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Grundlegendes zur Neuplanung der Zechenkraftbetriebe in Ostoberschlesien 

im Zuge der Entwicklung zur Leistungssteigerung.

Von Dozent Dr.-Ing. habil.

Wahrend im Altreich die Entwicklung zu warmewirt- 
schaftlich giinstiger Krafterzeugung im wesentlichen stetig 
durchgefiihrt worden ist, befinden sich in den zuriick- 
gewonnenen oder neu erworbenen Gebieten des Ober
schlesischen Steinkohlenbeckens die Kraftanlagen der ein
zelnen Zechen zum gróBten Teil noch auf dem Stande von 
1914. Der Grund hierfur liegt darin, daB wahrend der 
Zeit des Weltkrieges und in den folgenden Nachkriegsjahren 
eine technische Ausgestaltung gróBeren AusmaBes nicht 
durchfiihrbar war, und daB auch nach der Obernahme dieser 
schlesischen Gebietsteile durch Polen im Jahre 1922 die 
hier befindlichen Anlagen in ihrer technischen Gestaltung 
nicht verbessert wurden. Unter der polnischen Herrschaft 
liefi sich der Betrieb mit den vorhandenen Kraftanlagen 
deshalb wohl noch aufrecht erlialten, weil die Forderung 
im Kohlenbergbau Ostoberschlesiens in diesen Jahren stark 
absank und z. T. unter jener der Vorweltkriegsfórderung 
lag. Jetzt aber, nachdem innerhalb der gewaltigen Produk- 
tionssteigerung des GroBdeutschen Raumes an alle vor- 
handenen Schachtanlagen die Forderung nach weitestgehen- 
der Steigerung des Abbaues und der Ausfórderung heran- 
tritt, und nachdem weiter die Ausdehnung der dem Berg
bau unmittelbar angeschlossenen Anlagen, wie der Auf- 
bereitung, der Kokerei und der Einrichtungen zur Gewin
nung von Nebenprodukten sowie der Rohstoffwerke, die 
zur Befriedigung der Kriegswirtschaft besonders ausgebaut 
werden, standig zugenommen hat, ist eine allgemeine Er- 
weiterung bzw. Umgestaltung der Kraftwerke eine unbe- 
dingte Notwendigkeit geworden. Die Belieferung aller 
dieser mit der Zeche verbundenen Anlagen mit Strom wird 
an die Zechenkraftwerke in Zukunft hinsichtlich Leistungs- 
gróBe Und Sicherheit der Kraftversorgung Anforderungen 
stellen, die wesentlich iiber den bisherigen Rahmen hinaus- 
gehen. Da bekanntlich mit steigender GróBe der Energie- 
erzeugung die Warmewirtschaftlichkeit zunimmt, liegt der 
Gedanke nahe, einzelne zentrale GroBkraftwerke zu schaffen 
und jeweils eine Reihe von Zechen mit Fremdstrom zu 
versorgen. Solange die angeschlossenen Gruben nur hoch- 
wertige Kohlen abbauen, die voil absetzbar sind, ist gegen 
diesen Grundsatz einer zentralen Kraftversorgung auch in 
betrieblicher Hinsicht nichts einzuwenden. In allen jenen 
Fallen aber, in denen nicht marktfahige Kohlensorten beim 
Abbau mitanfallen, wird man die bisherige Selbst- 
versorgung der Steinkohlenbergwerke durch eigene Kraft
anlagen, in denen die minderwertigen Brennstoffe ver- 
feuert werden, beibehalten miissen. Diese Verhaltnisse 
liegen zum gróBten Teil in Ostoberschlesien vor. Unter der 
polnischen Fuhrung sind namlich nur die reinsten Floze, 
und zwar iiberwiegend die Sattelflóze, abgebaut worden, 
fiir dereń Kohle eine besondere Aufbereitung nicht erfor- 
derlich ist. Aus diesem Grunde weisen nur wenige ostober- 
schlesische Schachtanlagen eine Kohlenwasche auf. Im 
Interesse der deutschen Volkświrtschaft muB jedoch ge- 
fordert werden, alle vorhandenen Bodenschatze moglichst 
restlos zu verwerten, also auch unreinere Floze abzubauen. 
Dieser berechtigten Forderung ist wohl nach der Uber- 
nahme Ostoberschlesieną schon weitestgehend Rechnung 
getragen worden, ihre restlose Erfiillung setzt aber den 
Bau neuer Waschen voraus und ftihrt notwendigerweise 
zum Anfall gróBerer Mengen von Mittelprodukten, die in 
der Regel nur an Ort und Stelle wirtschaftlich ausgenutzt 
werden konnen. Uberschreitet hierbei der Anfall wesentlich 
den Eigenbedarf des Zechenkraftwerkes, dann erscheint es 
volkswirtschaftlich gerechtfertigt, den UberschuB zur Er- 
zeugung von elektrischer Energie zu verwenden und diese 
an das óffentliche Netz zu liefern, statt die in groBer Menge 
anfallenden minderwertigen, fiir den Absatz nicht verwert- 
baren Brennstoffe ungenutzt auf Halde zu schiitten. Der 
etwa noch in Erwagung zu ziehende Weg, die minder
wertigen Brennstoffe aller einem Zentralkraftwerk zu- 
geordneten Gruben an dieses zur Verfeuerung zu liefern, 
wiirde infolge der entstehenden zusatzlichen Befórderungs- 
kosten zu wenig giinstigen Warmepreisen fiihren und muB 
daher im allgemeinen ais nicht gangbar angesehen werden; 
denn bei dem geringen Heizwert der Mittelprodukte und 
dem hohen Anteil an Unverbrennbarem wiirde dies ein 
unnutzes Befórdern groBer Mengen von unbrauchbaren 
.Stoffen, d. h. von Ballast, bedingen. Die groBen Fórder-
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wege, welche bei Errichtung von Zentralkraftwerken zu 
den einzelnen Gruben bestehen, wurden auch die niitzliche 
Verwendung der Asche und Schlacke ais zusatzliches Ver- 
satzgut unmóglich machen.

