfdurchmessers 
bringt eine Lichtverbesserung, dereń Verwirklichung aber 
infolge der gegebenen Form des benutzten zweizelligen 
Sammlers unter Beibehaltung einer giinstigen Gehause- 
topfform schwer durchfiihrbar ist. Ein wesentlich gróBerer 
Erfolg ist móglich, wenn man die Betr iebspannung  des 
Sammlers von 2,6 bis auf z. B. 5 V steigert, da hiermit eine 
VergróBerung der Lichtleistung um 40 o/o verkniipft ist. 
Das bedingt aber die Verwendung eines dreizelligen bzw. 
sogar vierzelligen Sammlers an Stelle der bisherigen zwei
zelligen Ausfiihrung. Dabei muB dann die jetzige Leuchten- 
form verlassen und eine baulich wesentlich ungiinstigere 
Form von erheblich gróBerem Gewicht gewahlt werden. 
Da aber das Gewicht der neuesten Leuchtenausfiihrung mit 
rd. 5,5 kg bereits an der Grenze des dem Bergmann Zu- 
mutbaren liegt, ist dieser Weg nicht gangbar. Eine andere 
Sammlerbauar t ,  die bei praktisch gleichem Gewicht eine 
hóhere Spannung hergibt, ist aber noch nicht gefunden 
worden und nach Ansicht der Fachleute auf Grund des 
heutigen Standes der Technik fiir die nachste Zeit nicht zu 
erwarten.

Einen wesentlichen Anteil an der Hdhe der nutzbar 
abgegebenen Lichtleistung haben Art und Form der Schutz- 
glocke. Ihre Aufgabe besteht nicht nur im Schutz der 
Gliihlampe gegen mechanische Beschadigungen, sondern 
dariiber hinaus darin, durch zweckentsprechende Licht- 
streuung sowohl die Leuchtdichte der Gliihlampe herab- 
zusetzen und damit die Blendung zu verhindern ais auch 
die Schlagschattenbildung zu yermeiden. Blendung wie 
Schlagschatten beeintrachtigen bękanntlich das Seh- 
vermógen, und zwar um so mehr, ais untertage das Auge 
wegen der weitgehenden Dunkel-Anpassung infolge des 
geringen Reflexionsvermógen der Flachen gegen Blendung 
empfindlicher ist ais iibertage. Mehr ais 0,2 bis 0,3 sb soli 
an Leuchtdichte erfahrungsgemaB im Untertagebetrieb nicht 
vorhanden sein. Anderseits ist ein Schutzglas, welches eine 
geringe Leuchtdichte nur auf Grund eines hohen Licht- 
verlustes erzielt, wieder unbrauchbar, weil dann zu viel 
Licht von der ohnehin geringen ausgestrahlten Lichtmenge 
verloren geht. Im allgemeinen kann der Gesamtl icht- 
ver lust  infolge der Einwirkung der verschiedenen 
Lampenbauteile einschlieBlich Alterung der Gliihlampe er
fahrungsgemaB im Mittel zu rd. 50 o/o der von der Gliih- 
lampe selbst ausgestrahlten Lichtmenge veranschlagt 
werden. Im einzelnen unterrichtet iiber die Leuchtdichten 
und Lichtverluste bei verschiedenen Schutzglasarten die 
Zahlentafel 6. Daraus ist zu ersehen, daB mit Riicksicht 
auf die Blendung

a) Klarglasglocken nicht geeignet sind,
b) Prismen-Klar- und -Kugelglaser hinsichtlich der 

streuenden Wirkung optisch gleich und nur mit Opal- 
gliihlampen zusammen verwendbar sind,

c) Opalschutzglaser neuerer Bauart mit nur 8,5 o/0 Licht- 
verlust — im Gegensatz zu den alteren Ausfiihrungen 
mit einem Verlust bis zu 40o/o — ais sehr geeignet 
angesehen werden kónnen, 

d) Farbung und Mattierung der Glaser wenig Erfolg 
bringen.

Z a h le n ta fe l 6. Leuchtdichten und Lichtverluste von Schutzglasern 
tragbarer Leuchten mit gasgefiillter Wendeldraht-Gliihlampe mit Klarglas 

von 2,6 V, 1,5 A. 33 Im*.

Schutzglas- Leucht Licht-
Art des Schutzglases Durchmesser dichte verlust

mm sb %

Klarglas, 40 285,0 3,5
innen seidenmattiert............... 40 12,5 5,0
innen m a tt ie r t .......................... 40 5,3 8,0
innen und auBen mattiert . . . 40 5,3 9,5

Prismenglas, k l a r ........................... 40 5,4 5,0
k l a r .......................... 50 2,2 8,0
g e lb .......................... 40 2,1 19,0
grun . . • ............... 45 5,5 8,0

Kugelprismenglas, k l a r ...............
Opalglas (neue B a u a r t) ...............

50 6,7 9,0
40—50 0,12 8,5

1 H ie p e , a, a. O.

Beeintrachtigt werden Lichtleistung der Akkuleuchte 
und damit letzten Endes auch alle getroffenen Verbesse- 
rungen auBerdem dadurch, daB infolge des Spannungs-

1 S chm id t, Dissertation Freiberg 1933.

ab fa l les  im Sammler bei der Entladung die Lichtleistung 
im Verlauf der Schicht bis auf fast die Halfte absinkt und 
ferner die Gliihlampe zusatzlich nach etwa 400 Brenn- 
stunden einen durch Schwarzung verursachten dauernden 
Lichtverlust von rd. 7 o/o erleidet. Die Zahlentafel 7 ver- 
deutlicht den Verlauf des Spannungsabfalles bei ver- 
schiedenen Sammlern.

Z a h le n ta fe l 7. Mittlerer Spannungsabfall bei Normalbelastung 
von yerschiedenen Alkali-Sammlern1.

Benutzungs-
dauer

h

Spannungsabfall in °/0 
der Klemmenspannung 

von 2,6 V

A B C

Spannungsabfall in °/„ 
der Klemmenspannung 

von 2,75 V

D

0 100 100 100 100
1 97 96 94 96
2 94 94 94 95
5 91 91 91 92
7 91 90 89 91
9 89 89 89 89

10 89 88 88 89

E r la u te r u n g :  A =  fabrikneuer Sammler, B =  Sammler nach rd. 
1200 Entladungen, C =  Sammler nach rd. 1500 Entladungen, D =  Mittel- 
werte von je 3 fabrikneuen und gebrauchten Sammlern neuester Bauart.

1 S chm id t, Dissertation Freiberg 1933 und anderweitige Messungen.

Mit diesem Spannungsabfall innerhalb von 9 bis 10 h 
ist eine Verringerung der Lichtleistung von etwas mehr ais 
40 o/o, bezogen auf den Ausgangslichtstrom, verbunden, wie 
aus entsprechenden Zahlentafeln und Kurvendarstellungen 
iiber die Abhangigkeit von Brennspannung und Licht
leistung von Gliihlampen entnommen werden kann. Die 
Akkuleuchte spendet aiso gerade dann weniger Licht, 
wenn der Bergmann infolge allgemeiner kórperlicher Er- 
miidung zum gewissen Ausgleich dafiir auf gute Sicht- 
verhaltnisse besonders angewiesen ist. Er hat gegen 
Schichtende nicht bestenfalls 1 lx, sondern nur noch hoch- 
stens 0,5 bis 0,6 lx ais mittlere Beleuchtungsstarke fiir 
seinen Arbeitsplatz zur N/erfugung.

Hinzu kommt noch ein weiteres, namlich die unver- 
meidbare Vers taubung  der Grubenluft und der Leuchte 
beim Arbeiten. Hieriiber angestellte Messungen ergaben, 
daB die urspriingliche Beleuchtungsstarke beim Kohlen- 
laden im Streb infolge der staubhaltigen Luft auf etwa die 
Halfte sank und bei zusatzlich verstaubtem Schutzglas der 
Leuchte nur noch annahernd ł/io betrug1. Da aber die 
Praxis lehrt, daB der Bergmann seine Leuchte nicht standig 
saubert, sondern langere Zeit selbst bei verringerter 
Helligkeit weiterarbeitet, was zum wesentlichen auch auf 
die vorerwahnte gute, aber in ihren Endauswirkungen sehr 
schadliche Anpassungsfahigkeit des Auges zuriickzufiihren 
ist, muB mit einer tatsachl ichen m it t l e ren  Beleuch
tungsstarke  des Arbeitsplatzes iiber die ganze Schicht 
hin von nur etwa 0,5 lx und gegen Schichtende von 0,3 lx 
gerechnet werden.

Nur zwei Ausnahmen von Handleuchten gibt es, die 
eine erheblich giinstigere Lichtleistung erzielen lassen ais 
die beschriebene Mannschaftsleuchte, namlich die Verbund- 
leuchten und die Scheinwerferleuchten (Kopfleuchten).

Bei der Druck lu f t-A k k u m u 1 a t o r - Ve r b u n <d- 
l e u c h t e  besitzt die Gliihlampe zwei Gliihfaden, wovon 
der kleinere beim Tragen der Leuchte vom Sammler mit
2,6 V Spannung bei 0,4 bis 0,5 A Stromaufnahme und der 
gróBere Hauptfaden von einer eingebauten Druckluft-Licht- 
maschine beim AnschluB der Leuchte am Rohrleitungsnetz 
des Arbeitsplatzes mit 6 V bei 2,5 A Stromaufnahme (15 W) 
gespeist wird. Hierbei betragt die Lichtstarke rd. 20 HK, 
entsprechend etwa 200 lm gegeniiber sonst 5 lm, ohne Ein- 
rechnung des erwahnten zu annahernd 50 o/0 zu ver- 
anschlagenden Lichtverlustes durch Leuchtengehause und 
Schutzglocke. Ein weiterer Vorteil dieser Leuchte ist noch 
darin zu sehen, daB sie Mannschaftsleuchte und ortsfeste 
Leuchte ohne nennenswertes Mehrgewicht gegeniiber der 
iiblichen elektrischen Mannschaftsleuchte bei nur etwa 5 m3
a. L./h Luftverbrauch in sich vereinigt2.

Bei der anderen Leuchte handelt es sich um die be- 
kannte Akku-Kopf leuchte ,  die im Ausland vielfach ais 
Mannschaftsleuchte, im deutschen Steinkohlenbergbau bis- 
her jedoch nur ais Handwerkerleuchte in geringem Um- 
fang anzutreffen ist. Mit dieser Leuchte wurden bei gleicher

1 P oh l, Gliickauf 73 (1937) S. 738.

2 Ca bo i et, Gliickauf 72 (1936) S. 836.



co 
"o 

co

G I ii c k a u !' /a. lanrgang, n e u  ■

B

B

B

v

B

C

C

E
E

Spannung und Stromstarke des Sammlers wie bei der 
Handleuchte am KohlenstoB beim Hauer zwischen 1,6 und
6,6 Ix und im Mittel rd. 3,3 lx gemessen oder etwa durch- 
schnittlich 7 mai mehr ais mit der entsprechenden Hand- 
Leuchte1. Zweifellos fórdert eine derartige Beleuchtungs
starke das Sehvermógen und damit die Arbeit nach Giite 
und Leistung ganz wesentlich. Nachteilig ist jedoch, daB 
die Leuchte infolge ihres in einem verhaltnismaBig engen 
Bereich gerichteten starken Lichtes praktisch nur die 
jeweilige begrenzte Arbeitsflache, nicht aber den gesamten 
Arbeitsraum des Mannes und noch weniger die benach- 
barten Arbeitsplatze teilweise mit beleuchtet. Sie stellt also 
eine ausgesprochene Arbeitsplatz- oder Einzelbeleuchtung 
dar und macht auBerdem den Bergmann wegen der hohen 
Helligkeitsunterschiede zwischen der jeweils beleuchteten 
Flachę und den umgebenden dunklen Raum unsicher und 
»sichtlos«, z. B. gegen die Gefahren, die ihm aus dem uber 
und hinter ihm liegenden Hangenden drohen kónnen. Die 
Leuchte erhellt bei normaler horizontaler Blickrichtung 
auch nicht den Weg des Mannes unmittelbar vor seinem 
FuB. Sie ist ferner bei beschrankten Raumverhaltnissen 
hinderlich. Fiir Handwerker, wie Schlosser und Elektriker, 
ferner fiir M.aschinenfiihrer von Schram-, Lade- und Ver- 
satzmaschinen, kann sie jedoch von groBem Nutzen sein, 
weswegen sie hierbei im deutschen Steinkohlenbergbau auch 
Eingang gefunden hat.

Insgesamt ist also festzustellen, dafi die Mann- 
schafts leuchte beliebiger Form nicht  geeignet ist, zu 
der fiir die Zukunft geforderten allgemeinen Licht- 
verbesserung beizutragen, daB man vielmehr ganz andere 
Wege beschreiten tnuB, um mehr Licht vor Ort zu schaffen.

Die ortsfeste Beleuchtung.

Dem Bestreben nach mehr Licht kommt die ortsfeste 
Beleuchtung in dem gewiinschten Umfang entgegen. Ein 
Riickblick auf die Zahlentafel 4 zeigt, daB die in der Streb- 
beleuchtung im AnschluB an ein S ta rks tromnetz  iiblicher 
Weise benutzten Gliihlampen rd. das 10 bis 30fache an 
Lichtstrom gegeniiber der Gliihlampe von Mannschafts- 
leuchten hergeben. Dementsprechend ist auch die Beleuch
tungsstarke und Aufhellung am Arbeitsplatz untertage 
gróBer. Aus den verschiedensten MeBergebnissen liegen 
dariiber folgende Werte vor:

a) Bei 1 m Entfernung von der Arbeitsflache wurden 
bei Verwendung von Starkstromabbauleuchten von 
60 W  mit innenmattierter Gliihlampe und Opalschutz- 
glas am Hangenden 9,5, auf dem Liegenden 23,5 
und am KohlenstoB 14,3 lx Beleuchtungsstarke ge
messen2.

b) In einem 1,5 m machtigen Flóz der oberen Fett- 
kohlengruppe konnte mit derselben Leuchte in 5 m 
gegenseitigem Aufhiingeabstand am Hangenden in 
1 m seitlicher Entfernung von einer Leuchte rd.
10 lx, in 2 bis 3 m Entfernung 1 lx, in 4 m Ent-n 
fernung wieder 10 lx und in 5 tn Entfernung (also 
der nachsten Leuchte genau gegeniiber) 100 lx Be- 
leuchtungsstąrke ermittelt werden. Am Liegenden 
wurden unter den gleichen Bedingungen Werte von 
25, 8, 25 und 15 lx und am KohlenstoB selbst 16, 4,
16 und 35 lx Beleuchtungsstarke festgestellt3.

c) Gaertner erzielte auf der Wenceslaus-Grube in einem
1,5 bis 1,8 m machtigen Flóz von 20° Einfallen bei 
4 m Leuchtenabstand unter Verwendung von 150-W- 
Gliihlampen mit Opalschutzglocken die in den 
Zahlentafeln 8 und 9 wiedergegebenen Werte an 
Beleuchtungsstarke und Leuchtdichte4.

d) An anderweitig bei Starkstromleuchten ermittelten 
Leuchtdichten seien noch die in der Zahlentafel 10 
zusammengestellten Werte genannt, denen zum 
besseren Vergleich gleichzeitig die entsprechenden 
Werte fiir andere Lichtąuellen gegeniiber gestellt 
sind2.

Vergleicht man diese Werte mit den fiir die Mann- 
schaftsleuchte genannten und mit den lichttechnischen 
Erfordernissen, dann ist einwandfrei zu erkennen, daB nur 
die ortsfeste Be leuch tung  in der Lage ist, den be- 
recht igten Be leuchtungswi inschen des Untertage- 
betr iebes fi ir die Fo lgę  nachzukommen. Hiermit

1 O ra ff , a. a. O.

2 H iepe, a. a. O.

:J H i epe, a. a. O.

4 G ae rtn e r , a. a. O.; G a e r tn e r  unii Schne ider, a. a. O.

Z a h le n ta fe l S. Werte der auf der Wenceslaus-Grube erzielten

Beleuchtungsanordnung Beleuchtete Flachę

Beleuchtungs
starke

1X

rd.

Horizontalbeleuchtung . . am Liegenden
25unter der Lampe . . . .

zwischen 2 Lampen . . . 23

Horizontalbeleuchtung . . am Hangenden
20in der Nahe der Lampen

zwischen 2 Lampen . . . 2,5

Vertikalbe1euchtung . . . am KohlenstoB 
oben

in der Nahe der Lampen 32
zwischen 2 Lampen . . . 

unten
10

in der Nahe der Lampen 24
zwischen 2 Lampen . . . 20

Z a h le n ta fe l 9. Werte der auf der Wenceslaus-Grube gemesseneu 
Flachenhelligkeit und der Leuchtdichte der Lichtąuellen.

Beleuchtete Flachę und Lichtquelle

Leuchtdichte der Flachę 
und Lichtquelle 

asb

rd.

Liegendes (Kohle und B erge ).............................. 0,3
Glanzkohle auf der S o h le ...................................... •,7
Kohle am S to B ........................................................ 0,2

Stempel
in der Nahe der Lampen.................................. 1—2,8
zwischen den L am p e n ...................................... 0,43

Hangendes, V erzug ................................................. 16,0

Hangendes,
Verzugholz in der Nahe der Lampen . . . . 2,7
zwischen 2 L a m p e n .......................................... 0,22

Leuchtdichte der nackten Akkulumatorenlampe 19,5 Mili.
Leuchtdichte der I50-W-Nitra-Lampe............... 22,5 „

Leuchtdichte der Grubenleuchte
mit 150-W-Nitra-Lampe und Opalglocke . . 11 500

allein werden die geforderten mittleren Mindesthelligkeiten 
von 10 bis 20 lx und die an der ungiinstigsten Arbeitsstelle 
kleinstzuliissige Beleuchtungsstarke von etwa 2 Ix erzielt 
oder, in Oberflachenhelligkeit ausgedriickt, 0,2 bis 0,3 ash 
Leuchtdichte der bestrahlten Flachen erreicht.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, daB die Stark- 
s t rombe leuch tung  ais wirtschaftlichste Form der orts- 
festen Beleuchtungsanlage im Ruhrbergbau untertage 
bereits einen bemerkenswerten Umfang angenommen hat, 
wie aus Zahlentafel 11 (soweit bisher hieriiber Unterlagen 
vorliegen) hervorgeht.

Ihr in lichttechnischer Hinsicht am nachsten kommen 
die Druck lu f t-E in ze l leuc  hten, dereń Anwendungs- 
gebiet dort ist, wo ein entsprechendes Starkstromnetz noch 
nicht zur Verfiigung steht. Daher ist diese Leuchte eben,- 
falls in grofier Zahl vertreten. So waren z. B. im Yergleichs- 
jahr 1938 im Abbau 5714 und in Abbaustrecken 4556 oder 
insgesamt im Flózbetrieb 10 270 Stiick vorhanden.

Dariiber hinaus sind sowohl Starkstrom- wie Druck- 
luftleuchten in Hauptstrecken, an Fiillórtern, Anschlagen 
usw. in gróBerer Zahl aufgehangt. Ihre Gesamtzahl laBt 
sich zur Zeit auf etwa 45000 Starkstromleuchten (davon 
7000 Stiick im Flózbetrieb) und 15 bis 20000 Druckluft- 
leuchten veranschlagen, so daB den vorhandenen rd. 70000 
ortsfesten Leuchten immer noch etwa 280000 tragbare 
Mannschaftsleuchten gegeniiberstehen.

Z a li lc n ta fc l 10. Leuchtdichten vou Leuchten und Wandflacheu.

Art der Leuchte und Wandflache

Druckluftleuchte 35 W mit Prismenschutzglas
und klarer G liil i lam p e ..............................
mattierter G liihlampe..................................

Druckluftleuchte 35 W  mit Opalschutzglas
und klarer G liih lam p e ..............................

Starkstromleuchte 60 W , 110 V,
mit klarer Gliihlampe u. klarem Schutzglas
Opalschutzglas.............................................

Starkstromleuchte 60 W , 110V,
mit innenmattierter Gliihlampe und
klarem S chu tzg la s ......................................
Opalschutzglas.............................................

Alkalisehe Mannschaftsleuchte
mit P rism eng las ..........................................

Benzinsicherheitsleuchte..................................
Kohle am StoB bei

60-W-Starkstromleuchte..............................
alkalischer Mannschaftsleuchte...............
Benzinsicherheitsleuchte...........................

Leuchtdichte 
sb asb

16,5 518000
7,4 232000

2,1 65970

590 18535400
190 5969000

8,6 270200
2,8 • 88000

2,2-6,7 69200-212000
0,5 15700

0,45
0,015
0,006



Z a h le n ta fe l 11. An/ahl der im Ruhrkohlenbergbau im Abbau und in 
Abbaustrecken eingesetzten Starkstromleuchten.

Jahr im Abbau
Leuchten

in Abbaustrecken ZUS.

1934 2334 986 3320
1935 2256 1326 3592
1936 2979 1724 4703
1937 2875 1515 4390
1938 3274 1928 5202

Der Aufbau und die Wirkungsweise der Druckluft- 
leuchte kónnen hier ais bekannt vorausgesetzt werdenł . 
Die Lampenspannung betragt 6 V, die LampengróBe 35 
oder 50 W. Erstere erzeugt einen Lichtstrom von 500 lm, 
letztere liefert einen Lichtstrom von 710 lm. Der Druck- 
luftverbrauch schwankt zwischen 6 und 12 m3 a. L. h und 
Leuchte. Luftdruck, Luftverbrauch und Lichtstarke stehen 
in einem bestimmten Verhaltnis zueinander, wie aus 
Zahlentafel 12 hervorgeht2.

Z a h le n ta fe l 12. Abhangigkeit des Luftverbrauchs und der Lichtśtrirke 
vom Luftdruck bei Drucklufteinzelleuchten.

Luftdruck Lichtstarke Lu(tverbrauch
atu 0/

°/o

2 10 70
3 55 88
4 100 100
5 148 107

Ferner zeigt die Zahlentafel 13 die Abhangigkeit von 
LampengróBe und Luftverbrauch sowie die zugehórigcn 
Verluste und die Kraftkosten bei einem Druckluftpreis von
0,3 Pf. m3 a. L. auf2.

Z a h le n ta fe l 13. Luftverbrauch, KrafUerlust und Kraftkosten 
bei Druckluftleuchten verschiedener GróBe.

Nenn-
leistung

W

Luftverbrauch 
m3 a. L. h 
bei 4 atu

Energiever!uste von der 
Welle des Verdichters 

ubertage bis zum 
Gluhlampensockel

°/o

Strompreis 
0W kWh 

bei 0,3 Stf/ m3 a. L.

35 6,5—10,1 92,9—95,4 56,0—86,6
50 8,5-11,7 92,3—94,3 51,0—70,1
60 14,0—14,2 94,3-94,4 70,1-71,0

100 15,6—16,0 91,4—91,7 46,8—48,0

Was iiber den EinfluB der verschiedenen Olassorten 
und -ausfiihrungen der Gliihlampe und des Schutzglases 
oben bei den Mannschafts- und Starkstromleuchten gesagt 
worden ist, gilt sinngemaB auch fiir die Druckluftleuchte.

Eine Weiterentwicklung der Druckluftleuchte in wirt- 
schaftlicher Beziehung stellt die Druck lu ft-Queck- 
s i lberdampf-Leuchte  dar, dereń Aufbau und Wirkungs
weise hier ebenfalls ais bekannt vorausgesetzt w ird3. Die 
Quecksilberdampflampe besitrt 40 W  Leistung und eine 
Brennspannung von 120 V bei etwa 500 Hz, liefert einen 
Ljchtstrom von 1500 lm und damit 3 mai mehr Licht ais die 
35-W-Gliihlampe der normalen Druckluftleuchte. Ihr Licht
strom entspricht etwa der 100-W-GliihIampe einer Stark- 
stromleuchte. Der Luftverbrauch betragt rd. 9 m3 a. L./h 
und Leuchte. Der Vorteil der Quecksilberdampfleuchte 
gegenuber der Druckluftleuchte besteht, wie bereits be- 
tont, in ihrer gróBeren Wirtschaftlichkeit, die durch die 
bessere Lichtausbeute4 von 37 lm/W (statt 14,5 lm/W) 
gekennzeichnet wird, womit sie auch der Starkstromleuchte 
weit iiberlegen ist. AuBerdem blenden Quecksilberdampf- 
lampen wegen der von Hause aus geringeren Leuchtdichte 
weniger ais Gluhfadenlampen. Nachteilig ist jedoch, daB 
die Leuchte erst etwa 3 min nach dem Einschalten ihren 
vollen Lichtstrom abgibt und' nach erfolgtem Ausschalten
1 min zur Abkiihlung benótigt, bevor Wiederzundung beim 
erneuten Einschalten erfolgt. Daher kann diese Leuchte, 
wie auch die normale Druckluftleuchte, nicht zu der 
vielfach so beliebten und ais unumganglich notwendig 
anerkannten optischen Signalgebung im Streb und im Ab- 
baustreckenbetrieb benutzt werden. Die Leuchte hat bis- 
her nur in wenigen Stiickzahlen versuchsweise Einfiihrung 
an Ladestellen, Anschlagen usw. gefunden, wobei sie aber 
volI befriedigt hat.

1 Schne id e r , a. a. O.: Koch. Gluckauf 74 (1938) S. 977.

2 H iepe , a. a. O.

3 Schne id e r , a. a. O.

1 Die Lichtausbeute einer Lichtąuelle ist der Quotient aus dem von 
ihr ausgestrahlten Gesamtlichtstrom und der aufgenommenen Leistung.

lm Hinblick auf die Verwendung der Quecksilber- 
dampflampe in der Starkstromleuchte sei noch kurz er- 
wahnt, daB diese in den im Streb- und Streckenbetrieb 
vorkommenden GróBen nicht in der einfachen Weise wie 
die Druckluftleuchte (mit ihrem besonders dafiir gebauten 
Stromerzeuger) ohne Drosselspule betrieben werden kann, 
weswegen sie ais Quecksilberdampfleuchte erheblich 
teuerer, schwerer und unhandlicher ausfallen wiirde. 
Starkstromleuchten mit Quecksilberdampflampen zum un- 
mittelbaren AnschluB an das Starkstromnetz sind zur Zeit 
erst von 300-W-LampengróBe an aufwarts \orhanden1.

Ais Zwischending zwischen Starkstromleuchte und 
Druckluftleuchte sei schlieBlich noch kurz die Beleuch- 
tungsanlage mit Druck lu f t-L ich tmasch ine  erwahnt, die 
einen vom Druckluftnetz gespeisten Wechselstromerzeuger 
besitzt, der wieder die in iiblicher Weise angeordnete Stark
stromleuchten betreibt. Sie ist also ebenfalls da am Platz, 
\vo kein geeignetes Starkstromnetz zur Verfiigung steht. 
Nachteilig sind der durch die GróBe der Lichtmaschine 
bedingte beschrankte Umfang der Beleuchtungsanlage, der 
Anschaffungspreis und die hohen Betriebskosten. Licht- 
technisch ist zwischen den hier angeschlossenen und den 
normalen Starkstrom-Leuchten naturgemaB kein Unter- 
schied vorhanden.

Die Vorteile der ortsfesten Beleuchtung.

Die allgemeinen Vorteile einer lichtstarken Beleuchtung 
sind bereits eingangs erórtert worden. Hier werden daher 
nur noch einige Beispiele aus dem Betriebe gebracht, die 
zahlenmaBig die Auswirkungen der guten Beleuchtung auf 
Leistung und U n f a l l  kennzeichnen. Dabei sei voraus- 
geschickt, daB es auBerordentlich schwierig ist, bei der- 
artigen Untersuchungen wirklich einwandfreie Zahlen zu 
erhalten, da u. a. die geologischen, betrieblichen und per- 
sónlichen Verhaltnisse eine ausschlaggebende Rolle fiir 
Leistung und Unfallhaufigkeit mitspielen. Diese Bedin- 
gungen kónnen sich aber unter Umstanden in sehr kurzeń 
Zeitabstanden nach der einen oder anderen Seite hin 
andem, ohne daB es móglich ist, den Wechsel bei den 
Untersuchungen jeweils genau zu erfassen oder seinen Ein
fluB aus dem Untersuchungsergebnis auszuschalten. Hier 
kann nur mit Hilfe der GroBzahlforschung ein einiger- 
maBen zutreffendes Bild gewonnen werden, eine Aufgabe, 
die aber der Zukunft vorbehalten bleiben muB. Unter 
diesem Gesichtspunkt sind die nachstehenden Ausfiihrungen 
zu bewerten.

So berichtet z. B. H ie p e2, daB durch Ubergang von 
tragbaren Mannschaftsleuchten auf 35-W-Leuchten im 
Streckenausbau  mit Radialformsteinen sowie in.Eisentiir- 
stockzimmerung in verschiedenen Fallen Meh r le is tungen  
von 7,7o/o, 11 o/o, 15,2o/o und 17,60/0 erzielt werden konnten. 
Bei der K oh lengew innung  wurden nach Einfiihrung der 
ortsfesten Starkstrombeleuchtung im Streb mit 40-W- 
Leuchten in 7 und 10 m gegenseitigem Aufhangeabstand
4,6 und 6,4o/o Mehrleistung und dazu noch eine Verringe- 
rung des Bergegehaltes der Fórderkohle um 24,60/0 er- 
reicht. Ebenso konnten beim Bergeklauben untertage in 
einem Rutschenbetrieb 36o/0 und im Bandbetrieb 29 0/0 
Mehrleistung ermittelt werden. SchlieBlich wurde auf einer 
Schachtanlage festgestellt, daB die U n f a l l z a h l  im Streb 
bei ausschlieBlicher Benutzung von Mannschaftsleuchten 
1,36/10000 t Fórderung und nach Einbau der ortsfesten 
Starkstrombeleuchtung nur noch 0,7/10000 t, d. h. 51,5«/o 
der friiheren Unfallziffer betrug.