Es ist somit eine dringende Aufgabe der Zechen, ihre 
veralteten Kraftanlagen fiir den groBer werdenden Eigen
bedarf umzugestalten und dariiber hinaus auf die Gewin
nung zusatzlicher UberschuBenergie und ihre Abgabe an 
das óffentliche Netz umzustellen. Hierbei ist es geboten, 
die vorhandenen maschinellen Einrichtungen des Zechen- 
betriebes, soweit sie im Rahmen der neuen Betriebsanord- 
nung brauchbar sind, moglichst zu erhalten und zu 
verwenden. Die nachsten Jahre werden namlich sowohl an 
die Kapitalkraft der einzelnen Zechen ais auch an die 
Arbeitskraft der Gefolgschaften hohe Anforderungen 
stellen; denn es muB beachtet werden, daB eine Steigerung 
der Fórderleistung nicht nur eine VergróBerung des 
Zechenkraftwerkes, sondern auch eine Um- und Ausgestal
tung der gesamten Tagesanlagen, der Fórder- und Ver- 
ladeanlagen und der Kohlenwasche erfordert, sowie eine 
Anpassung der vóllig unzulanglichen Kauen- und Bade- 
einrichtungen nach sich zieht. Die Projektierung der neu zu 
schaffenden Kraftzentralen wird daher unter besonders 
scharfer Beriicksichtigung aller die Arbeitszeit und den 
Kapitalaufwand sparenden Einfliisse und unter moglichst 
weitgehender Anpassung an bereits vorhandene Einrich
tungen durchzufiihren sein. Wahrend die vorhandenen 
Kesselanlagen fast allgemein iiberaltert und stark abgenutzt 
sind und daher ihre Einschaltung in die Krafterzeugung 
sich nur in vereinzelten Fallen ermóglichen lassen wird, 
kann man feststellen,daB viele Kraft- und Betriebsmaschinen. 
der oberschlesischen Zechen in den vergangenen Jahren 
erneuert worden sind und sich daher heute noch in gutem 
betriebsfahigem Zustand befinden.

Von groBem EinfluB auf die Neuplanung wird ferner 
die Frage des vorhandenen und fiir die Bebauung zur Ver- 
fiigung stehenden Raumes sein. Da mit der Steigerung der 
Leistung sich, wie gesagt, auch der Platzbedarf der Tages
anlagen vergrófiert, wird man auf Raumeinsparung sehr 
groBen Wert legen miissen. Bei der Erhóhung der Druckluft- 
erzeugung beispielsweise wird man zwecks Vermeidung 
einer gróBeren Flachenbeanspruchung dazu iibergehen, die 
vorhandenen Kolbenkompressoren ganz oder teilweise durch 
Turbokompressoren zu ersetzen, die iiberschlagig gerechnet 
bei den hier in Frage kommenden Liefermengen nur etwa 
ein Viertel der Grundflache benótigen, Welche sonst 

•Kolbenkompressoren von gleicher Leistung einnehmen 
wurden.

Bei der Neuplanung der Zechenkraftwerke sind also 
im besonderen folgende Punkte zu berucksichtigen:

1. Einbau der in der Leistung vergróBerten Einheiten auf 
kleinstem Raum, und zwar, soweit es móglich ist, unter 
Benutzung des bestehenden Kesselhauses;

2. Einbeziehung der vorhandenen und noch verwendbaren 
maschinenmaBigen Anlagen in den Krafterzeugungs- 
betrieb.

Die folgenden Erórterungen, die mit einem Uberblick 
iiber die Entwicklung zum Hóchstdruckdampf verbunden 
sind, sollen aufzeigen, ob und gegebenenfalls wie sich diese 
beiden Zielsetzungen erfiillen lassen.

Die vor 1920 errichteten Kesselanlagen sind durch 
niedrigen Dampfdruck, niedrige Oberhitzung und geringe 
Abwiirmeverwertung gekennzeichnet. Seit diesem Zeitpunkt, 
also seit etwa zwei Jahrzehnten, begann sich in Deutschland 
eine Steigerung des Dampfdruckes in Kesselanlagen und 
Dampfkraftmaschinen durchzusetzen. In der Erkenntnis, 
daB einmal die Erzeugung von Hochdruckdampf nicht 
wesentlich teurer ist ais die von niedergespanntem Dampf, 
daB zuin andern aber durch die Anwendung von Hoch
druckdampf die Warmewirtschaftlichkeit der Dampfkraft
maschinen wesentlich verbessert werden kann, wurde der 
Druck im Laufe der Zeit iiber 12—20 atii hinaus auf 
25—40—60—100—125 atii und dariiber erhóht. Diese Ent- 
wiekliing zum Hochdruck- und Hóchstdruckdampf wurde 
allmahlich erst durch die Schaffung geeigneter Kesselbau-
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stoffe und durch die Verbesserung der Herstellungs- 
yerfahren sowie der baulichen Gestaitung der Kessel er- 
mógiicht. Nachdem die Erfahrungen den Beweis erbracht 
haoen, daB die theoretischen warmewirtschaftlichen Cber- 
legungen sehr wohi in der Praxis verwirklicht werden 
konnten, und daB durch Einfuhrung hochgespannten 
Dampfes mit entsprechend hoher Uberhitzungstemperatur 
sich einmal an der Kesselanlage fcetrachtliche Brennstoff- 
erspamisse erzielen, zum anderen aber auch an der Turbinę 
bzw. Kolbendampfmaschine beachdiche Gewinne durch eine 
bessere Warmeausnutzung erreichen lassen, ist die An- 
wenaung von Hocharuck- und Hóchstdruckdampf heutzu- 
tage nicht mehr mit dem Wagnis des Unerforschten ver- 
bunden. Der hohe Stand der Technik bringt es vielmehr 
mit sich, daB beim Dampfkraftbetrieb nunmehr nicht so 
sehr Fragen technischer oder technologischer Art ais viel- 
mehr wirtschaftiiche Uberlegungen die Hóhe des Dampf- 
druckes festlegen.

In der Dampfkesselanlage wird nur ein Teil der mit 
dem Brennstoff zugefuhrten Warmeenergie zur Dampf- 
erzeugung ausgenutzt. Der Rest teilt sich in freie Abwarme 
der Kaucngase, in Unverbranntes, Warmestrahlung und 
Warmeleitung* auf. Alle Verluste werden im Gesamt- 
wirkungsgrad des Dampfkessels erfaBt. Entsprechend 
diesem W irkungsgrad und dem verwendeten Brennstoff 
lafit sich je nach dem Zustand des Dampfes aus 1 kg Kohle 
ein grófieres oder geringeres Dampfgewicht erzeugen, und 
zwar kann, da der Warmeinhalt des uberhitzten Dampfes 
bei gleichbleibender Uberhitzungstemperatur mit steigen- 
dem Druck abnhnmt, mit einer bestimmten Brennstoff- 
menge um so mehr Dampf gewonnen w'erden, je hóher 
dieser gespannt ist, denn gemaB dem geringeren Warme
inhalt hochgespannten Dampfes ist auch seine Erzeugungs- 
warme niedriger. Niinmt man die Einlauftemperatur des 
Speisewassers fiir alle Driicke beispielsweise mit 80° C 
unter der jeweiligen Siedetemperatur an, so ergibt sich die 
in Abb. 1 festgeiegte GróBe des Anteiles der Erzeugungs- 
warme X bei verschiedenen Uberhitzungstemperaturen in 
Hundertteilen der erforderlichen Warmemenge fiir Dampf 
von 10 ata. Nach den Werten der Abb. 1 ist auf Grund der 
Formel d = • Hu/.\ in kg Dampf/kg Kohle die in Abb. 2
dargestellte theoretisch aus 1 kg Kohle gewinnbare Dampf- 
menge bei verschiedenen Driicken und verschiedenen Uber
hitzungstemperaturen errechnet. Abb. 3 veranschaulicht 
weiter die theoretische Zunahme der Verdampfungsziffer d 
gegeniiber der Verdampfung bei 10 ata. Diese Werte sind 
dabei unter Yoraussetzung eines unteren Heizwertes von 
Hu = 60C0 kcal/kg und eines konstanten mittleren Kessel- 
wirkungsgrades rik=80®,o ermittelt In Wirklichkeit weisen 
die Kurven der Abb. 2 und 3 allerdings einen etwas an
deren, im voraus nicht genau bestimmbaren Verlauf auf, 
wefl der Wirkungsgrad des Kessels keine konstantę GróBe 
ist, sondern von mehr oder weniger starken Einflussen 
abhangt, z. B. von der Kórnung und dem Gasgehalt der 
Kohle, dem LuftuberschuB, dem Anstrengungsgrad der 
Rostflachę und der Heizflachę sowie von den mit der 
Dampfmenge und dem Dampfzustand wechselnden Warme-