Gae r tne r 3 hat ermittelt, daB in dem »Lichtpfeiler« 
der Wenceslaus-Grube bei Ubergang von Mannschafts
leuchten auf 70-W-Starkstromleuchten eine L e is tungs 
s te igerung von 14,7o/o und bei Austausch dieser Leuchten 
gegen 150-W-Leuchten eine weitere Steigerung um 7,2o0, 
also um insgesamt 23 0/0, bezogen auf den Ausgangszustand, 
erzielt wurde und gleichzeitig ein Riickgang der Unfalle 
zu verzeichnen war.

Aus den Leitsatzen der DLTG ist folgendes bemerkens- 
werte Versuchsergebnis zu entnehmen, das die Lese- 
geschw ind igke i t  von Druckbuchstaben ais MaB fiir das 
Erkennungsvermógen in Abhangigkeit von der Be- 
leuchtungsstarke feststellt.

1 L arche  und S u ram e re r; Das Licht, 1940. Nr. 9. S. 172.

2 a. a. O.

3 a. a. O.
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Beleuchtungsstarke

lx

Lesegeschwindigkeit

Faktor

4 10
12,5 15
25 18
37,5 20
50 22
62,5 22,5
75 23
87,5 23,6

100 24
125 24,7
150 und mehr 25

Hieraus wie auch aus den angefiihrten Versuchen von 
Gaertner geht gleichzeitig hervor, dafi es keinen Zweck 
hat, iiber einen bestimmten Wert an Beleuchtungsstarke 
hinauszugehen, da einmal oberhalb dieses Wertes infolge 
kórperlich bedingter Umstande keine Leistungssteigerung 
mehr zu erzielen ist und zum anderen auch bei Annaherung 
an diesen Wert der Leistungsgewinn nur noch klein ist 
und in keinem Verhaltnis mehr zu dem lichttechnischen 
Aufwand steht. Daher wurde die Fórderung nach der kiinf- 
tigen M indes tbe leuch tung  von vornherein auf den ver- 
haltnismaBig niedrigen Wert von 10 bis 20 lx im Streb 
begrenzt.

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die 
von Kórfer angestellten Versuche iiber die Giite und 
Schnelligkeit des Bergeau slesens in Abhangigkeit von 
der Beleuchtungsstarke1. Hierbei wurden ais Mittelwerte 
einer gróBeren Versuchsreihe die in der Zahlentafel 14 
niedergelegten Werte gewonnen.

Z a h le n ta fe l 14. Abhangigkeit der Auslesezeit 
fiir eine Bergemenge von 25 kg von der Beleuchtungsstarke.

Beleuchtungsstarke lx 0,064 0,27 0,55 1,37 3,27 7,05 29,7 71,7 175 
Mittl. Auslesezeit .s  1067 876 810 651 568 488 481 436 412

Die Technik der ortsfesten Beleuchtung.

Es fragt sich nun, wie die bisherige Ausfiihrung der 
ortsfesten Beleuchtungsanlage erfolgt und wie sie in Zu- 
kunft technisch richtig und zweckmaBig zu gestalten ist. 
Hierzu laBt sich aus einem Rundfrageergebnis des Vereins 
fiir die bergbaulichen Interessen in Essen iiber den der- 
zeitigen technischen Stand der Kraftwirtschaft im Ruhr- 
bergbau untertage folgendes sagen.

Auf den untersuchten, weitgehend im Flózbetrieb elek- 
trifizierten Schachtanlagen mit vorwiegend flacher Lagerung 
betragt die mittlere Nennleistung der Lichtumspanner  
in Trockenausfuhrung 4kVA; der untere und obere Grenz- 
wert liegt bei 1,5 und 15 kVA. Von der Gesamtzahl der vor- 
handenen Umspanner haben 26,5 o/o eine Unterspannung 
(ais genormte Betriebsspannung nach VDE 0176 angegeben) 
von 110V, 37,7o/o von 220 V und der Rest eine unter- 
spannungsseitige Anzapfung fiir 110 und 220 V. Im letzten 
Fali wird meist die Streckenbeleuchtung mit 220 V, die 
Strebbeleuchtung mit 110 V Spannung gespeist. In deriiber- 
wiegenden Mehrzahl der Falle benutzen die Schachtanlagen 
fiir Strecken- und Strebbeleuchtung ais Einheitsspannung 
220 V, wie aus der Zahlentafel 15 hervorgeht. Mithin kann 
dem Zuge der technischen Entwicklung folgend ais Be
t r iebsspannung fiir Strecken -und Strebbeleuchtung, von 
besonders schwierig gelagerten Ausnahmefallen abgesehen, 
einheitlich 220 V fiir Neuanlagen empfohlen werden. Dabei 
bleibt die UmspannergróBe mit einer Leistung von im 
Mittel etwa 3 kVA selbst bei langen Streben in handlichen 
Abmessungen. Andernfalls muB durch geschickte Auf- 
teilung der Lichtstromkreise, Stromfiihrung von oben und 
unten, fiir eine entsprechende Begrenzung der Umspanner
gróBe, des Kabel- und Leitungsquerschnittes und des Span- 
nungsabfalles gesorgt werden.

Z a h le n ta fe l 15. Anteilige Kabel- und Leitungslangen im Lichtstromkreis, 
bezogen auf die Betriebsspannung.

Setriebsspannung

Leitungsart 110 V 220 V Zusammen

m 0/ m °/» m %

Gummibleikabel . . . .  
Gummischlauchleitune .

13465
39580

11,1
26,0

107778 
112430 |

88,9
74,0

121243
152010

100,0
100,0

G esam tlange ............... 53045 19,4 220208 80,6 273253 100,0

a) Die Strebbeleuchtung.

Ais Gum m isch lauch le i t u ng  dient im Streb meist 
die Bauart NSH in Codex-Ausfiihrung, wie die Zahlen
tafel 16 zeigt. Daneben kommt noch vielfach die Sonder- 
ausfiihrung NSMHB dort in Betracht, wo die Leitung ganz 
besonderen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt ist. 
In der Mehrzahl der Falle diirfte aber die NSH-Bauart 
ausreichend sein. Ais mittlerer Leitungsquerschnitt wurde 
auf den untersuchten Schachtanlagen bei 220 V Spannung 
4x6 mm2 und bei 110 V 4x4 mm2 festgestellt. Der letzt- 
genannte, trotz der niedrigeren Betriebsspannung geringere 
Querschnitt wurde lediglich durch die erwiihnte geschickte, 
weil betriebstechnisch mógliche Aufteilung der Lichtstrom
kreise erzielt.

Z a h le n ta fe l 16. Anteil der einzelnen Leitungsbauarten 

an der insgesamt in Lichtstromkreisen eingebauten Leitungslange.

Leitungsbauart

NSH NSSH NSMHB u. Almi Zusammen

m 1 °/o m | % m °/„ m | »/„

103 880 68,4 14 500 | 9,5 33630 | 22,1 152010 | 100,0

Das Beleuchtungsnetz setzt sich aus E inze lst rangen 
von im Mittel je 25 m Lange mit 4 bis 5 Leuchten von 
durchschnittlich 40 W  Leistung zusammen, so dafi die 
Leuchten in einem gegenseitigen Abs tand  von 6 bis 5 m 
(Mittelwert 5,5 m) aufgehangt sind. Ais oberer Grenzwert 
der Leuchtenleistung gelten bisher allgemein 60 W, wobei 
der Leuchtenabstand unter Umstanden bis auf 10 m ansteigt. 
Welche LeuchtengróBe und welcher Abstand unter den 
verschiedensten Verhaltnissen (Flózmachtigkeit, Berge- 
gehalt, Einfallen, Kohlenart usw.) in jedem Fali am zweck
maBigsten ist, laBt sich zur Zeit noch nicht einwandfrei 
sagen. Hieriiber sollen noch eingehende Versuche angestellt 
werden, die alle iibrigen bau- und lichttechnischen Be- 
dingungen der Leuchten unter Beriicksichtigung der Um- 
gebung einschlieBen. Auch Normungsbestrebungen hin- 
sichtlich der zweckmaBigsten Leuchtenform und ihrer 
Einzelteile sind bereits im Gange. Soweit bis jetzt ;er- 
fahrungsgemaB geurteilt werden kann, diirfte die vor- 
liegende Anordnung der Beleuchtungsanlage im Streb im 
allgemeinen ihren Zweck erfiillen. Ais Anhaltspunkt bei 
Pl anung  von Strebbeleuchtungsanlagen kann eine Formel 
dienen, wonach der Leuchtenabstand A =  Flózmachtigkeit 
M x 2 in m und die Lampenleistung L =  A x 10 in W/Lampe 
sein soli1. Danach wiirde also in einem. 1,25 m machtigen 
Flóz ein Leuchtenabstand von 3 m bei einer LampengróBe 
von 30 W oder bei 6 m Leuchtenabstand von etwa 60 W 
erforderlich sein, was auch den tatsachlich vorliegenden 
Verhaltnissen im allgemeinen entspricht. Nach einer anderen 
Angabe sind in einem 1,35 m machtigen Flóz 8 bis 9 W/m 
AbbaustoB nótig1. Auch bei dieser Rechnung wiirde eine 
der vorhandenen Beleuchtungsanordnung nahekommende 
Strebbeleuchtung erzielt. Wie man hieraus ersieht, decken 
sich im grofien und ganzen die verschiedensten Ansichten 
weitgehend, so daB, so lange die Ergebnisse der er- 
wiihnten genaueren Untersuchungen noch nicht vorliegen, 
ohne weiteres auf der bisherigen Grundlage geplant werden 
kann.

Die Starkstromleuchte wird am zweckmaBigsten, weil 
einfacher und in der Unterhaltung billiger, ais Durch- 
gangs leuchte  im durchgehenden Strang angeordnet, wie 
es bei rd. 84»/o der untersuchten Schachtanlagen der Fali 
ist. Nur in wenigen Fallen waren daneben oder ausschlieB- 
lich Abzweigleuchten in Gebrauch; entweder, weil sie auf 
Grand der technischen Entwicklung von friiher noch vor- 
handen sind oder aber, weil man sich von der Abzweig- 
Ieuchte infolge der Umhangemóglichkeit besondere licht- 
technische Vorteile verspricht, wobei man die anerkannt 
hóheren Instandsetzungskosten bewufit in Kauf nimmt.

Hinsichtlich des Schutzg lases sei auf die friiheren 
Erórterungen yerwiesen, wonach das opaliiberfangene Glas 
ais besonders geeignet anzusehen ist. In der Praxis ist es 
zur Zeit so, dali auf Grund von Versuchen und der tech
nischen Entwicklung noch eine Vielzahl von Glasern neben- 
einander benutzt werden. Vorwiegend (52o/0) wird das opal- 
iiberfangene Glas benutzt. Daneben stehen mit einem Anteil 
von 22 o/o die innenmattierten Glaser und mit 26o/0 die 
Tageslichtgliiser in Gebrauch. Zum Teil findet man eine 
Umstellung von Opalglas auf Tageslichtglas, teilweise aber

1 Gliickauf 66 (1930) S. 508. 1 Pohl, a. a. O.
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umgekehrt von letzterem auf das Opalglas. Die Abneigung 
gegen das Tageslichtglas ist vielfach dadurch entstanden, 
daB diese Glaser zeitweilig sehr unterschiedlich geliefert 
wurden, und zwar von hellblau-griiner Fiirbung bis zum 
dunklen Blauglas. Das letztgenannte ist naturgemaB wegen 
seines hohen Lichtverlustes ganzlich ungeeignet, wie auch 
die zu hellen Glaser wegen ihrer groBen Blendwirkung 
unbrauchbar sind. Seit einiger Zeit sind aber Tageslicht- 
glaser von gleichbleibender Fertigungsgute auf dem Markt, 
die durchaus mit Vorteil verwendet werden konnen, wes- 
wegen iiber das Tageslichtglas wohl noch nicht das letzte 
Wort gesprochen ist.

Die Einzelstrange von etwa je 25 m werden durch 
Steckvorr ich tungen  miteinander gekuppelt, die oft 
gleichzeitig zur Abgabe von Lichtsignalen mit Hilfe der 
bekannten S igna ls cha l tung  dienen (in 26°/o der unter- 
suchten Falle). Die Steckvorrichtungen besitzen entweder 
einen eingebauten Verriegelungsschalter oder sind ais 
Schaltsteckvorrkhtungen mit Signaldruckknopf gebaut. 1 
Meist wird zur Zeit aber noch — wieder entwicklungs- 
technisch bedingt — mit besonderen Signalschaltern gear- 
beitet. Im iibrigen dient vielfach ein durch den ganzen Streb 
verlegtes Zugse i l  zu Signalzwecken, mit dem Zugkontakte 
betatigt werden. In Zukunft wird sich aber die Signal
schaltung mittels Steckvorrichtung statt Signalschalter mehr 
und mehr durchsetzen, weil bei ihrer Verwendung im 
Gegensatz zum Signalschaltereinbau an Arbeits- und 
Materialaufwand sowie an Anlage- und Instandhaltungs- 
kosten gespart wird. Die Zugseilanordnung hat den Vor- 
zug, daB unabhangig vom Standort des Hauers und der 
Aufhangestelle der Steckvorrichtung oder des Signal- 
schalters von jeder beliebigen Stelle im Streb aus durch 
Ziehen am Seil Signale gegeben werden konnen. Auf die 
besonderen Vorteile der Signalgebung in Verbindung mit 
der an ein Starkstromnetz angeschlossenen Streb
beleuchtung in leistungsmaBiger, betrieblicher und unfall- 
vermindernder Beziehung braucht hier nicht eingegangen 
zu werden, da sie ais allgemein bekannt angesehen werden 
konnen.

Bei der erwahnten Aufteilung des Lichtstromkreises 
fiir Streb- und Streckenbeleuchtung in verhaltnismaBig 
kurze Leitungsstiicke wird stellenweise ein eigenes Kuppe- 
lungsre la is  zwischengeschaltet, so daB es selbst in diesen 
Anlagen móglich ist, durchgehende Signale von dem Streb 
zur Abbaustrecke oder umgekehrt zu geben.

Bemerkenswert sind noch besondere Sicherheits- 
vorr ich tungen ,  die in Abbaubeleuchtungsanlagen ais 
Schutz gegen die verschiedenartigen móglichen Fehler und 
Gefahren des elektrischen Stromes zusatzlich mit Erfolg 
vorgesehen werden konnen und wozu vor allem der 
Siemens-Leitungswachter »System Griimmer« sowie da- 
neben das Lichtkettenschutzgerat der AEG zu zahlen sind1.

Wenn auch die vorstehenden Angaben hauptsachlich 
nach Unterlagen von Schachtanlagen mit vorwiegend 
flacher Lagerung gemacht worden sind, besteht doch kein 
ihinreichender Grund, bei steilgelagerten Abbaube tr ieben  
in anderer Weise vorzugehen, vor allem aber nicht zu 
einem vollstandigen Verzicht auf die ortsfeste Beleuchtung 
mit dem Hinweis auf die erheblich schwierigeren Betriebs- 
bedingungen. Die auBerst bewegliche Gummischlauch- 
leitung ist eher noch besser umzulegen ais die vorhandenen 
Druckluftrohrleitungen, und der Schutz der Leuchten gegen 
Beschadigung durch Kohlenfall kann in genau der gleichen 
Weise vorgesehen werden, wie es von jeher bei den Hand- 
leuchten geschieht, namlich durch geschickte, gedeckte 
Aufhangung der Leuchten hinter den Stempeln und Kappen 
des Strebausbaues.

b) Die Streckenbeleuchtung.

Was iiber die Strebbeleuchtung gesagt worden ist, gilt 
im allgemeinen in sinngemaBer Ubertragung auch fur die 
Streckenbeleuchtung, im besonderen fiir die Beleuchtungs- 
anlagen in Abbaustrecken. Hier kommen fiir die Strom- 
fortleitung hauptsachlich G um m ib le ik abe l  mit einem 
mittleren Querschnitt von 3 x 6  mm2 zur Verwendung. Die 
LeuchtengroBe betragt durchschnittlich 75 W, der Leuchten- 
abstand 25 m, teilweise sind auch 40-W-Leuchten in 5 m 
Abstand bis zu 200-W-Leuchten in 50 m Abstand an- 
geordnet.

Die Hauptstreckenbeleuchtung, die meist vom Fahr- 
draht, vereinzelt aber auch von einem besonderen Licht- 
umspanner, gespeist wird, besteht im groBen Durchschnitt

1 PaBm ann, Elektr. im Bergb. 16 (1941) S.21.

aus 75-W-Leuchten in 55 m Au fhangeabs tand .  Hier 
sind die Verhaltnisse sehr verschieden. Die Grenzfalle 
liegen etwa bei 60-W-Leuchten in 20 bis 100 m Abstand 
und 200- bis 250-W-Leuchten in 50 und 30 m gegenseitigem 
Leuchtenabstand. Ais Schutzg las  wird neben Klarglas 
meist opaliiberfangenes Glas verwendet, da dieses das Licht 
besser streut und bei guter Helligkeit Blendungs- 
erscheinungen vermeidet. In geringerem Umfang sind auch 
innenmattierte Glaser sowie Tageslichtglaser in Gebrauch, 
vor allem in den Abbaustrecken.

Fiillórter sowie Ladestellen, Kreuzungen, wichtige 
Weichen und Anschlage in Haupt- und Abbaustrecken sind 
meist besonders gut erhellt und besitzen vielfach 150-W- 
Leuchten in 20 m Abstand. Hinzu kommen die reinen Fiill- 
ortleuchten, die stellenweise bis zu 1000 W  GróBe Ver- 
wendung finden.

Vereinzelt wird auch in Fahrdrahtstrecken der Be- 
leuchtungsstrom nicht vom Fahrdraht, sondern von einem 
eigenen Lichtumspanner bezogen, damit auch bei abgeschal- 
tetem Fahrdraht eine einwandfrei durchgehende Strecken
beleuchtung zur Verfiigung steht.

Unter Beriicksichtigung der friiher erwahnten Adap- 
tionserscheinungen des Auges muB leider festgestellt 
werden, daB die Streckenbeleuchtung untertage noch viel- 
fach sehr unzureichend ist. Erinnert man sich daran, daB 
sich das Auge in ebenso vielen Sekunden auf Heli wie in 
Minuten auf Dunkel einstellt, daB es ferner fast eine Stunde 
braucht, um den Gegensatz vom Tageslicht und der Dunkel- 
heit vor Ort zu iiberbriicken und auf hochste Empfindlich- 
keit zu kommen und daB schliefilich jede starkere in ge- 
Wissen Zeitabstanden auf einanderfolgende Lichteinstrahlung 
unterwegs den Adaptionsvorgang unterbricht und ver- 
langert, dann muB die derzeitige Streckenbeleuchtung ais 
yerbesserungsbediirftig angesehen werden. Fiir die Zukunft 
ist ihre Ausfiihrung derart anzustreben, daB erstens tatsach- 
lich eine durchgehende Allgemeinbeleuchtung vorhanden ist 
und zweitens eine gewisse Staffelung vom hellstrahlenden 
Fiillortlicht bis zur geringen Starkę der Allgemeinbeleuch
tung im Streb erfolgt. Dann wird die Adaptionsarbeit des 
Auges unterstiitzt statt erschwert, und es ist praktisch in 
jedem Augenblick das beste Sehvermógen vorhanden. In 
diesem Fali stórt auch die unterwegs an Kreuzungen, 
Kurven usw. vorhandene zeitweilige starkę Aufhellung des 
Gesichtsfeldes das Auge nur wenig.

Nach der eingangs gebrachten Zahlentafel 1 sollte die 
Beleuchtungsstarke  der Streckenbeleuchtung im all
gemeinen 0,5 bis 2 lx und an den besonders gefahrlichen 
oder wichtigen Stellen 5 bis 10 lx betragen. Daraus ergibt 
sich, daB man, um mitten zwischen 2 Leuchten am Boden 
eine Beleuchtungsstarke von etwa 0,5 lx zu erhalten, z. B. 
bei 2,5 m Streckenhóhe 150-W-Nitralampen in ungefahr 
20 m gegenseitigem Abstand aufhangen muB. Begniigt man 
sich dagegen mit 0,2 lx (entsprechend der Beleuchtungs
starke an der ungiinstigsten Arbeitsstelle im Streb), so 
wurden 60-W-Lampen annahernd ausreichen. Es ware daher 
zu wiinschen, wenn die Streckenbeleuchtung der Zukunft 
mindestens auf diese Beleuchtungsstarke gebracht wiirde. 
Verwendet man auBerdem statt der normalen Leuchten- 
ausfiihrungen besondere breitstrahlende Leuchten, so ist 
der Erfolg hinsichtlich der Beleuchtungsstarke noch gróBer 
oder der Leuchtenabstand kann bei gleichbleibender Be
leuchtungsstarke erhóht werden.

Zum SchluB sei noch darauf hingewiesen, daB samt- 
liche fiir die Starkstromleuchten in Streb und Strecke an- 
gestellten Uberlegungen naturgemaB in entsprechender 
Weise auch fiir die Druckluftleuchten verschiedener Aus- 
fiihrung Giiltigkeit haben.

Wenn eine allen Anforderungen gerecht werdende orts
feste Beleuchtung im gesamten Untertagebetrieb eingefiihrt 
ist, dann kann letzten Endes auch der Frage nach dem 
For t f a l l  der Mannscha f t s leuch te  naher getreten 
werden, zum mindesten aber nach einer erheblich kleineren 
und leichteren Ausfiihrung, ais sie bisher in Gebrauch ist, 
da sie dann ungiinstigstenfalls lediglich ais Not- und Flucht- 
beleuchtung zu dienen hat.

Zusammenfassung .

Die besondere Bedeutung einer guten Beleuchtung fiir 
Leben und Gesundheit des Bergmannes und fiir die er- 
strebte Leistungssteigerung wird nachdriicklich hervor- 
gehoben. Die erforderlichen Beleuchtungswerte werden 
unter Beriicksichtigung der verschiedensten Bedingungen 
ermittelt. Nach einer Betrachtung der durch die Mann
schaftsleuchte gegebenen lichttechnischen Yerhaltnisse und
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der Verbesserungsmóglichkeiten dieser Leuchtenform wird 
festgestellt, dafi auf diesem Wege die in Zukunft zu for- 
dernde Beleuchtung nicht geschaffen werden kann. Die 
nahere Untersuchung der ortsfesten Beleuchtung ergibt, 
daB es nur mit dieser Beleuchtungsanordnung moglich ist,

das erstrebte Ziel zu erreichen. An Hand von Beispielen 
aus dem Betriebe wird des naheren dargelegt, welche Er- 
folge sich erzielen lassen und in welcher Form am zweck- 
rnaBigsten die Durchfuhrung der ortsfesten Beleuchtung 
(zu erfolgen hat.

Das bergbauliche Jahr 1941.
Von Dr. Friedrich August Pinkernei l ,  Berlin.

I.

Die Notwendigkeit, unter den obwaltenden Um- 
stiinden sich bei Betrachtungen und bei einer Rechen- 
schaftslegung iiber die wirtschaftliche Entwicklung Be- 
schrankungen aufzuerlegen, macht Besprechungen solcher 
Art in der Óffentlichkeit weder unmóglich, noch wertlos. 
Die Liicke der Zahlenreihen kann ebenso hingenommen 
werden wie der Verzicht darauf, Tatsachen und Piane zu 
wiirdigen, die zu einem besonderen Ausschnitt des Kriegs- 
potentials gehóren.

Der deutsche Bergbau hat im Jahre 1941 seinen Aus- 
bau fortsetzen kónnen. Diese klare Feststellung bedeutet 
einen grofien Sieg der Heimatfront, den richtig zu wiirdigen 
nur der vermag, der die Bedeutung von Menschenkraft und 
Materiał fur die Wirtschaftsfiihrung des Bergbaues zu er- 
messen imstande ist.

Der Reichsmarschall hat bereits bei einem Empfang 
der deutschen Bergleute am 11. Januar 1941 mit be- 
rechtigtem Stolz verktinden kónnen, daB der deutsche 
Bergbau mit seiner Fórderung an Stein- und Braun- 
koh le  die Spitze aller Lander der Welt erreicht hat. 
In wenigen Jahren ist der deutsche Kohlenbergbau von 
der dritten an die erste Stelle der Weltkohlenfórderung 
gelangt. DaB dieser Vorsprung unter Umstanden gelungen 
ist, die durch die notwendigen Produktionserschwernisse 
des Krieges bedingt sind, macht die durch ihn ausgedruckte 
Leistung besonders bedeutsam. Der Beweis ist erbracht, 
daB die deutsche Kohlenwirtschaft iiber die Grundlage 
verfiigt, den gesteigerten Anforderungen der Bedarfs- 
deckung in dem gewaltigen Raum, der ihr zur Versorgung 
uberwiesen ist, zu entsprechen. In dieser Hinsicht ist 
Deutschland und sind die mit ihin verbundenen Lander 
unabhangig vom Weltmarkt geworden; damit ist eine 
weitere wesentliche Voraussetzung fiir die politische 
Unabhiingigkeit erfiillt.

Es hat sich ais notwendig erwiesen, die O rgan isa t ion  
der deutschen Koh lenw ir t scha f t  um- und auszu- 
gestalten. Aus dieser Erkenntnis hat die Reichsregierung 
am 21.4. 1941 mit der Anordnung iiber die Reichs- 
vereinigung Kohle und am 25. 4.1941 mit der Bestellung 
des Vorsitzers der Reichsvereinigung Kohle — General- 
direktor Paul Ple iger — zum besonderen Bevoll- 
machtigten des Reichswirtschaftsministers in Angelegen- 
heiten der Kohlenwirtschaft eine Neuordnung von ge- 
schichtlicher Bedeutung getroffen.

Der deutsche Kohlenbergbau und der deutsche Kohlen- 
liandel wurden mit der zitierten Anordnung zur Erfiillung 
der in Krieg und Frieden der deutschen Kohlenwirtschaft 
erwachsenden besonderen Aufgaben in der Reichsvereini- 
gung Kohle zusammengeschlossen in der Absicht, der 
politischen Fiihrung und den Organen des Reiches damit 
ein Instrument zur Verfiigung zu stellen, das die Planung 
und die Durchfuhrung der dem Bergbau und dem Kohlen- 
handel obliegenden oder zugewiesenen Aufgaben in 
eigener Verantwortung gewahrleistet.

Die der Reichsvereinigung Kohle im einzelnen ge- 
stellten Aufgaben umfassen den Gesamtbereich der Kohlen
wirtschaft: die Mitarbeit an der Leistungssteigerung, an 
der Sicherung der Produktion, vor allem an der Steuerung 
des Absatzes, der Organisation der KohlenverteiIung, am 
Interessenausgleich zwischen Syndikaten und den berg- 
baulichen Unternehmungen. Es charakterisiert den Geist 
der Anordnung, daB der Reichsvereinigung Kohle die 
Tatigkeit fiir die Verbesserung der Lebensgrundlagen des 
deutschen Bergmanns zur besonderen Pflicht gemacht 
wurde.

Mit der Errichtung der Reichsvereinigung Kohle ist die 
Geschichte der deutschen Kohlenwirtschaft in ein neues 
Stadium getreten. Die Regelung des Kohlenwirtschafts- 
gesetzes von 1919 hatte sich seit langem schon tot- 
gelaufen, die Parlamentarisierung der Kohlenwirtschaft hat 
schnell den Beweis ihrer Unfruchtbarkeit gebracht. Das 
Zwischenstadium der Lenkung der Kohlenwirtschaft durch

einen Kommissar ist bald iiberwunden worden. Die Tat- 
sache, daB die Aufgabe der Gestaltung der Kohlen
wirtschaft durch die Einsetzung der Reichsvereinigung 
Kohle ais Gemeinsch aftsauf  ga be der K oh len 
wirtschaft  bezeichnet wird, bringt mit erfreulicher Klar- 
lieit den Willen der Staatslenkung zu mafigebender Be- 
teiligung der dazu Berufenen an der Leitung der Wirtschaft 
zum Ausdruck. Die in der Kohlenwirtschaft Verant\\ort- 
lichen haben die Bedeutung ihrer gesicherten Anteilnahme 
an der Lenkung der Kohlenwirtschaft richtig erkannt.

Die Organ isa t ion  des Koh lenbergbaues  inner- 
lialb der Organisation der gewerblichen Wirtschaft, in der 
Wirtschaftsgruppe Bergbau, ist in ihrer Gestaltung und in 
ihren Aufgaben unberiihrt geblieben. Der Einsatz dieser 
Organisation ist eine der Voraussetzungen fiir eine gesunde 
Kohlenwirtschaft und damit fiir die Arbeit der Reichs- 
vereinigung Kohle. Durch die Eingliederung des loth- 
ringischen und des siidsteierischen Kohlenbergbaues in 
diese Organisation im Sommer und Herbst 1941 wurde eine 
Selbstverstand!ichkeit vollzogen. Die Eingliederung der 
bergbaulichen Unternehmungen in den eingegliederten 
Reichsgebieten hat den erwarteten Fortschritt gemacht. 
Auch in den eingegliederten Ostgebieten ist die organisa- 
torische Eingliederung /ur wirtschaftlichen Einfiigung 
geworden.

In der Rangfolge des Aufstiegs kann der Eisenerz- 
bergbau beanspruchen, nach dem Kohlenbergbau ge- 
nannt zu werden. Der deutsche Eisenerzbergbau hat mit 
Bezug auf die Hóhe der Produktion sich den ersten Platz 
in Europa erstritten. Man wird zu diesem Zeitpunkt be- 
haupten kónnen, daB er den zweiten Platz in der Welt 
nach Amerika hiilt. Es ist durchaus moglich, daB der 
deutsche und der von Deutschland beherrschte Eisenerz
bergbau in Kiirze wie der deutsche Kohlenbergbau an der 
Spitze der Welterzeugung steht. Man kann in Deutschland, 
das nach 1918 von der stolzen Hóhe des gróBten Eisen- 
erzproduzenten Europas herabgestiirzt war und nur einen 
bescheidenen Bruchteil seiner damaligen Produktion 
sichern konnte, diese Feststellung mit Genugtuung machen.

Der eingegliederte Minettebergbau in Lothringen und 
Luxemburg hat seine besondere Organisation innerhalb der 
Wirtschaftsgruppe Bergbau erhalten.

Der deutsche Meta l le r zbergbau  und die Erdól- 
gew innung  haben eine willkommene Erganzung der 
heimischen Produktion in von ihnen gefiihrten Unter- 
nehmungen des befreundeten oder verwalteten Auslandes 
gefunden.