Abb. 1. Prozentualer Anteil der Erzeugungswarme 
von iiberhitztem Dampf aus Wasser von 83° C unter Siede

temperatur, bezogen auf Dampf von 10 ata.

ubergangsverhaltnissen. Die Kurven geben also keines- 
wegs das in praktischen Anlagen allgemein Erreichbare 
an, sondern sie sollen nur den EinfluB des Dampfdruckes 
und der Uberhitzung auf die Dampferzeugung aufzeigen. 
Es ist jedoch zu erkennen, daB mit zunehmendem Dampf
druck bei hoher oder niedriger Uberhitzung die erforder- 
liche Kesselheizflache bei gleicher zu erzeugender Dampf
menge kleiner wird. Nun steigt allerdings mit dem Druck 
auch die Siedetemperatur und damit die in das Kessel- 
speisewasser bei der Yorwarmung mit Hilfe des Ekonomi- 
sers iiberzufuhrende Warmemenge, d. h. die Flachę des 
Speisewasservorwarmers wird gróBer und dadurch die 
Platzersparnis infolge kleinerer Heizflache bei hohen 
Dampfdriicken teilweise wieder aufgehoben. Wegen der 
konstruktiv besser durchgebildeten Warmeubertragung 
bauen sich jedoch die heutigen Kessel allgemein betracht- 
lich kleiner ais die alteren Anlagen. Wahrend z. B. ein Steil- 
rohrkessel aus dem Jahre 1926 .mit 60 t/h Dampfleistung 
und 26 atu Dampfdruck eine Grundflache von etwa 175 m- 
bei rd. 28 m Hóhe aufweist, erfordert ein neuzeitlicher 
Steilrohrkessel mit 60 t/h Dampf und 17 atu heutzutage 
etwa 100 m- Grundflache bei rd. 22 m Hóhe. Die weitere 
Yerringerung des Platzbedarfes durch Steigerung des

Dampfdruck

Abb. 2. Theoretische Verdampfung bei H„ =  6000 kcal kg
und Hkessel̂  80 o.

0 10 20 30 U  50 60 70 80 100 120 1*0 160 180 ata 220
W 25 Dampfdruck

Abb. 3. Zunahme der theoretischen Verdampfung in o/o der 
Verdampfung bei 10 ata. Speisewassertemperatur

=  ts —80° C.
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Dampfdruckes laBt ein Kessel erkennen, der bei 128 atu 
und 80 t/h Dampf nur eine Grundflache von 104 m2 bei 
rd. 23 m Hóhe besitzt. AuBerdem wird die Erfiillung der 
Fórderung nach verminderter Raumbeanspruchung noch 
dadurch erleichtert, daB fiir eine bestimmte insgesamt zu 
erzeugende Dampfmenge die erforderliche Grundflache mit 
steigender GroBe der Kesseleinheiten abnimmt. Eine bei- 
spielsweise zu 200 t/h angenommene Dampfmenge lieBe 
sich durch a) 20 Kessel von je 10 t/h, b) 8 Kessel von je
25 t/h, c) 4 Kessel von je 50 t/h oder d) 2 Kessel von je 
100 t/h erzeugen. Diese Kessel nehmen im Fali a 20 • 37 
= 740 m2, im Fali b 8-65= 520 m2, im Fali c 4-91 
=  364 m2 und im Fali d 2- 139 =  278 m2 ais reine Kessel- 
grundflache ein. Wegen der erforderlichen Aushilfe miissen 
im ersten Fali 24 Kessel mit 24 ■ 37 =  848 m2 (Reserve 
20<>/o), im zweiten Fali 10 Kessel mit 10-65= 650 m2 (Re- 
serve 25«/o), im dritten Fali 5 Kessel mit 5-91 =  455 m2 
(Reserve 25 o/0) und im vierten Fali 3 Kessel mit 3 • 139 
=  417 m2 (Reserve 50»/o) aufgestellt werden. Aus Abb. 4, 
in welcher die Angaben des Beispiels kurvenmaBig fest- 
gelegt sind, ist zu ersehen, daB die notwendige Haltung 
von Reservekesseln den glinstigen EinfluB der groBen 
Kesseleinheiten auf den geringen Platzbedarf wohl um ein 
gewisses MaB herabsetzt, aber keineswegs aufhebt. Zu be- 
achten ist ferher, daB der iiber die Kesselgrundflache hinaus 
zusatzliche Flachenbedarf bei Aufstellung mehrerer kleiner 
Kesseleinheiten infolge der erhóhten Anzahl der erforder
lichen Laufgange gróBer ist ais bei wenigen groBen Ein- 
heiten. Nimmt man in dem gewahlten Beispiel die erforder
liche Grundflache des ersten Falles von 848 m2 ais vor- 
handen an, so kann man erkennen, daB sich bei Aufstellu.ig 
von 6 groBen Kesseln zu je 100 t/h Dampferzeugung auf 
derselben Grundflache 5- 100= 500 t/h bei 20o/o Reserve 
(1 Kessel) statt 200 t/h mit 20 Kesseln zu je 10 t/h bei 20 o/o 
Reserve (4 Kessel) gewinnen lassen. Der Aufstellung 
weniger groBer Kesseleinheiten steht auch hinsichtlich des 
Kostenpunktes nichts entgegen, denn der spezifische Preis 
der Kesselanlagen in S/tM/ł/h Dampf fallt mit steigender 
GroBe der Einheit. So betragt er beispielsweise bei einem 
Steilrohrkessel von 10 t/h, 40 atu, 450° C rd. 25 000 
bei einem solchen von 25 t/h, 40 atu, 450° C rd. 
18000 9tM/t/h, weiter bei einem Kessel derselben Bauart 
von 50 t/h, 40 atu, 450° C rd. 17000 3tM/t/h und schlieB- 
lich bei 100 t/h, 40 atu, 450° C rd. 14 000 9łJHjt/h. Die An
lagekosten fiir diese Kessel und das gewahlte Beispiel sind 
ebenfalls in Abb. 4 eingetragen. Der spezifische Preis fiir

Abb. 4. Mittlerer Grundflachenbedarf und durchschnittliche 
Anlagekosten von Dampfkesselanlagen mit 200 t/h Gesamt- 

Dampferzeugung bei verschiedenen GroBen der Kessel
einheiten. Dampfdruck 40 atu, 450° C.

einen Dampfkessel mit 50 t/h, 475° C, jedoch mit hóherem 
Dampfdruck, und zwar 64 atu betragt rd. 21000 In
welchem MaBe bei zunehmendem Dampfdruck die steigen- 
den Anlagekosten und die mit der Anwendung hoch- 
gespannten und hochiiberhitzten Dampfes verbundenen 
warmetechnischen Vorteile sich auf die Warmewirtschaft- 
lichkeit der gesamten Kraftwerksanlage auswirken, wird 
noch erlautert.