Der deutsche Kal ibergJbau hatte ohne die Riick- 
gliederung des elsassischen die gesamte Bedarfsdeckung 
gew:ihrleisten kónnen; er faBt die Eingliederung der elsassi
schen Kalibergwerke, die ihre Entstehung und ihren Aus- 
bau der deutschen Kaliindustrie verdanken, ais eine 
Stiirkung seiner Stellung auf, die sich in der Zukunft erst 
ganz auswirken wird.

Die Grundlage der Sa l zp roduk t ion  an Steinsalz und 
Siedesalz. ist durch Eingliederungen verbreitert worden. Die 
deutsche Salzwirtschaft ist in der Lage, jeder Anforderung 
eines noch so weiten Marktes zu geniigen. Der Reichs- 
wirtschaftsminister hat durch eine am 20. 2 . 1941 ergangene 
Anordnung eine Neuordnung in der Organisation der Śalz- 
wirtschaft dahin herbeigefiihrt, daB in einem »Deutschen 
Salzverband« die Zusammenfassung der deutschen 
Salzindustrie in einer verantwortlichen marktregelnden 
Spitze erfolgte. Der Deutsche Salzverband hat die Auf
gabe zugewiesen erhalten, die fiir die Marktregelung not
wendigen MaBnahmen und Vereinbarungen zu treffen, so-

C*ieSrC ^ ll 8̂abe nicht unmittelbar von der staatlichen 
Wirtschaftsfiihrung wahrgenommen wird. Er kann sich 
terner mit Fragen der Forschung, Werbung und Leistungs
steigerung befassen. So ist auch auf dem Salzgebiet die Ge- 
meinschaftsarbeit gesichert worden.

i ,Nauch clcin AnschluB der Ostmark verfiigt Deutsch
land iiber die gróflte Menge an G ra ph iter zeugung.  Um
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die Marktregelung und Marktversorgung mit Graphit zur 
Zeit und in Zukunft zu gewahrleisten, haben sich samtliche 
Graphiterzeuger im Reichsgebiet zu einer Deutschen 
G r aph i t konven t io n  zusammengeschlossen.

Die Kartellierung der F luBspa tp roduk t ion  ist im 
Berichtsjahr erneuert worden; durch sie ist der gesamte 
deutsche FluBspatbergbau erfafit.

II.

Die Leistung des deutschen Bergbaues ist von einer 
Reihe gewichtiger Faktoren abhangig. Die H e r anb i l d u ng  
und E rha l t u ng  der Arbe i t sk ra f te  nimmt unter diesen 
Faktoren einen besonderen Rang ein. Die Ókonomie der 
menschlichen Arbeit erscheint ais die wohl schwerste Zu- 
kunftsaufgabe der deutschen Staats- und der deutschen 
Wirtschaftsfiihrung. Der Bergbau ist von der Leistung 
hochąualifizierter Krafte abhangig. Bergmannsarbeit ist 
hochwertige Qualitatsarbeit. Das Wort hatte in allen Zeiten 
seine — nicht immer erkannte — Berechtigung, hat aber 
seinen eigenen Klang im Zeitalter der Mechanisierung und 
Rationalisierung des Bergbaues. Schon vor dem Kriege 
hatte der Bergbau auf dem Gebiet der Berufserziehung 
sehr umfassende Arbeiten begonnen, die zum Teil erst im 
abgelaufenen Jahr einer breiteren Óffentlichkeit erkennbar 
wurden. Der Bergmannsberuf ist zum Lehrberuf erklart; 
Lehrberufe sind solche Qualitatsarbeiterberufe, fiir die eine 
mehrjahrige Ausbildung nach festgelegten Ausbildungs- 
planen vorgeschrieben ist. Die Berglehrlinge schlieBen die 
zur Zeit dreijahrige — normal vierjahrige — Lehrzeit iiber- 
und untertage mit einer Knappenpriifung ab. Nach be- 
standener Knappenpriifung erfolgt die weitere Ausbildung 
zum Hauer bis zur Hauerpriifung, dereń Bestehen in einem 
Hauerbrief beurkundet wird. Nur der ausgebildete und 
gepriifte Hauer darf in Zukunft im deutschen Bergbau ais 
Hauer eingestellt und beschaftigt werden. Durch Verein- 
barung mit der Bergbehórde wurden fiir den Hauer die 
Aufstiegsmóglichkeiten zum Oberhauer und Meisterhauer, 
der mit der Ausbildung von Bergjungleuten betraut wird, 
gescbaffen.

Am Ende des Jahres 1941 waren fur den Bereich des 
Bergbaues nachstehende Lehrberufe,  fiir die im amtlichen 
Verfahren Ausbildungsrichtlinien und Priifungsanforde- 
rungen erstellt wurden, festgelegt: Knappe (Steinkohlen- 
bergbau), Knappe (Braunkohleńbergbau), Knappe (Kali- 
und Steinsalzbergbau), Bergmaschinenmann (Braunkohlen- 
bergbau), Bergvermessungstechniker, Chemielaborant 
(Kohle), Chemielaborant (Kali).

In Ubereinstimmung mit allen Bergbauarten und 
-zweigen wurde die Regelung einer E r z iehungsbe ih i l f e  
getroffen. Der Berglehrling ist mit dieser Regelung aus 
der Reihe der Lehrlinge der iibrigen Wirtschaftszweige 
herausgehoben. Fiir die Fórderung begabter junger Berg- 
leute wurde seitens des Bergbaues ein Fond zur Verfiigung 
gestellt, der gemeinsam mit der Bergbehórde und dem 
Fachamt Bergbau verwaltet wird.

Das bergmannische Schulwesen wurde im Jahre
1941 weiter ausgebaut durch die Errichtung der Bergschule 
in Miihlhausen im ElsaB, durch einen groBangelegten Aus- 
bau der Deutschen Bohrmeisterschule in Celle, die den zu 
erwartenden groBen Bedarf an Aufsichtspersonen in Bohr- 
betrieben sicherstellen will und besondere Einrichtungen in 
der Ostmark und im ElsaB schuf, sowie durch sehr breit 
geplante Einrichtungen in den eingegliederten Ostgebieten. 
Die Bergschulvereine in Clausthal und Leoben wurden neu 
organisiert.

Die Ausbildung im Bergbau ist in ihrem Erfolg in 
erster Linie abhangig von den Ausb i ldu trgsle i tern ,  
den besonderen Beauftragten der Betriebsfiihrung fiir die 
Durchfiihrung der Ausbildung in den Betrieben. Ihrer 
Heran- und Weiterbildung gelten Piane, die erst in diesem 
Jahr zur Ausfiihrung kommen kónnen.

Auf dem Gebiete des bergmannischen Ausbildungs- 
wesens hat der Krieg nicht etwa hemmend, sondern fór- 
dernd gewirkt. Der deutsche Bergbau ist sich der Tatsache 
wohl bewuBt, daB der bestausgebildete, der ąualifizierte 
und arbeitsfreudige Bergmann die erste Voraussetzung fiir 
die Durchfiihrung der dem deutschen Bergbau in der Zu
kunft gestellten ungewóhnlichen Aufgabe ist.

III.

Die E n tw ic k l u n g  der Technik des Bergbaues 
ist die zweite Vorbedingung des angestrebten Erfolges. 
Der erreichte hohe Stand der Technik der Gewinnung,

Fórderung und Verarbeitung der bergbaulichen Mineralien 
erscheint dem deutschen Bergbau durchaus nicht ais 
HóchstmaB der Leistung. Im Kriege sind den Arbeiten auf 
diesem Gebiet Grenzen gezogen, sie sind jedoch so weit ge- 
halten worden, daB Leben und Streben durch sie nicht ein- 
geengt wurden. Die Arbeit an der Technik des Bergbaues 
ist in hohem MaBe Gemeinschaftsarbeit gewesen. Nur durch 
das bereitwillige Zurverfiigungstellen von Kónnen und Er- 
fahrung sind die Erfolge auf diesem Gebiet móglich ge- 
worden. Der Bergbau hat auBer in besonderen Forschungs- 
und Erprobungseinrichtungen diese Arbeit organisiert in 
den bergbaulichen Organisationen. Sie hat auch im Kriege 
nicht geruht. Ohne diese Arbeit waren die Schwierigkeiten, 
die im Hinblick auf Menschen und Materiał jeder Krieg 
mit sich bringt, nicht so gemeistert worden, wie der Pro- 
duktionserfolg es sinnfallig zeigt. Die Zeit, iiber diese 
Arbeiten zu berichten, wird kommen; der Bericht wird auch 
nachweisen, daB wieder, was fiir den »Krieg« geschaffen, 
dem »Frieden« dienen wird. Innerhalb der Gestaltung 
dieser Arbeiten kommt dem von der Reichsvereinigung 
Kohle geschaffenen AusschuB fiir Leistungssteigerung und 
einem bei der Wirtschaftsgruppe Bergbau schon bestehen- 
den AusschuB fiir technisch-wirtschaftliche Fragen beson
dere Bedeutung zu. Die Zusammenarbeit beider Ausschiisse 
ist durch den gleichen Vorsitz, den Hermann W inkhaus  
inne hat, gesichert.

Es zeugt fiir die Lebenskraft des deutschen Bergbaues, 
daB er die bekannten »Technischen Tagungen«,  die in 
den Vorkriegsjahren die Beachtung der bergbaulichen 
Kreise wohl der ganzen Welt gefunden haben, auch im 
Kriegsjahr 1941 fortsetzen konnte.

Die be t r iebsw ir tscha f t l i che  Arbe i t  erfuhr im 
Bergbau wahrend des Jahres 1941 eine Intensivierung. Ent- 
sprechend den Anordnungen der Reichsregierung wurden 
Arbeiten durchgefiihrt, die eine einheitliche Organisa- 
t ion des gesamten Rechnungswesens im Bergbau 
zum Ziel haben. Aufbauend auf einem allgemeinen Konten- 
rahmen der Wirtschaftsgruppe Bergbau wurden Sonder
kontenrahmen fur den Steinkohlenbergbau, Braunkohlen- 
bergbau, Eisenerzbergbau, Metallerzbergbau, Kali- und 
Steinsalzbergbau, die Salinen, den FluB- und Schwerspat- 
bergbau und den Olbergbau bearbeitet. Der »Sonderkonten- 
rahmen Steinkohlenbergbau« liegt bereits vor. Am 1 . Januar
1942 wird die Buchfiihrung der Steinkohlenbetriebe auf 
die Anforderungen dieses Sonderkontenrahmens abgestellt. 
Mit dieser Organisation der Buchfiihrung ist die Grund- 
lage zu weiteren betriebswirtschaftlichen Arbeiten gelegt.

Die Erstellung von »Kos tenrechnungsr ich t l in ien  
des Bergbaues« hat entgegen berechtigten Erwartungen 
noch nicht erfolgen kónnen, da die fur den Bereich der 
Industrie angekiindigten »Kostenregeln« noch nicht heraus- 
gegeben worden sind. Hingegen sind die sehr umfassenden 
Untersuchungen fiir die Aufstellung einheitlicher Richt- 
linien fiir eine bergbauliche Kosten- und Erlósrechnung 
sehr viel weitergefiihrt worden. Auch fiir die Kosten- und 
Erlósrechnung werden auf jede Bergbauart abgestellte 
Richtlinien herausgegeben werden miissen. Bei aller not- 
wendigen Beachtung der besonderen Verhaltnisse der ein
zelnen Bergbauarten auf betriebswirtschaftlichem Gebiet 
herrscht das Bestreben, soweit wie móglich die Richtlinien 
zu vereinfachen. Das hat eine zentrale Lenkung der Ar
beiten im AusschuB fiir Betriebswirtschaft und Statistik der 
Wirtschaftsgruppe Bergbau zur Voraussetzung.

Die D u rch f i i h rung  des § 22 KWVO auf dem 
Spezialgebiet der Gewinnermittlung hat von den bergbau
lichen Unternehmungen umfangreiche betriebswirtschaft
liche Arbeiten verlangt. Dabei hat sich, zumal bei der Er- 
mittlung des betriebsnotwendigen Kapitals, ergeben, daB 
in dieser Hinsicht noch viel nachzuholen ist. Die Bedeutung 
einer a l len hohen betriebswirtschaftlichen Anforderungen 
geniigenden Organisation des Rechnungswesens ist durch 
die jiingste Entwicklung des Preisrechts dem Bergbau stark 
bewuBt geworden. Der Bergbau weiB, daB er darin 
manches und schnel l  nachzuholen hat. Es gilt gewiB, auf 
diesem Fachgebiet mehr der Zukunft vorzuarbeiten; ’den- 
noch miissen die Gegenwartsaufgaben trotz aller hinder- 
lichen Umstande bewaltigt werden.

Die Ermittlungen auf Grund der Kartel lpreis- 
ve ro rdnung  haben das vorauszusehende Ergebnis ge- 
habt, daB eine Preissenkung fiir kein bergbauliches Er- 
zeugnis vorgenommen werden kann. Mit dieser Fest- 
stellung sieht jedoch der Bergbau seine Arbeiten im 
Rahmen der Kartellpreisverordnung nicht fiir abgeschlossen 
an. Es ist geplant, die Errechnung des »gerechten Preises«



fiir die bergbaulichen Erzeugnisse unter Beriicksichtigung 
der Syndikats- und Kartellgestaltung baldigst durch- 
zufiihren.

So geht der Bergbau auf betriebswirtschaftlichem 
Gebiet in das neue Jahr mit sehr gewichtigen Aufgaben. 
Auch diese Aufgaben sollen durch eine zweckmaBig auf-

gebaute Gemeinschaftsarbeit so wie die Aufgaben auf berg- 
bautechnischem Gebiet bewaltigt werden. Es besteht die 
Absicht, ais ersten Niederschlag der schon langere Zeit 
geleisteten Gemeinschaftsarbeit im kommenden Jahr einen 
Teil des Sammelwerks »Das Rechnungswesen des deutschen 
Bergbaues« herauszubringen.

U M S C
Beobachtungen der Magnetischen Warten 

der Westfalischen Berggewerkschaftskasse 

im  November 1941.
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Registrierungen ausgefallen!

6.
7. 6 41,2 44,0 27.1 16,9 14.4 19.1 1 1
8. 39,9 43,5 23,1 20,4 5.3 20 4 1 1
9. 39,8 44,4 33,2 11,2 14.9 22.9 1 1

10. 39,0 46,0 29,8 16,2 16.2 19.9 1 1
U. 40,6 44,5 23,3 21,2 14.5 2.8 1 1
12. 40,9 42,0 31,0 11,0 14.1 23.7 1 1
13. 40,0 43,0 34,0 9,0 15.8 0.2 1 1
14. 40,2 42,3 36,0 6,3 15.5 10.7 0 0
15. 39,8 42,6 34,0 8,6 13.6 0.2 0 0
16. 40,2 42,7 33,0 9.7 13.9 24 0 0 1
17. 42,7 46,7 16,0 30,7 15.2 22.8 1 2
18. 39,5 44,2 28,9 15,3 16.0 21.6 1 2
19. 40,2

39,8
46,1 31,0 15.1 3.4 2.8 1 1

20. 42,7 31,1 11,6 13.3 0.8 1 1
21. 39,1 42,9 31,9 11,0 16.5 3.3 1 1
22. 39,8

39,0
42,8 26,3 16,5 15.1 22 9 1 1

23. 42,9 29,3 13,6 14.7 24.0 1 1
24. 39,4 40,5 29,3 11,2 14.0 0.0 1 1
25. 39,2 40,3 31,4 8,9 18.4 21.9 0 1
26. 39,0 40,9 35,8 5.1 14.9 0.3 0 0
27. 41,6 44,8 37,1 7,7 14.7 6.6 1 1
28. 38,6 51,9 22,1 29,8 8.9 20.5 2 2
29. 39,0 42,7 32,6 10,1 14 5 24.0 1 1
30. 38,4 41,1 33,1 8,0 20.2 22.9 0 1

Mts.-
Mittel 6 39,9 43,6 30,0 13,5

Monats-
Suinme 19 24

Fernmeldegerate fiir explosions- 

und schlagwettergefahrdete Betriebe.