Ebenfalls nach einer Verringerung der Abmessungen 
hin wirkt sich die Dampfdruckerhóhung wegen der mit ihr 
Yerbundenen Verkleinerung des spezifischen Dampfvolumens 
aus. Bekanntlich geht die Volumenzunahme je kg bei der 
Verwandlung von Wasser in Dampf mit steigendem Druck 
standig zuriick, um beim kritischen Punkt (225 ata, 3/4°C) 
gleich Nuli zu werden. Die erforderlichen raumlichen Ab
messungen werden allerdings wieder in geringem MaBe 
durch den erhóhten Dampfbedarf fiir die Energieversorgung 
der Kesselspeisepumpen vergróBert, denn der Leistungs- 
verbrauch fiir die Lieferung des Speisewassers steigt mit 
dem Kesseldruck.

Der Vorteil geringerer spezifischer Abmessungen von 
Hóchstdruckanlagen groBer stiindlicher Dampfleistung ge- 
geniiber jenen mit niedergespanntem Dampf und kleinen 
Einheiten bringt es mit sich, daB bei Ersatz veralteter 
Dampfkraftanlagen durch neuzeitliche Hóchstdruckanlagen 
die Leistungssteigerung fast stets ohne wesentlich gróBeren 
Platzbedarf durchgefuhrt werden kann. Die normale Wirt- 
schaftlichkeitsberechnung, welche die Ermittlung der Ener- 
giekosten in 3tM/kWh oder PSh zum Ziele hat, die 
also neben den Anschaffungskosten auch die Wirkung des 
Hochdruckdampfes auf den wirtschaftlichen Wirkungsgrad 
der Dampfkraftmaschinen beriicksichtigt und die gesamten 
Kapitalkosten fiir die Dampferzeugung und die Dampf- 
verwertung erfaBt, wird daher in derartigen Fallen in giin- 
stigem Sinne durch Einsparungen am Kesselhausumbau 
beeinfluBt.

Die erfolgreiche Einfiihrung des Hóchstdruckdampfes 
war allerdings erst moglich, nachdem eine Vertiefung der 
warmewissenschaftlichen Erkenntnisse eingetreten war, die 
es gestattete, den Ablauf der Vorgange in den Dampfkraft
maschinen genauer zu iibersehen. Vorschlage und Versuche, 
hóher gespannten Dampf in Dampfkraftmaschinen zu ver- 
wenden, sind zwar schon fast seit hundert Jahren immer 
wieder gemacht worden, sie muBten jedoch solange fehl- 
schlagen, ais noch kein klares Bild iiber das Wesen der 
Warmeprozesse mit hochgespanntem Dampf vorlag. Ais 
dann etwa seit dem Jahre 1911 genauere Zahlenwerte iiber 
den Warmeinhalt hóher gespannten und hochiiberhitzten 
Dampfes ermittelt und veróffentlicht wurden, schienen sie 
zunachst den alten Zweifel an einem wirtschaftlich zu recht- 
fertigenden Obergang auf Hochdruckdampf zu bestatigen. 
In das i-S-Diagramm der Abb. 5, welches bekanntlich den 
Zusammenhang zwischen dem Warmeinhalt i und der En
tropie S aufzeigt, sind fiir eine Uberhitzungstemperatur von 
beispielsweise 450° C und fiir Dampfdriicke von 10 , 20, 40, 
60, 100 und 200 ata die adiabatischen Warmegefalle (ge- 
strichelte Linien) bis zur Erreichung der fiir die Gewahr- 
leistung eines einwandfreien maschinellen Betriebes hóchst- 
zulassigen Dampfnasse von etwa 10 o/o eingetragen. Man 
erkennt, daB das adiabatische Warmegefalle mit steigendem 
Druck abnimmt, daB also die Ausnutzbarkeit des Dampfes 
in der Maschine unter der angegebenen Voraussetzung 
standig geringer wird. Werden jedoch die Gefalle nicht 
durch die hóchstzulassige Dampfnasse begrenzt, sondern 
wird, die betriebstechnischeDurchfiihrbarkeit vorausgesetzt, 
die Expansion bis zu dem jeweils erforderlichen Gegen- 
druck, beispielsweise bis zu einem Druck von 1,5 ata, ge- 
trieben, so werden die Verhaltnisse erheblich giinstiger. 
Fiir die hier angenommenen Werte nehmen dann namlich 
die Gefalle bis zu einem Druck von 160 ata standig zu 
(s. Abb. 5, strichpunktierte Linien), um bei noch hóheren 
Driicken nur allmahlich wieder geringer zu werden. Wie 
schon dargetan, nimmt aber auch die Erzeugungswarme 
des Hochdruckdampfes in diesem Gebiet mit steigendem 
Druck ab, und zwar erheblich schneller ais das bis zum 
Gegendruck verfiigbare, fiir die Arbeitsgewinnung in der 
Maschine teilweise ausnutzbare Warmegefalle. Sowohl die 
Dampferzeugung ais auch die Dampfausnutzung in der 
Maschine werden also durch den Betrieb mit Hóchstdruck- 
dampf unter der gemachten Voraussetzung weitergetriebener 
Expansion warmetechnisch giinstig beeinfluBt. Die voll- 
kommenste Ausnutzung der zur Verfugung stehenden 
warmegefalle bis zu beliebig niedrigen Gegendriicken ist
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Abb. 5. Adiabatische Warmegefalle bis zur Dampfniisse von 
10°/o bzw. bis zum Gegendruck von 1,5 ata. Anfangsdriicke 

zwischen 10  und 200 ata.

bei Anwendung von Hóchstdruckdampf durch Einfiihrung 
einmaliger oder mehrfacher Zwischeniiberhitzung moglich. 
Die Wirkung dieser Zwischeniiberhitzung sei an Hand der 
Abb. 6 erklart. Es ist hier angenommen, daB in der Maschine 
ein Druckgefalle von 100 ata, 450° C auf 0,05 ata verar- 
beitet werden soli. Wiirde dieses Druckgefalle in einer 
Stufe bei einem inneren Wirkungsgrad r(j = 80°/o umgesetzt 
werden, dann entstande eine nicht mehr zulassige Dampf- 
nasse von 14,5 o/0 (x =  0,855). Wird das Gefalle aber derart 
unterteilt, daB keine Kondensation stattfindet, und wird der 
Dampf nach dem ersten Teilgefalle zu neuer Uberhitzung 
aus der Maschine” geleitet, um darauf entsprechend in 
weiteren Stufen Arbeit zu leisten, so ist es moglich, das 
gesamte nutzbare Gefalle zu verarbeiten. In dem gewahlten 
Beispiel der Abb. 6 betragt das nutzbare Warmegefalle 
ohne Zwischeniiberhitzung etwa 246 kcal/kg, wahrend sich 
bei einmaliger Zwischeniiberhitzung in zwei Teilgefallen 
insgesamt 116+ 172 =  288 kcal/kg ergeben. Das gesamte 
nutzbare Warmegefalle im letzten Falle ist also gestiegen. 
Dieser Mehrbetrag ist durch die in dem ProzeB eingefiihrte 
Zwischeniiberhitzungswarme gewonnen worden, welche im 
vorliegenden Fali 97 kcal/kg ausmacht. Der Mehrgewinn 
an nutzbarem Warmegefalle gegeniiber der — praktisch 
allerdings nicht durchfiihrbaren — einstufigen Expansion 
betragt demnach 42 kcal/kg. In der Abdampfwarme sind 
somit im zweiten Fali der zweistufigen Expansion 97 — 42 
= 55 kcal/kg mehr enthalten. Bei Gegendruckbetrieb, bei 
dem der Abdampf weiter verwertet wird, stellt der jeweils

Entropie s

Abb. 6. Wirkung der Zwischeniiberhitzung.

vorhandene Mehrbetrag an Warme keinen Verlust dar. Aber 
auch bei Kondensationsbetrieb ist zu beachten, dafi hoch- 
iiberhitzter Dampf den Giitegrad und die Lebensdauer der 
Dampfkraftmaschinen erhoht, und dafi dadurch der um 
einen gewissen Betrag gesteigerte Verlust an der im Kiihl- 
wasser des Kondensators abgeleiteten Warme wieder aus- 
geglichen wird. Daher wirkt sich die Zwischeniiberhitzung 
in allen jenen Fallen, in denen sie notwendig ist, immer 
nur giinstig aus. Sie wird entweder mit dem Frischdampf, 
der an der Maschine bereits zur Verfiigung steht, oder 
dort, wo iiberschiissige Gase anfallen, wie z. B. bei der 
Kokerei, durch gasbeheizte Uberhitzer durchgefiihrt. Die 
Zuriickleitung des Zwischendampfes zum Kessel zwecks 
Zwischeniiberhitzung durch Rauchgase ist mit dem Nachteil 
langer Rohrleitungen verbunden und hat sich nur bei sehr 
grofien Anlagen und Einheiten ais vorteilhaft erwiesen.

Da durch die zusatzlichen Einrichtungen der Zwischen
iiberhitzung naturgemaB hóhere Anlagekosten entstehen 
und, wie bereits ausgefiihrt wurde, der Preis der Dampf- 
kessel sich mit steigendem Druck erhoht, wird sich trotz 
der nachgewiesenen, stets vorhandenen warmetechnischen 
Vorteile eine wirtschaftliche Grenze fiir die Anwendung 
hochgespannten und hochiiberhitzten Dampfes an der Stelle 
finden lassen, an welcher der Kapital-Mehraufwand die Er
sparnis an Brennstoffkosten aufhebt. Die Lage dieser 
Grenze ist abhangig vom Warmepreis und von der GróBe 
der Anlage. Sie Iiegt heute fiir mittlere Leistungen und 
reinen Kraftbetrieb mit Kondensationsmaschinen bei An
wendung normaler Wasserróhrenkessel zwischen 40 bis 
etwa 64 ata und steigt mit zunehmender GróBe der Ein
heiten sowie mit dem Umfang einer gegebenenfalls an- 
geschlossenen Abdampfverwertung. Werden vor bereits 
vorhandene Dampfkraftanlagen niederen Druckes neue 
Dampferzeuger geschaltet, dann liegen die verwendeten 
Driicke allgemein erheblich hóher. Dieses Vorschalten von 
Hóchstdruckgruppen vor die noch verwendbaren bereits 
vorhandenen Dampfkraftanlagen niederen Dampfdruckes 
brinsft neben dem Vorteil gewisser Einsparungen an An- 
lagekapital noch giinstige betriebliche Verbesserungen mit 
sich. Wahrend namlich die Kessel fiir niedrigen Dampf- 
druck verhaltnismaBig grofie Wasserraume besitzen und 
daher Belastungsspitzen wegen der vorhandenen guten 
PufferWirkung ohne Schwierigkeiten aufnehmen konnen, 
werden die Hochdruckkessel iiblicherweise mit kleinen 
Wasserraumen gebaut. Der Grund dafiir liegt einmal in 
dem Betriebsverhalten dieser Kessel, dann aber auch in 
dem Bestreben begriindet, die Anlagekosten móglichst 
niedrig zu halten. Hochdruckkessel sind daher in der 
Elastizitat der Dampfleistung begrenzt. In Zechenbetrieben, 
wo sehr hohe Spitzenbelastungen auftreten, wird man des- 
halb bei Anwendung von Hóchstdruckdampf nach anderen 
Ausgleichsmófdichkeiten suchen miissen. Da die Kom- 
pressoren, Wasserhaltungs- und sonstigen Betriebs- 
maschinen annahernd gleichmaBig belastet sind und im 
wesentlichen nur die Fórdermaschinen periodisch stark 
ungleichmaBig arbeiten, hat es sich beim Umbau bzw. bei 
der Erweiterung vorhandener Anlagen ais wirtschaftlich 
erwiesen, die gleichmafiig belasteten Einheiten iibertage 
mit Hochdruckdampf durch Gegendruckmaschinen ais Vor- 
schaltmaschinen anzutreiben und den Abdampf zusammen 
mit dem in den Kesseln normalen Druckes erzeugten 
Dampf zur Leistungsversorcumg der Fórdermaschinen zu 
benutzen. Bei elektrischen Fórdermaschinen kann der Ab
dampf und der mit vorhandenen Kesseln zusatzlich erzeugte 
Dampf einem sofenannten Grund-Turbosatz zueeleitet 
werden, der die elektrische Energieversorguns: der Fórder
maschinen zur Aufgabe hat. Ais derartiger Grund-Turbo
satz laBt sich gegebenenfalls ein bereits vorhandener 
Turbogenerator verwenden. Die Erfiillung der zweiten 
Forderung fiir die Neuplanung der Zechenkraftwerke 
bringt also neben dem Vorteil, durch Einbeziehung bereits 
vorhandener Einrichtungen in den Gesamtplan an Kapital- 
kosten zu sparen, auch rein betriebliche Vorteile und ist 
daher voll durchfiihrbar. Aber auch bei Anlagen, welche 
ganz neu erstellt werden, bei denen also vorhandene 
Dampferzeuger mit groBen Wasserraumen nicht mit- 
verwendet werden konnen, wird man bei OberschuB an 
nicht marktfahigen M.ittelprodukten im Hinblick auf den 
eigenen Betrieb reichlich bemessene Hóchstdruckkessel- 
anlagen vorsehen und die Menge des hochgespannten 
Dampfes je nach den vorliegenden Verhaltnissen ganz oder 
teilweise in Vorschaltaggregaten zusatzliche elektrische, in 
das óffentliche oder in ein industrielles Netz zu liefernde 
Energie erzeugen lassen. Der niedergespannte Abdampf
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aus diesen Gegendruckturbinen, die erheblich billiger ais 
Kondensationsmaschinen sind, wird naeh erfolgter 
Zwischeniiberhitzung weiter in Maschinen fiir den eigenen 
Betrieb verarbeitet. Sehr starkę Spitzenbe'astungen miissen 
dann mit Dampfspeicherung ausgeglichen werden. Bei 
elektrischen Fórdermaschinen wird je nach den vorliegen- 
den GróBenverhaltnissen der gesamte Abdampf des Vor- 
schaltaggregates oder nur ein Teil davon unter Ein- 
schaltung eines Dampfspeichers in einem Turbogenerator 
verarbeitet, der den Strom fiir die Fórdermotoren liefert. 
Auf Einzelheiten der Schaltung soli hier nicht eingegangen 
werden. Der Geldwert der zu verkaufenden Energie ent- 
scheidet im vorstehenden Fali wesentlich iiber die Hóhe 
der gerechtfertigten Anlagekosten und iiber die mehr oder 
weniger vollkommene niitzliche Verwertung der anfallen- 
den minderwertigen Kohle in der Kraftwerksanlage.