Die Anwendung der elektrischen Signalanlagen, die 
zur Erhóhung der Betriebs- und Unfallsicherheit dienen, 
darf andererseits in schlagwetter- oder explosions- 
gefahrdeten Betrieben nicht zu einer neuen Gefahrdung in
folge von Funkenbildung oder Warmeentwicklung fiihren. 
Die Gerate miissen daher so gebaut sein, daB eine Ziindung 
von auftretenden Schlagwettern oder sonstigen explosiblen 
Gemischen sicher verhiitet wird. Bei Geraten, bei denen 
betriebsmaBig Funken nicht auftreten, wie z. B. Verteiler- 
kasten, Einschlagweckern, Wechselstrom-Weckern, 
Wechselstrom-Umdrehungs-Fernzeigern sowie AnschluB- 
kasten der Apparate, ist die Vorrichtung nach der Bauart 
»Erhóhte Sicherheit« auszufuhren. Fiir Signal-Kontakte, 
Linienwahler, Zwischenstellen-Umschalter, Bunkerstands- 
anzeiger und Signal-Induktoren, bei denen betriebsmaBig 
Funken auftreten, wird die Ausfiihrung der Bauart »druck- 
feste Kapselung« gewahlt.

Bei Fernsprechgeraten fertigt man das Gehause der 
Fernsprecher nach Bauart »druckfester Kapselung«, das 
Mikro-Telephon dagegen nach Bauart »erhóhte Sicherheit« 
an. In dem Mikrophon verteilt sich der verhaltnismaBig 
geringe Strom auf eine sehr groBe Zahl durch den Kohlen- 
grieB gebildeter Kontakte, dereń Einzelstróme weit unter- 
halb der Ziindstromstarke liegen. Abb.l zeigt einen Zentral- 
umschalter, bei welchem das Gehause selbst nach der 
Bauart »erhóhte Sicherheit« ausgefiihrt ist1. Die Schalter 
(Abb. 2) sowie die Kontakte (Abb. 3), welche durch die

1 Hersteller sind die Siemens-Wcrke in Berlin-Siemensstadt.

Abb. 1. Zentral-Umschalter fiir Gruben-Signalanlagen, 
Bauart »erhóhte Sicherheit«.

\

§
SIEMENS

Abb. 2. Schalter fiir Gruben-Signalanlagen, 
Bauart »druckfeste Kapselung«.

Abb. 3. Kontakte fiir Gruben-Signalanlagen, 
Bauart »druckfeste Kapselung«.
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Fallklappen betatigt werden, sind nach der Bauart der 
druckfesten Kapselung hergestellt. Hierdurch wird erzielt, 
daB das Gehause erheblich leichter ausgefiihrt sein kann. 
Die Schalter sowie die Signalkontakte sind hierbei aus 
PreBstoff gefertigt. Bei Ziindmaschinen, die zwar keine 
eigentliche Fernmeldevorrichtung darstellen, erreicht man

den Schlagwetterschutz durch druckfeste Kapselung und 
Herabsetzung der Ziindzeit auf 4 Milli-Sekunden. Hier
durch wird der Ziindstrom abgeschaltet, bevor durch die 
Sprengwirkung die Zuleitungsdrahte unterbrochen werden, 
so daB eine Ziindung etwa vorhandener Schlagwetter nicht 
erfolgen kann.

W I R  T S C H A F T L I C H E S
Die Malaienstaaten ais Bergbauland.

Die britische Malaienhalbinsel, die durch die Kampf- 
handlungen der Japaner gegenwartig in den Vordergrund 
des Interesses geruckt ist, erstreckt sich zwischen dem Siid- 
chinesischen Meer und dem Indischen Ozean (StraBe von 
Malakka) im AnschluB an Thailand (Siam) nach Siiden 
bis Sumatra in Niederlandisch-lndien. Bei einer Lange von 
1500 km miBt sie an ihrer breitesten Stelle 330 km, 
an ihrer schmalsten Stelle, dem Isthmus von Kra, 
nur 70 bzw. 42 km und bedeckt im ganzen eine Flachę 
von 192000 km2. Die Gebirge des Landes, das sich in die 
Nichtverbiindeten und die Verbiindeten Malaienstaaten 
aufteilt, bestehen aus Granit und Gneis, daneben aus Ton- 
schiefer, Sandstein und Kalk. Von seinen Bodenschatzen 
ist in der Hauptsache Zinn zu erwahnen, von dem das 
Land ein Drittel der ganzen Weltproduktion liefert. Ferner 
befinden sich unter den gewonnenen Mineralien Eisen- 
erz und Kohle, Manganerze, Ilmenit (Titaneisenerz), Wolf
ram sowie Gold. Auch Vorkommen von Silber, Blei, Kupfer 
und Zink, Schwefelkies, Phosphat, FluBspat und Kaolin 
werden genannt, doch scheinen sie bisher noch nicht 
abgebaut zu werden.

Uber die Hóhe der Bergbaufórderung gibt die folgende 
Ubersicht (mengenmaBig geordnet) AufschluB:

Be rgbau fó rde rung  der Ma la ienstaaten .

1936 1937

Eisenerz . . . t 1 681 000 1 690 000
Steinkohle . . t 390 000 500 000
Zinn1 . . . . . t 67 900 78 8002
Manganerz . . t 37 000 33 000
Ilmenit3. . . . t 10 479 6 360
Wolframerz . . t 2 037 1 234
Gold1. . . . kg 1 195 1 168

1 Metallinhalt der Erzforderung. — 2 Fórderung 1938: 43900 t. — 
5 Ausfuhr.

Das Eisenerz,  in der Hauptsache in den Nicht- 
verbiindeten Malaienstaaten befindlich, hat in den letzten 
Jahren ais Gegenstand der japanischen Rohstoffbestre- 
bungen besondere Aufmerksamkeit erregt. Es handelt sich 
um ziemlich hochwertige Roteisenerze von lateritischem

Typ mit 60—65o/o Eisen; die Gewinnung geschieht im 
Tagebau. Vollstandig in japanischer Hand befinden sich 
die beiden Manganerzbetriebe in Trengganu und Kelan- 
tan im Nordosten des Landes. Baux it  wird neuerdings im 
Siiden, in Johore abgebaut und ist auch sonst mancherorts 
nachgewiesen.

Ais Ste inkoh le  ist in der Hauptsache eine ziemlich 
hochwertige, aber nicht kokende Kohle von Glanzkohlen- 
Charakter vorhanden; sie wird fast ausschlieBlich von den 
benachbarten Bahnen und Gruben verwendet. Der Kohlen- 
bedarf der Hauptstadt Singapur mit ihrem gewaltigen 
Schiffsverkehr und ihren groBen Zinnhiitten wird im 
wesentlichen durch Einfuhr gedeckt.

Z inn  ist in fast ganz Malaya vorhanden, meist jedoch 
in den Verbiindeten Malaienstaaten. Auf diese entfallen dem 
Metallinhalt nach gut 96°/o der gesamten Gewinnung. Der 
Zinngehalt der Erze iibersteigt selten 0 ,1 o/o; trotzdem ist 
der Bergbau aber infolge der sehr billigen Arbeitskrafte, 
des reichlich zur Verfiigung stehenden Wassers und der 
giinstigen VerkehrserschlieBung — das kleine Land besitzt, 
abgesehen von den nirgends weit entfernten Seehafen, rd. 
2000 km Eisenbahn — rentabel, sofern die Preise nicht 
allzu tief sinken.

W o l f r a m  und I lm en i t  werden in vielen Lager- 
statten in recht betrachtlichen Mengen ais Nebenerzeugnis 
des Zinnerzbergbaues gewonnen; órtlich iiberwiegt bis- 
weilen Wolframerz das Zinnerz. Ilmenit, das friiher ais 
unverwertbar auf Halde geschickt wurde, gelangt jetzt mit 
einem Gehalt von 52—55o/0 T i02 fiir die Herstellung von 
Titanfarben zur Ausfuhr.

G o ld  wird hauptsachlich in Pahang in der Mitte der 
Malaienstaaten aus Gangvorkommen innerhalb kalkiger 
Schiefer gefórdert. Die Goldgehalte sind sehr niedrig 
(4,5 g/t), so daB die Gewinnung nur infolge der beson- 
deren Billigkeit der Arbeitskrafte móglich ist. AuBerdem 
werden noch verschiedentlich Seifen abgebaut.

Die Bedeutung  des mala i ischen  Bergbaues ist 
vor allem infolge seiner beherrschenden Stellung auf dem 
Zinn-Weltmarkt recht erheblich, doch hangt sie in Zukunft 
im wesentlichen von der Lebensdauer der Zinnerz- 
vorkommen ab, die allerdings nicht abzuschatzen ist.

Schrifttum: F r ie d e n s b u r g ,  Die Bergwirtschaft der Erde. Stuttgart 
1938. — M e is n e r , Weltmontanstatistik, Stuttgart 1939. — Statistische Zu- 
sammenstellungen der Metallgesellschaft Frankfurt.

P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen1,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 18. Dezember 1941.

Ib . 1511978. Oberingenieur Herbert Pontzen, Industrieofenbau-In- 
genieurburo, Dusseldorf. Aufgabevorrichtung fiir Magnetscheider. 11.4.40. 
Protektorat Bohmen und Mahren.

81 e. 1511919. J. Pohlig AG., Kóln-Zollstock. Steuerung fiir das Ge- 
raderichten von Fórderbandern. 8. 10. 41.

Paten t-Anmeldun gen',

die vom 18. Dezember 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

5c, 10/01. R. 102664. Erfinder, zugleich Anmelder: Paul Rhode, Wal- 
trop. Wanderpfeiler. 23. 6. 38.

5d, 9/01. H. 164112. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. Carl
Hołd, Essen-Bredeney. Aus Mineralfaserwolle hergestellter Dichtungsdainm. 
20. 12. 40.

5d, 9/01. H. 165718. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. Carl
Hołd, Essen-Bredeney. Aus Schlackenwollpaketen errichteter Dichtungs- 
damm; Zus. z. Anm. H. 164112. 26.6.41.

5d, 15/10. M. 148127. Erfinder: Alfred Heidemann, Herne (Westf.).
Anmelder: Maschinenfabrik und EisengieBerei A. Beien, Heme (Westf.). 
Einschleusvorrichtung fur Druckluftfórderanlagen. 2. 7. 40. Protektorat 
Bohmen und Mahren.

10a, 29. .W. 104033. Erfinder: Max Birkner, Kóln-Dellbruck. An
melder: Walther & Cie. AG., Kóln-Dellbruck. Wanderrost mit einer Ein-

1 In den Gebrauchsmustern und Patentanmeldungen, die am SchluB
mit dem Zusatz »Osterreich« und » Protektorat Bohmen und Mahren* ver- 
sjehen sind, ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land 
Osterreich bzw. das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

richtung zur Gewinnung von gluhendem Koks und Dampf hóherer Spannung.
2. 8. 38.

81 e, 23. L. 105537. Erfinder, zugleich Anmelder: Hans Luttke, Stettin. 
Fórderschnecke fiir den achsialen Austrag des Fórdergutes an ihrem Ende. 
1. 10. 41.

81 e, 57. H. 159616. Erfinder, zugleich Anmelder: Walter Hardieck, 
Dortmund. Verfahren zum Einziehen der die Rutschenschusse gegeneinander 
festlegenden und den Gesamtstrang yerspannenden Seile. 19. 5. 39. Protek
torat Bohmen und Mahren.

Deutsche Patente.

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

das Patent erhoben werden kann.)

5c (9io). 713805, \om 21.12.38. Erteilung bekan.itgemacht am 23.10.41. 
F. W. M o ll  Sóhne , M a s c h in e n fa b r ik  in W it te n . Eiserner Vieleck- 
oder Bogenausbau. Erfinder: Ernst Lorenz in Witten. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Der Ausbau besteht aus gegen einen Widerstand ineinander verschieb- 
baren Segmenten a von U- oder rinnenfórmigen Profileisen, von denen min- 
destens zwei durch ein Gelenk b miteinander verbunden sind. Das Gelenk ist 
dadurch gebildet, daB das Ende des einen Segmentes zu einer einen hohlen 
Gelenkzapfen c und einen Gelenkbolzen d achsgleich umschlieBenden ring- 
fórmigen Kammer e ausgebildet ist, in welche ein aus dem Ende des an- 
deren Segmentes gebildeter ringfórmiger hohler Zapfen / eingreift. Die 
auBere Begrenzung der Kammer e ist durch Vereinigung der beiden 
Flanschen des Profileisens gebildet, wahrend der hohle Zapfen e aus dem 
Fleisch des Profileisensteges besteht. Die Flanschen des den hohlen Zapfen / 
bildenden Segmentes kónnen sich auf der von dem Zapfen abgewendeten 
Seite zu einem ringartigen Steg vereinigen. Die miteinander verbundenen 
Segmente kónnen aus zwei U- oder rinnenfórmigen Profilen bestehen, die



14 G lu c k a u f 78. [ahrgang, H e ft l

durch einen gemeinsamen Gelenkbolzen miteinander verbunden sind und 
zwischen die Enden der von schienen- oder doppel-T-fórmigen Profilen 
gebildcten, nicht durch ein Gelenk mit ihnen verbundencn Segmente greifen.

On 11 a i ng Nord ( Frankreich). Kolbensetzmaschine mit unter dcm Seizbett 
angeordneten I.eitflachen. Prioritat vom 9.3.36 ist in Anspruch genommei:.

barten Tragteile verbiirgt ist sowie der Ein- und Ausbau der Trogteile durch 
die Mannlócher unter Gewahrleistung des richtigen Anschlusses an die 
benachbarten Trogteile erfolgen kann.

5c (10oi). 713684, vom 5.2.39. Erteilung. bekanntgemacht anii 16.10.41. 
F r itz  G r iin d e r  in Essen S ta d tw a ld . Wanderpfeiler. Der Schutz er- 
streckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahreu.

IJnterhalb der unniittelbar unter dcm Setzbett ortsfest angeordneten. 
/ur Erzeugung einer wirbelfreien Strómung des Setzwassers dienenden Leit
flachen a sind in dem Trog b der Maschine von auBen her unabhangig von- 
einander verstellbare Leitflachen c vorgesehen. Durch diese Flachen kann 
die Starkę der Strómung des Setzwassers fiir die vcrschiedenen Zonen des 
Setzbettes geregclt werden. Die zum Verstellen der Leitflachen c dienenden 
Mittel d konnen mechanisch mit den den Flachen zugeordneten Austragc- 
schiebern e fiir die Bestandtcile des Setzgutes verbunden sein.

5d (11). 713685, vom 1.10. 37. Erteilung bekanntgemacht am 16.10.41. 
G e w e rk scha ft E is e n h iit te  W e s t fa l ia  in L iinen. Wendelrutsche. Zus. 
/. Pat. 678020. Das Hauptpat. hat angefangen am 11.6.36. Erfinder: 
Wilhelm Lóbbe in Oberaden iiber Kamen (Westf.).

Der in einem aus» einzelnen Schiissen gebildeten Rohr angeordnetr 
schraubenfórmig gewundene Fórdertrog der durch das Hauptpatent ge- 
schiitzten Rutsche ist an der Innenwandung ^der Rohrschiisse durch eine 
lósbare Vcrbindung befestigt und so geteilt, daB seine gleichartigcn Teilc 
durch ein in den Rohrschiissen vorgesehenes Mannloch leicht ein- und aus- 
gebaut werden konnen. Die lósbare Verbindung der Rohrschiisse unterein- 
ander und mit den Trogschiissen kann durch Schrauben bewirkt werden. 
Dabei konnen die Verbindungsschrauben der Rohrschiisse zu den Tcilen des 
Troges und die Befestigungsschrauben fiir diese Teile zur GróBe der Teile 
in einem solchen Verhaltnis stehen, daB mit dem erstmaligen Aufeinander- 
setzen der Rohrschiisse mit den darin befestigten Tragteilen sowie beiir. 
Auswechseln der Rohrschiisse unter Verdrehung dieser Schiisse um die 
Teilung der Yerbindungsschrauben der richtige AnschluB an die benach-

Der besonders fur den Bruchbau bestimmte Pfeiler hat eine iiber den 
gesamten waagerechten Pfeilerquerschnitt reichende verriegelbare Auslóse- 
vorrichtung. Diese Vorrichtung besteht aus zwei achsgleich iibereinander 
liegenden eisernen Ringen a b von geringer radialer Breite. Die Ringe 
konnen einen rechteckigen Querschnitt haben. Die nach auBen gerichteten 
Stirnflachen c der Ringe bilden die Auflageflachen fiir die Teile des 
Pfeilers. Die Ringe konnen an Umfang etwa gleich hoch sein, mit einseitig 
geneigten Gleitflachen d aufeinander ruhen und auf nach auBen gerichteten 
Stirnflachen mit Stiitzen versehen sein, die es ermóglichen, an den Ringen 
eine waagcrechte Auflageflache fiir die Teile des Pfeilers herzustellen.

5d (11). 713686, vom 3. 12. 37. Erteilung bekanntgemacht am 16.10. 41. 
F. W. M o ll  Sóhne, M a s c h in c n fa b r ik  in W it te n . Bremsfórderer. Der 
Schutz erstreekt sich auf das Land Osterreich.

Die mit Hilfe eines Zugmittels etwa senkrecht zum Boden einer 
Rutsche auf- und abwarts bewegten Bremskórper des fiir den Gruben- 
betrieb bestimmten Fórderers sind mit einem Gewindezapfen versehen, der 
in eine mit Muttergewinde ausgestattete Bohrung einer am Rutschenboden 
gelagerten Scheibe eingreift. Am Umfang der Scheibe greift das zum Be- 
wegen der Bremskórper dienende Zugmittel an. Die Scheiben konnen in 
Vertiefungen des Rutschenbodens oder in unterhalb des Rutschenbodens an
geordneten Gehausen gelagert sein. Das Zugmittel kann unterhalb des 
Rutschenbodens angeordnet werden und in Fiihrungen langs verschiebbar 
sein. Ferner kann der Gewindezapfen der Scheiben ais Bremsstab aus- 
gebildet werden. In diesem Fali wird eine Fiihrung fiir den Zapfen unter
halb des Rutschenbodens angeordnet und konnen auBer den Gewindezapfen 
eine oder mehrere schwenkbar an diesem oder an 'der Rutsche gelagerte 
Bremsstabe oder -klappen yerwendet werden, die durch den Gewinde- 
/apfen auf- und abwarts geschwenkt werden.

lOa (13). 713807, vom 25.1.40. Erteilung bekanntgemacht am 23.10.41. 
Dr. C. O tto  & Comp. GmbH. in Bochum . Kokslóschwagen. Erfinder: 
Karl Liibben und Paul Freund in Bochum. Der Schutz erstreekt sich auf 
das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Der Wagen hat eine sich in seiner Langsrichtung erstreckende Koks- 
auflageflachc und eine bekannte jalousieartige Oberdachung. Diese ist an 
endlosen Ketten oder Seilen aufgehangt, die durch Rollen so gefiihrt sind, 
daB sie oberhalb und unterhalb der Koksauflageflache des Wagens waage- 
recht und an den Stirnwiinden des Wagens senkrecht oder schrag verlaufen. 
Die jalousieartige Oberdachung kann durch quer zur Fahrrichtung des 
Wagens liegende, sich unter Freilassung von Schlitzen iiberdeckende Bleche 
gebildet werden.

81 e (63). 713622, vom 4. 3. 37. Erteilung, bekanntgemacht am 16. 10. 41. 
H annoversche  M asch inenbau-A G . v o rm a ls  G e o rg  E ges to rff 
(Hanomag) in H annover. Zuteihorrichtnng mit Fórderschncckc. Erfinder: 
Dipl.-Ing. Hans Rohrbach in Bemerode iiber Hannover.

Die Schnecke, die zum Fórdern feiner staubartiger Giiter, z. B. von 
Kohlenstaub, dient und, wie bekannt, im Eintragteil der Vorrichtung 
zylindrisch, im Austragteil hingegen kegelstumpffórmig ist, liegt waagc- 
recht. Die Kanten der Gange der Schnecke sind angescharft, so daB sie ais 
Schaber wirken, und liegen am Gehause der Schnecke dicht an. Das 
Fórdergut wird in radialer Richtung zur Fórderschnecke in das Gehause 
ein- und aus dem Gehause ausgetragen sowie aufgelockcrt.

Z E I T S C H R 1 F T E N S C H A  U 1
(Ein Stern bedeutet: Texł- oder Tafelabbildungen.)

Die nachstehend aufgefiihrten Zeitschriften werden regelmaBig bearbeitet.
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Angew. Cheni.

Ann. Mines Belg.
Ann. Mines France

Arch. bergb. Forsch. 
Arch. Eisenbahnwes. 
Arch. Eisenhiittenwcs.

Arch. Warmewirtsch. 
Bankarch.

Angewandte Chemie (Zeitschrift des Vereins Dcutscher Chemikcr: A)

Annales des Mines de Bclgiquc 
Annales des Mines de France

Archiv fiir bergbauliche Forschung 
Archiv fiir Eisenbahnwesen 
Archiv fiir das Eisenhiittenwesen

Archiv fiir Warmewirtschaft und Dampfkesselwesen 
Bank-Archiv

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

Briisscl, 37/39, Rue Borrens, R. Louis.
Paris (6e), Biblioth. de 1’Ecole d. Mines 60 

Boulevard St. Michel.
Essen, Huyssenallee 100, Verlag Ciliickauf GmbH. 
Berlin W 9, Linkstr. 22/24, Springcr-Verlag. 
Dusseldorf, Ludwig-Knickmann-Str. 27, Verlag 

Stahleiscn mbH.
Berlin NW 7, Dorotheenstr. 40. VDI-Vci lag GmbH 
Berlin W 35, Woyrschstr. 13,

Walter de Gruyter & Co.
1 Einseitis bedruckte AbzOee der Zeitschriftenschau fOr Karteizwecke sind vom 

fur das Vierłeljahr zu beziehen.
Verlag Oluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 M
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Bergbau

Berg- u. huttenm. Mh.

Braunkofole
Braunkohlenarch.

Brennstoff-Chem.

Brennstoff- u. Warmewirtsch. 
Buli. Soc. Encour. Ind. Nal. 
Chem. Fabrik

Chem.-Ztg.

Chim. et Ind.
Dtsch. Recht

Dtsch. Techn.

Dtsch. Volkswirt

Dtsch. Volks\virtsch.

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

Engng. Min. J.

Europa-Kabcl
Feuerungstechn.

Fórdertechn.
Forschg. Ing.-Wes.
Oasschutz u. Luftschutz

Gas- u. Wasserfach 
Gćnie Civ.
Geofis. puraeapplic

Geol. Mijnbouw 
Geol. Rdsch.
Gliickauf
Ind. miner. (Rom)
Ingenieur (Haag)

Iron Coal Trad. Rew 
Jb. Berg- u. Hiitt.-Wes.

(Sachsen)
Jb. Brennkrafttcchn. Ges.
Jb. Hallesch. Verb.

Jb. Preufi. Geol. Landesanst.

Kali
Kompafi

Masch.-Bau 
Met. u. Erz
Mitt. Forsch.-Anst. Gute- 

hoffnungshiitte-Konzern 
Mitt. Hochschule Sopron

Mitt. Kohle- u. Eisenforsch.

Mitt. Markscheidewes. 
Monatsbull. Schweiz. Ver.

Gas- u. Wasserfachm. 
Monatsh. NS-Sozialpol. 
Montan. Rdsch.
Ol u. Kohle

Das Reich 
Reichsarb.-BI.

Rev. univ. Mines 
Rtihru. Rhein 
Sfahl u. Eisen

Techn. BI. (Diisscld.)
Techn. Mitt. Haus d. Techn.

Techn. Mitt. Krupp

Techn. u. Wirtsch.
Techn. Oberwachung

Teer u. Bitumen 
Tekn. T.

Verh. Naturhist. Ver.
Rheinl. u. Westf 

Vierjahresplan

Warnie

Wirtschaftsdienst

Wirtschaftskurve
Wirtschaftsring

Z. Akadem. Dtsch. Rechl

Der Bergbau, vereinigt mit Kohle und Erz

Berg- und huttenmannische Monatshefte der Momanistischen Hochschule 
in Leoben

Braunkohle, Zeitschrift fiir Gewinnung und Verwertung der Braunkohk- 
Das Braunkohlenarchiv, Vorkommen, Gewinnung, Verarbeitung, Ver- 

wendung der Brennstoffe 
Brennstoff-Chemie, Zeitschrift fiir Chemie u. chemische Technologie 

der Brennstoffe und ihrer Nebenprodukte 
Brennstoff- und Warmewirtschaft
Bulletin de la Socićte d^ncouragement pour 1’ Industrie Nationale 
Die Chemische Fabrik (Zeitschrift des Vereins Deutscher Chemiker: B)

Chemiker-Zeitung

Chimie et Industrie 
Deutsches Recht

Deutsche Technik

Der deutsche Volkswirt

Die deutsche Volkswirtschaft

Elektrizitat im Bergbau 
Elektrotechnische Zeitschrift
Elektrizitatswirtschaft, Zeitschrift der Vercinigung der Elektrizitals- 

werke (V. d. E. W.), Mitteilungsblatt der Reichsgruppe Energie 
wirtschaft und der Wirtschaftsgruppe Elektrizitatsversorgung 

Engineering and Mining Journal

Europa-Kabel, Europaische Wirtschaftszeitung
Feuerungstęchnik, Zeitschrift fiir den Bau und Betrieb feuerungstecli- 

nischer Anlagen, vereinigt mit Feuerfest-Ofenbau 
Fórdertechnik
Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens
Gasschutz und Luftschutz, Zeitschrift fiir den Gasschutz und Luftschut/ 

der Zivilbevólkerung und fiir die militarische Gasabwehr 
Das Gas- und Wasserfach 
Le Genie Civil 
Geofisica pura e applicata

Geologie en Mijnbouw
Geologische Rundschau, Zeitschrift fiir Allgemeine Geologie 
Gliickauf, Berg- und Hiittenmannische Zeitschrift 
L’ Industria mineraria 
De Ingenieur

Iron and Coal Trades Review
Jahrbuch fiir das Berg- und Hiittenwesen in Sachsen 

Jahrbuch der Brennkrafttechnischen Gesellschaft
Jahrbuch des Halleschen Verbandes fiir die Erforschung der mittel- 

deutschen Bodenschatze und ihrer Verwertung 
Jahrbuch der PreuBischen Geologischen Landesanstalt

Kali, verwandte Salze und Erdól
Der KompaB, Mitteilungsblatt der Knappschafts-Berufsgenossenschaft 

und der Reichsknappschaft 
Maschinenbau, Der Betrieb 
Metali und Erz
Mitteilungen aus den Forschungsanstalten von Gutehoffnungshiittc 

Oberhausen AG. usw.
Mitteilungen der berg- und hiittenmannischen Abteilung an der kgl. 

ungarischen Palatin-Joseph-Universitiit fiir technische und Wirt- 
schaftswissenschaften, Fakultat fiir Berg-, Hiitten- und Forstwesen 
zu Sopron

Mitteilungen der Kohle- und Eisenforschung (Forschungsgesellschaft der 
Vercinigte Stahlwcrke AG.)

Mitteilungen aus dem Markscheidewesen
Schweizerischer Verein von Gas- und Wasserfachmannern, Monats- 

bulletin
Monatshefte fiir NS-Sozialpolitik
Montanistische Rundschau, Zeitschrift fiir Berg- und Hiittenwesen 
Ol und Kohle

Das Reich, Deutsche Wochenzeitung 
Reichsarbeitsblatt

Revue universelle des Mines, de la Metallurgie usw.
Ruhr und Rhein, Wirtschaftszeitung.
Stahl und Eisen, Zeitschrift fiir das deutsche Eisenhiittenwesen

Technische Blatter, im Verlag der Deutschen Bcrgwerks-Zeitung 
Technische Mitteilungen, Haus der Technik

Technische Mitteilungen Krupp, Technische Berichte

Technik und Wirtschaft
Technische Oberwachung, Kleinausgabe der Zeitschrift der Reichs- 

hauptstelle fiir die Technische Oberwachung 
Teer und Bitumen 

Teknisk Tidskrift
Decheniana, Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rhein- 

lande und Westfalens 
Der Vierjahresplan, Zeitschrift fiir nationalsozialistischc Wirtschafts- 

politik
Die Warme, GroBausgabe der Zeitschrift der Reichshauptstelle fiir die 

Technische Oberwachung 
Wirtschaftsdienst, Zeitschrift fur deutsche Wirtschaft^politik

Die Wirtschaftskurvc 
Der Wirtschaftsring

Zeitschrift der Akademie fiir Deutsches Recht

Gelsenkirchen, Wildenbruchstr. 27,
Carl Bertenburg.

Wien I, Schottengasse 4, Springer-Vei lag.

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

Essen, Gerswidastr. 2, W. Girardet.