Da jedoch nicht nur die Wirtschaftlichkeit des ein
zelnen Betriebes entscheidend ist, sondern auch volks- 
wirtschaftliche Erwagungen in Betracht gezogen werden 
miissen, so erweist sich die Einfiihrung von Hóchstdruck- 
Vorschaltmaschinen stets dort ais vorteilhaft, wo in den 
Betriebsmaschinen niedergespannter Dampf verwendet wird 
oder wo groBe Mengen von Fabrikationsdamnf benótigt 
werden. Die Vorverarbeitung von Hóchstdruckdampf bis 
auf die erforderliche Niederdruckspannun? ermóglicht es 
namlich, zumindest ohne Mehraufwand an Kohle erhebliche 
Kraft- und Strommengen zu gewinnen und nutzbar zu 
machen. Wie bereits hervorgehoben, nimmt die Er- 
zeugungswarme des iiberhitzten Damnfes mit steigender 
Spannung ab. Infolge der erforderlichen Zwischenuber
hitzung bei Anwendung von Hóchstdruckdamof ergeben 
sich fiir den Betrieb mit Hóchstdruck- und Niederdruck- 
dampf etwa gleiche zuzufiihrende Warmemengen. Der 
Brennstoffaufwand fiir die Erzeugung und die bestmóg- 
liche Ausnutzung von Hóchstdruck- und niedergespanntem 
Damnf ist also praktisch gleich.

Die beiden zuletzt hervorgehobenen Tatsachen, nam
lich die volkswirtschaftlich anzustrebende weitestgehende 
Verwertung anfallender minderwertiger Brennstoffe durch 
Verarbeitung von Hóchstdruckdampf in Vorschaltmaschinen 
und zum andern die Móglichkeit der Erzeugung zusatz- 
Iicher hochwertiger iiberschiissiger Kraft ohne Mehrauf
wand an Brennstoff werden im schlesischen Raum voraus- 
sichtlich zu einer energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit 
einzelner Zechenkraftwerke miteinander und mit den Ober- 
landkraftwerken fiihren. Eine derartige Verbund-Energie- 
wirtschaft ermóglicht es erst, die anfallenden Mittel-
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produkte voll zu verwerten und erleichtert weiter die plan- 
mafiige Durchfiihrung der Aufgaben, die vom Bergbau 
innerhalb der nachsten lahre im Rahmen der allgemeinen 
Produktionssteigerung hinsichfich Gewinnung und Fórde
rung der Kohle sowie ihrer Veredlung zu erfiillen sind.

Zusammenfassung .

Nach einleitenden Betrachtungen iiber den derzeitigen 
Entwicklungsstand der oberschlesischen Zechenkraft
werke werden die maBgeblichen Punkte erlautert, welche 
sich im Rahmen der allgemeinen Produktionssteigenmg im 
Hinblick auf die Erweiterung der vorhandenen Kraftwerke 
ergeben. Dem daran anschlieBenden kurzeń geschichtlichen 
Riickblick auf die Entwicklung zum Hóchstdruckdampf 
folgen einige grundlegende Erórterungen iiber die Eiijen- 
schaften hochgespannten Dampfes und iiber seinen EinfluB 
auf die Bau- und Betriebsweise der Hóchstdruckkessel und 
Dampfkraftmaschinen. Die abschlieBenden Ausfiihrun^en 
geben iiber die Auswirkung dieses Einflusses auf die Ziel- 
setzungen bei der Neuplanung der Zechenkraftwerke Auf- 
schluB. Es lassen sich die folgenden SchluBfolgerungen 
ziehen:

1. Die Einbeziehung der vorhandenen und noch brauch- 
baren Kraftanlagen niederen Druckes von 12—20 atii in den 
erweiterten Krafterzeugungsbetrieb stellt keine einseifige 
Riicksichtnahme auf Einsparungen an Anlagekapital dar, 
sondern paBt sich durchaus in den Rahmen neuzeitlicher 
Kraftwerksausgestaltung mit stufenweise erfolgender 
Damnfausnutzung ein.

2. Die Wahl von neuzeitlichen Hóchstdruck-Kessel- 
anlagen bringt einen gróBeren Energiegewinn aus der 
gleichen Brennstoffmenge mit sich.

3. Die Hóhe des Dampfdruckes richtet sich nach der 
GróBe des Kra^twerkes, nach der Verarbeitunq; des 
Damnfes, dem Warmenreis und dem Umfang der Fremd- 
netzbelieferung. Der giinstigste Dampfdruck ist bei reinem 
Kraftwerksbetrieb mit Kondensationsmaschinen zwischen 
40 bis etwa 64 atii anzusetzen. Er ist bei Anwendung von 
Vorschaltmaschinen und nachfolgender Verarbeitung des 
Damnfes in Niederdruekanlagen bereits bis auf rd. 139 atii 
gesteigert worden.

4. Der geringe Platzbedarf neurei+licher Neuanlagen 
groBer Leistung ermóglicht es, die VergróBerung der 
Energieerzeugung zumindest auf der Grundflache der alten 
Anla^e durrhzufiihren.

Diese Feststellungen werden durch praktische Zahlen- 
angaben erlautert und belegt.

Die praktische Ausbildung der Berglehrlinge — Versuch zur Aufstellung 

eines Grundlehrganges.
Von Ausbildungsleiter Diplom-Bergingenieur Friedrich Kóker,  Dortmund.

Ohne eine zahlreiche und gut aus<rebildete dęutsche 
Bergaibeiterschaft j?ibt es keine Freiheit der deutscher 
Wirtschaft und keine Reichsverteidigung.

Reichsmarschall Góring.

Die praktische Ausbildung der Berglehrlinge.

Nach der auch im Bergbau vorgenommenen all
gemeinen Verkiirzung der Lehrzeit von 4 auf 3 Jahre 
kommt der praktischen Ausbildung des bergmannischen 
Nachwuchses besondere Bedeutung zu. Die durch diese 
MaBnahme bedingte Verkiirzung der Lehrzeit untertage  
auf 1 Jahr zwingt in umso starkerem M.aBe zur plan- 
maBiffen Erlernung der bergmannischen Fertigkeiten, ais 
mit Riicksicht auf die unverkiirzte Lehrzeit i ibertage im 
Rahmen der bisherigen Ausbildung immer noch mehr oder 
weniger berufsfremde Arbeiten ausgefiihrt werden. Des- 
halb ist darauf Bedacht zu nehmen, den Berglehrling vom 
Beginn seiner Lehrzeit an mehr ais bisher in seinen neuen 
beruf l ichen Lebenskreis pla^maBi? einzufiihren. Diese 
Einfiihrung in seinen Beruf geschieht besonders wirkungs- 
vo!l durch friihzeitige Beschaftigung mit bergmannischen 
Arbeiten. Durch die nach diesem Grundsatz bestimmten 
Arbeiten wird der Berglehrling vom ersten Tage an zu 
seinem Berufe hingefiihrt. Nur eine auf den Bergbau aus- 
eerichtete Ausbildung im Verein mit der bergmannischen 
Umwelt vermitteln die berufsbejahende Einstellung dereń 
der Bergbau mehr ais alle anderen Berufe bei seinem Nach- 
wuchs bedarf.

Nach Anerkennung des bergmannischen Lehrberufs 
»Knappe« erfordern auch die in dem fiir verbindlich 
erklarten Berufsbild aufgefiihrten Arbeitsgebiete und 
Fertigkeiten, die der Berglehrling in der Lehrzeit durch- 
laufen bzw. erwerben soli, die stark betonte bergmannisch 
ausgerichtete Ausbildung, die am wirksamsten im Lehr- 
revier erfolgt. Die Ausbildung iibertage — ob in der Lehr- 
werkstatt oder im Lehrstollen, und mag sie noch so bertifs- 
nahe sein — wird immer nur Vorstufe der Ber^arbeit 
bleiben. Daraus folgert, daB die Lehrlinge so friih wie 
móglich — bereits v c  dem 16. Lebensiahr — in die Grube 
verlegt werden. Die Erfiillung dieser Fórderung erscheint 
umso gerechtfertigter, ais die fiir Bergjungleu+e bisher 
geltenden Schu+7bestimmungen bei unnroduktiver Be
schaftigung hinfalhg werden. Eine Becch:'ftigung untertage 
vor dem 15. Lebensjahr ist jedoch nicht zu empfehlen.

Ais Lehrrevier kommt nur ein vom iibrigen Gniben- 
betrieb abgetrennter geschlossener Feldesteil des Gruben- 
gebaudes in Frage, in dem eine Beschaftigung der Lehr
linge mit Arbeiten in der Fórderung. Ausrichtung, Vor- 
richtung und im Abbau móglich ist. Ober GróBe, Art und 
Anzahl der Betriebsnunkte lassen sich all^emeine Richt- 
linien bei der Unterschiedlichkeit der órtlichen Verh:iltnisse 
nicht aufstellen. Diese Faktoren sind einmal von der An- 
zahl der im Lehrrevier beschafti^en lugendMchen ab- 
hangig und werden zum anderen durch die im Berufsbild 
angegebenen Arbeitsgebiete der Lehrlinge und durch die 
bergmannischen Fertigkeiten, die der Lehrling wahrend



14. reD ruar ly ^ z O lu c k a u f 91

seiner Lehrzeit erwerben soli, bestimmt. Wesentlich ist nur, 
daB betriebliche Erfordernisse bei der Wahl der Lehr- 
arbeiten nicht entscheiden uńd der Einsatz der Jungen 
allein nach arbe i t sd idak t i schen  Gesich tspunkten 
erfolgt. Aus diesem Grunde sollte man auch fiir das Lehr- 
revier einen gesonderten Schichtenzettel fiihren lassen und 
die Gefolgschaft des Lehrreviers bei der Effektberechnung 
ausscheiden. Gerade die Effektberechnung gibt in der 
Praxis immer wieder AnlaB zu Schwierigkeiten, die sich in 
der Weise auBern, daB der Betrieb nicht nur eine moglichst 
beschrankte Zahl von Jugendlichen anstrebt, sondern auch 
den betrieblichen Einsatz der Jugendlichen mehr oder 
weniger nach der produktiven Leistungsfiihigkeit beurteilt. 
Die sich hieraus fiir die Ausbildung ergebenden Nachteile 
vermag nur der richtig zu wiirdigen, der diesen Schwierig
keiten in der Praxis zu begegnen hat, die den Ausbildungs- 
erfolg stark in Frage stellen konnen.

Aus den dargelegten Griinden sollte man deshalb mit 
gróBter Vorsicht dem sog. »produktiven Lehrrevier« im 
Sinne der Rentabilitat das Wort reden. Die Entwicklung 
in den vergangenen beiden Jahrzehnten bergmannischer 
Berufsausbildung hat immer wieder gezeigt, daB die 
berufspadagogischen Erfordernisse dabei zu kurz kommen. 
DaB die Arbeiten im Lehrrevier zu keiner Spielerei aus- 
arten diirfen, sondern eine ernste und iiberlegte Arbeit er- 
kennen lassen miissen, bedarf keiner besonderen Betonung. 
Es muB griindliche und sorgfaltige Arbeit geleistet werden, 
fiir die ein genauer Plan zugrunde zu legen ist. Bei der Aus- 
wahl der Arbeiten ist darauf zu achten, daB die Ausbildung 
den Charakter einer Grundlehre tragt. Die Dauer der Be- 
schaftigung im Lehrrevier schwankt zwischen 1/2 und
1 Jahr und hiingt von den jeweiligen Móglichkeiten zur 
Fortsetzung der praktischen Berufsausbildung in zusatz- 
lichen Ausbildungsgruppen ab, dereń organisatorische An- 
gliederung an das Lehrrevier anzustreben ist. Die Ausbil
dungsgruppen sind auf den ganzen Grubenbetrieb verteilt, 
sie umfassen in der Regel 2-5 Berglehrlinge und werden 
vom Ausbildungsleiter im Benehmen mit dem Gruben
betrieb dort eingesetzt, wo die zur Vervollstandigung der 
Ausbildung erwiinscht erscheinenden Arbeiten anfallen.

Voraussetzung fur die Durchfiihrung der praktischen 
Lehrarbeiten sind gut ausgebildete Lehrpersonen. Der Aus
bildungsleiter muB fiir seine Aufgabe veranlagt sein und 
einen Blick fiir die zur Ausbildung geeigneten Arbeiten 
haben. Das gleiche gilt fiir die Meisterhauer, die frische, 
berufstiichtige und charakterlich anstiindige Menschen sein 
miissen, die nicht nur die Arbeit zu meistern und die 
Jungen anzuleiten verstehen, sondern auch in jeder Hinsicht 
Vorbild sind und mit den Jungen mitempfinden. Jedem 
Meisterhauer diirfen in der Regel hóchstens 4—5 Lehrlinge 
anvertraut sein, sonst verliert er die Ubersicht, und der 
Ausbildungserfolg ist in Frage gestellt. Die Durchfiihrung 
von Lehrarbeiten untertage stellt hohe Anforderungen an 
die Ausbilder, weil mehr oder weniger jeder Meisterhauer 
auf sich selbst gestellt die Ausbildung durchfiihren muB. 
AuBerdem ist auf gute Ausfiihrung der Arbeiten zu achten. 
Vorbildliches und un fa l l s icheres  Verhalten bei der 
Arbeit sind zwei unerlaBliche Bedingungen, die an jeden 
Meisterhauer gestellt werden miissen. Aber nicht nur die 
Ausfiihrung der Lehrarbeiten muB Vorbild fiir die ganze 
Grube sein, sondern auch alle Einrichtungen und Anlagen 
des Lehrreviers haben sich immer in mustergiiltigem Zu- 
stande zu befinden.

Ohne gut geschulte Meisterhauer ist die bergmannische 
Lehrarbeit in der Grube nicht durchzufiihren. Deshalb muB 
auf die Ausb i ldung  der Me is terhauer  so groBer Wert 
gelegt werden. Die folgenden 6 Rahmenthemen:

1- Die Aufgaben bergmannischer Berufserziehung;
2. Die geistigen und seelischen E igenar ten  der Jugend

lichen im Lehrlingsalter;
3. Die berufserzieherischen Aufgaben der Meisterhauer;
4. Wie gewinnen wir das Interesse des Berglehrlings 

fiir seine Arbeit?
5. Inhalt und Umfang der praktischen Ubungsarbeiten 

fiir Berglehrlinge iiber- und untertage;
6. Wie ist die praktische U n te rwe isung  zu gestalten? 

tnógen den Inhalt der Ausbildung kennzeichnen. Dieses 
Gedankengut ist den mit der Ausbildung betrauten Per- 
sonen laufend unter den verschiedensten Gesichtspunkten 
nahe zu bringen, damit den Ausbildern immer wieder von 
neuem die Wichtigkeit ihrer Aufgaben bewuBt wird. Er- 
ganzung erfahren die Vortrage durch Lehrproben, die in

regelmafiigen Abstanden fiir die Meisterhauer abzuhalten 
sind.

Ob das Lehrrevier zur Fortsetzung der Ausbildung 
nach bestandener Knappenpriifung bis zur Hauerpriifung 
ein wesentlicher Helfer sein kann, muB die weitere 
Entwicklung lehren. Die Heranziehung des Lehrreviers zur 
Ausbildung der SchieBmeister, SchieBhauer und sonstiger 
Arbeitergruppen, von denen eine Sonderausbildung ge- 
fordert wird, ist von Fali zu Fali zu beurteilen und hangt 
von der Art des Betriebes ab.

Grundlehrgang fiir Berglehrlinge.

Ziel des vorliegenden Lehrgangs ist es, die praktische 
Ausbildung des Berglehrlings planmaBig und organisch zu 
gestalten. Zu diesem Zweck scheidet er das Wesentliche 
von dem Unwesentlichen und beschrankt sich auf das un- 
bedingt Notwendige, das indes mit Griindlichkeit und 
Sorgfalt durchzufiihren ist. Er beachtet die didaktisch- 
methodischen Grundsatze »Vom Leichten zum Schweren* 
und »Vom Bekannten zum Neuen«. Der Plan tragt den 
Charakter eines Grundlehrganges fiir den gesamten Stein- 
kohlenbergbau, vermitteit also die Grundausbildung fiir 
alle im Steinkohlenbergbau vertretenen Berufsarten. Selbst- 
verstandlich ist er nicht ais starre Dienstvorschrift ge- 
dacht, sondern er gestattet und verlangt eine freie Anwen- 
dung und gibt die Móglichkeit, di,e Auswahl und Durch- 
fiihrung der Aufgaben den Verhaltnissen entsprechend 
anzugleichen.

Der Lehrgang bemiiht sich, alles Theoretische fern- 
zuhalten und lediglich die praktischen Wege und Ziele auf- 
zuzeigen, damit das Arbeitsverstandnis des Lehrlings durch 
die Arbeit selbst geweckt und gefórdert wird und der 
Ausbilder sich nicht in fruchtlosen Erórterungen ergeht.

Fiir die Auswahl der Ubungsarbeiten sind die im 
Berufsbild des Bergknappen genannten Fertigkeiten maB- 
gebend; die Ausfiihrung der Arbeiten stellt daher einer- 
seits eine Obung dar, anderseits soli an ihr der Nachweis 
der erlangten Fertigkeiten erbracht werden. Die Bezeich- 
nung Fert igke i t s i ibung  diirfte deshalb den Sinn der 
Arbeiten am treffendsten zum Ausdruck bringen.

Der Lehrgang legt entscheidenden Wert darauf, daB 
keine Arbeit eine bloBe Beschaftigung sein darf, vielmehr 
muB jede Arbeit sinnvoll und zweckgebunden und in diesem 
Sinne produktiv sein. Nur dadurch, dafi der Lehrling den 
Sinn der jeweiligen Fertigkeitsiibung erfaBt, die Schwierig
keiten der Arbeitsausfiihrung erkennt, die Móglichkeiten 
zur Lósung seiner Aufgabe ins Auge faBt und in stufen- 
maBiger Arbeitsfolge sich seines Auftrages entledigt, 
kommt ein arbeitsdidaktischer Wert und ein bildender Ge- 
winn zu Tage.

Von den im Berufsbild geforderten Fertigkeiten haben 
einige eine grundlegende Bedeutung; namlich: das Messen, 
Sagen, Behauen; das Schaufeln, Laden und Hacken. Um 
diese Grundfertigkeiten ihrer Bedeutung entsprechend zu 
schulen, sind sie den eigentlichen Fertigkeitsiibungen je
weils vorangestellt. Die Aufgaben sind zwar allgemeiner 
gewahlt, jedoch nicht so, daB hier auf sinnvolle Arbeit 
verzichtet ist. Die ersten grundlegenden Fertigkeiten des 
Messens, Sagens und Behauens werden geiibt beim Zer- 
kleinern tfon Stempelabfallen zu Brennholz (Nr. 1), die des 
Schaufelns, Ladens und Hackens bei Arbeiten auf dem 
Platz, im Gelande oder in der Grube (Planierungsarbeit 
oder Laden von Haufwerk mit der Schaufel, Nr. 32).

Das Tragen von Lasten, das Signalgeben,. das Gezahe- 
schleifen und das bergmannische Messen sind zwar auch 
grundlegende Tatigkeiten; sie werden aber bei der je
weiligen Fertigkeitsiibung geniigend geiibt, so daB sie ais 
besondere Ubungsarbeiten nicht aufzutreten brauchen. Fiir 