Halle (Saale), Miihlweg 19, W. Knapp.
Paris (6e), 44, Rue de Rennes.
Berlin W 35, Woyrschstr. 37, Verlag Chemie 

GmbH.
Kóthen (Anhalt), Verlag der Chemiker-Zeitung, 

Otto von Halem.
Paris (7e), 28, Rue Saint-Doininique.
Berlin W 35, Hildebrandstr. 8, Deutscher Rechts- 

verlag GmbH.
Berlin-Schóneberg, Herbertstr. 4,

Theodor Weicher.
Berlin-Charlottenburg 2, Kantstr. 162, Der 

deutsche Volkswirt GmbH.
Berlin W 35, Liitzowstr. 88, Die deutsche Volks- 

wirtschaft, Paschke Kommanditgesellschaft.
Miinchen 1, Gliickstr. 8, R. Oldenbourg.
Berlin W 9, Linkstr. 22 24, Springer-Verlag.
Berlin W 62, Liitzowpl.l. Franckh’sche Verlags- 

handlung, W. Keller & Co.

Neuyork (N. Y.), 330 West, 42 d St., Mc.Graw- 
Hill Publishing Co.

Amsterdam.
Berlin W 9, Linkstr. 22/24, Springer-Vei lag.

Lutherstadt Wittenberg, Bez. Halle. A. Ziemscn.
Berlin NW7, Dorotheenstr.40, VDI-VerlagGmbH.
Berlin-Charlottenburg 5, Kaiserdamm 117, Verlag 

Gasschutz und Luftschutz, Dr. Ebeling KG.
Miinchen 1, Gliickstr. 8, R. Oldenbourg.
Paris (9c), 5, Rue Jules-Lefebvre.
Milano, Piazza Leonardo da Vinci 12, Instituto 

Geofisico Italiano.
Den Haag, Vogelkersstraat 48, G. A. Tiesing.
Stuttgart W, Hasenbergsteige 3, Ferdinand Enke.
Essen, Huyssenallee 100, Verlag Gliickauf GmbH.
Rom, Via Piemonte 40.
Utrecht, Domstraat . 1 3, N. V. A. Oosthoeks

Uitgevers Maatij.
London WC2, 49, Wellington-Street, Strand.
Freibcrg (Sa.), Ernst Mauckisch.

Halle (Saale). Miihlweg 19, W . Knapp.
Halle (Saale), Domplatz 1, Hallescher Verband.

Berlin N 4, Irnalidenstr. 44, PreuB. Geol. Landes
anstalt.

Halle (Saale), Miihlweg 19, W. Knapp.
Berlin-Charlottenburg 5, Kuno-Fischer-Str. 8. 

Knappschafts-Berufsgenossenschaft.
Berlin NW 7, Dorotheenstr. 40, VDI-Verlag GmbH.
Halle (Saale), Miihlweg 19, W. Knapp.
Berlin NW7, Dorotheenstr.40, VDI-VerlagGmbl 1.

Sopron (Ungarn), Hochschulc f. Berg- u. Forst- 
ingenieure.

Berlin W 9, Linkstr. 22/24, Springer-Verlag.

Stuttgart, SchloBstr. 14, Konrad Wittwer.
Ziirich 2, Dreikonigstr. 18.

Stuttgart S, Urbanstr. 12/16, W. Kohlhammer.
Wien 1, Doblhoffgasse 5, Verlag fiir Fachliteratur.
Berlin W  15, Lietzenburger Str. 39, Industrieverlag 

von Hernhaussen KG.
Berlin SW 68, Deutscher Verlag.
Berlin W 9, Kóthener Str. 28/29, Verlagsanstalt 

Otto Stollberg.
Liittich, 12, Quai Paul von Hoegaerden.
Essen, Huyssenallee 100. Verlag Gliickauf GmbH.
Dusseldorf, Ludwig-Knickmann-Str. 27. Verlag 

Stahleisen mbH.
Dusseldorf, Pressehaus, Droste-Verlag.
Essen, SchlieBfach 230, Vulkan-Verlag Dr. W. 

Classen.
Essen, Kruppstr. 50, Fried. Krupp AG.

Abt. Technische Mitteilungen.
Berlin NW 7, Dorotheenstr.40, VDI-Verlag GmbH
Berlin SW 68, Schiitzenstr. 18—25, Technischer 

Verlag der Buch- und Tiefdruck-GmbH.
Halle (Saale), Miihlweg 19. W. Knapp.
Stockholm, Kungsgatan 37 111.
Bonn, Naturhistorischer Verein der Rheinlande 

und Westfalens.
Berlin SW 68, Zimmerstr. 87—91,

Franz Eher Nachf. GmbH.
Berlin SW 68, Schiitzenstr. 18—25, Technischer 

Verlag der Buch- und Tiefdruck-GmbH.
Hamburg-Wandsbek. Hanseatische Verlagsanstnlt 

AG.
Frankfurt (Main), Societats-Verlag.
Berlin W 8, Franzósischestr. 62, Heinrich Freiherr 

von Gleichcn-RuBwurm. Ringverlag.
Berlin W  35, Potsdamer Str. 131,

C. H. Beck’sche Yerlagsbuchhandlung.
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Z. Berg-, Hiitt.- u'. Sal.-Wes.

Z. Binnenschiff.

Z. Dtsch. Geol. Ges.
Zemcnt

Z. ges. SchieB- u.
Sprengstoffwes.

Z. óffentl. Wirtsch.

Z. p akt. Geol.

Z. VDI

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

Zeitschrift fiir Binnenschiffahrt

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 
Zement, Wochenschrift fiir Hoch- und Tiefbau

Zeitschrift fiir das gesamte SchieB- und Sprengstoffwesen mit der 
Sonderabteilung Gasschutz 

Zeitschrift fiir óffentliche Wirtschaft

Zeitschrift fiir praktische Geologie mit besonderer Beriicksichtigung 
der Lagerstattenkunde 

Zeitschrift des Yereines deutscher Ingenieure

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

Berlin NW 87, Holsteiner Ufer 1, Mier & Glase- 
mann, Abt. Binnenschiffahrtsverlag.

Stuttgart, Hasenbcrgsteige 3, Ferdinand Enke. 
Berlin W 15, Kurfiirstendamm 67, Bau-Verlag 

Rudolf Schirmer.
Miinchen 22, Kóniginstr. W, Dr. A. Schrimpff.

Berlin-Wilmersdorf 1, Prager Platz 4a, Vereinigte 
Verlagsgesellschaften Franke & Co. KG.

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

Berlin NW7, Dorotheenstr.40, VDI-Verlag GmbH.

P E R S Ó N L I C M E S
Ernannt worden sind:
der Bergrat H óp fne r  vom Bergrevier Bottrop unter 

Versetzung an das Bergrevier Bochum I zum Ersten Bergrat 
daselbst,

die Bergassessoren Ernst Heberle vom Bergrevier 
Ooslar-Nord und Hans-Joachim Rugę vom Oberbergamt 
Breslau zu Bergraten daselbst.

Dem neu gegriindeten Oberbergamt in Saarbrucken 
sind zur zunachst kommissarischen Beschiiftigung iiber- 
wiesen und mit der Wahrnehmung der in Klammern an- 
gegebenen Dienstgeschafte beauftragt worden:

der Oberbergrat ais Abteilungsleiter Schoenemann 
vom Oberbergamt Bonn (Berghauptmann),

der Oberbergrat ais Abteilungsleiter Classen vom 
Oberbergamt Dortmund (Oberbergamtsdirektor),

der im Reichswirtschaftsministerium kommissarisch 
beschaftigte Oberbergrat ais Abteilungsleiter Dr. Kast 
(Direktor des Knappschafts-Oberversicherungsamts),

der Erste Bergrat Langer vom Bergamt Saarbriicken- 
West (Oberbergrat ais Abteilungsleiter),

der Erste Bergrat Bi rkner von der Bayerischen Berg- 
inspektion Miinchen (Oberbergrat ais Abteilungsleiter), 

der Bergrat Dr. K indermann vom Bergrevier Reck- 
linghausen I (Oberbergrat ais Abteilungsleiter),

der bei der Bayerischen Berginspektion Bayreuth kom
missarisch beschaftigte Bergrat Dr.-Ing. C le f f  (Ober
bergrat ais Mitglied eines Oberbergamts),

der Bergrat Dr. Kaemmerer vom Bergrevier Siegen 
(Bergrat).

Der Bergassessor Heinz Buskiihl ist dem Bergrevier 
Bottrop iiberwiesen worden.

Den in PreuBen konzessionierten Markscheidern Ehr- 
hardt in Halle (Saale), Cron jaeger  in Halle (Saale) und 
Metzler  in Leipzig ist die Konzession ais Markscheider 
fiir das Land Sachsen erteilt worden.

Der Generaldirektor Bergassessor Seebohm, Vorstand 
der Egerlander Bergbau Aktiengesellschaft in Konigswerth, 
ist zum Wehrwirtschaftsfiihrer ernannt worden.

Gestorben:
im November der Betriebsleiter Dipl.-Ing. Walter 

Ho f fmann  in Bóhlen im Alter von 39 Jahren,

am 24. Dezember in Koln-Braunsfeld der Diplom-Berg- 
ingenieur Dr.-lng. e. h. Richard Fricke, Bergwerksdirektor 
der Rheinischen Aktiengesellschaft fiir Braunkohlenbergbau 
und Brikettfabrikation in Koln, im Alter von 62 Jahren.

Mitteilung.

Unter Hinweis auf die iiberaus starkę Be- 

lastung unserer Geschaftsstelle durch die mit der 

; Beitragsanderung« verbundenen Arbeiten bitten wir 

unsere Mitglieder dringend, uns die mit unserem vor 

kurzem versandten Rundschreiben ausgehandigten 

braunen »Bescheinigungskarten« umgehend zuriick- 

zusenden. W ir  bitten Sie, uns die Arbeit durch punkt- 

liche Wiedereinsendung der ausgefiillten Bescheini- 

gungskarten zu erleichtern.

Verein Deutscher Bergleute.

Die Geschaftsfiihrung 

W iis te r .

Herr Berginspektor Franz Scho lz ,  Bobrek-Karf I, 
Bergwerkstr. 76, wurde in Anerkennung und Wiirdigung 
seiner hervorragenden Verdienste, die er sich in jahre- 
langer Arbeit um den Verein Deutscher Bergleute im 
NSBDT. Zweigverein Oberschlesien erworben hat, zum 
Ehrenvorsi tzenden des Zweigvereins Oberschlesien 
ernannt.

Leuschner,
Vorsitzender des Zweigvereins Bezirk Oberschlesien.

Unser Mitglied, Herr Betriebsfiihrer Ewald Friedr ich 
von den Deutschen Solvay-Werken, Schachtanlage Borth in 
Borth (Kreis Moers), kann am 9. Januar 1942 auf eine 
40jahrige Tiitigkeit ais Bergmann zuruckblicken.

Aus diesem AnlaB sprechen wir Herrn Ewald Friedrich 
unsere herzlichsten Gliickwiinsche aus.

Brand,
Vorsitzender der Ortsgruppe Linker Niederrhein.

Ortsgruppe Essen.

Im Haus der Technik e. V. Essen, HollestraBe la, 
spricht am Freitag, dem 9. Januar 1942, 17.30 Uhr Herr 
Professor Dr. Orumbrech t ,  Institut fiir Bergbau und 
Aufbereitung an der Bergakadeinie Clausthal-Zellerfeld, 
iiber »Die Sowjetunion und ihre Bergwerks- und Hiitten- 
industrie«. Ferner spricht am Freitag, dem 23. Januar 1942, 
17.30 Uhr, Herr Bergingenieur MaBmann ,  Verein fiir die 
bergbaulichen Interessen, Essen, iiber »Gewinnungs- und 
Lademaschinen in den Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika und GroRbritannien auf Grund des Patentschrift- 
tums«.

Wir geben unseren Mitgliedern von diesen gemein- 
schaftlich mit dem Haus der Technik durchgefiihrten 
Veranstaltungen Kenntnis. Da es sich um aufschluBreiche 
Vortrage handelt, bitten wir um rege Beteiligung.

Der Eintritt ist gegen Vorweis der Mitgliedskarte 
kostenfrei.

Rauschenbach,  Vorsitzender der Ortsgruppe Essen.

Ortsgruppe Aachen.

Die Ortsgruppe Aachen des Vereins Deutscher Bergleute hatte die 
Mitglieder und ihre Damen fiir Sonntag, den 14. Dezeinber 1941, zu einer 
Vortragsveranstaltung in den stimmungsvoll geschmiickten GroBen Saal des 
Neuen Kurhauses in Aachen eingeladen, dereń Besuch in Anbetracht der 
ungunstigen Zeituinstandc erfreulieh war. In seiner BegriiBung brachte Herr 
Bergwerksdirektor Bergassessor B u rc k h a rd t  zum Ausdruck, dali alles 
Schaffen ausgerichtet ist auf die Erfordernisse unseres Kampfes um Recht 
und Freihcit. Zu einem bedingungslosen Einsatz ist daher nicht nur fach- 
liches Wissen und Konnen erforderlich, sondern es muli auch aufgebaut sein 
auf der Erkenntnis der politischen und wirtschaftlichen Zusammenhange iin 
Cieschehen der Gegenwart.

Diesem Zweck diente der Vortrag des Herrn Professor Dr. G ie r 1 ichs 
in Koln, der durch die reichen Erfahrungen vieler Reisen die Verbin- 
dungen in der P o l i t ik  E n g la n d s  und der USA in ih rem  S tan

i ą 11 K am pf gegen D e u ts c h la n d  darlegte. Packender konnten die 
lider aus dem Leben des Alltags in den Vereinigten Staaten nicht gezeichnet 

werden, sie offneten die Augen fiir das Land der krassesten Gegensatze in 
rassischer und ókonomischer Hinsicht. Immer wieder stoBen wir bei einem 
Kuckblick auf den EinfluB deutschen Kultur- und Geistcslebens, und obwohl 
Deutschland — insbesondere durch Luther. Leibnitz und Friedrich den GroBen 

im 19. Jahrhundert in den USA ais das Land der Kunst und Wissen- 
sc att, einer hohen Sittlichkeit und besten handwerklichen Kónnens geachtet 
u ar, gelang es im Weltkriegc einer kleinen, die Presse und Boi se bcherr- 
sc lenden uruppe, unter der iibelsten Hetze und Verlcumdung die Ver- 
emigten Staaten auf die Seite der Feindmachte zu treiben. Und nun hat es 
r i i f  n  H n P'PL die seit dem Tage der Machtergreifung das Feuer gegen 

ff. ,| ^.c,c . sc^i*rt, wiederum zustande gebracht, einen Weltcnbrand zu
en ac len. Es ist das Internationale Judentum, das durch sein doppel- 

+ IC ^ ,cise ^cr Arbeiterschaft und des Kapitals nicht nur FuB 
g a hat, sondern beherrschend geworden ist. Habsucht und Machtgier 
srenen in einem entscheidendcn Ringen gegen Ordnung und Gerechtigkeit; 
der Sieg wird unser sein.

Begeisterter Beifall dankte dcm Redner fiir seine Ausfiihrungen, die 
emem 1 reugelobnis an den Fiilner ihreu Ausklang fanden. Die iiberaus 
.!l,.8:?nc ''er‘ll,sl3ltung wurde stimmungsvoll umrahmt von gesanglichen 

j  łl će l|[ll^e.r] l*cs Herrn Weibel vom Stadtthcater Aachen und der Kapelle
schweiler Bergwerks-Vereins sowie dem Werks-Chor der Grube Laur- 

weg unter der bewahrten ....:


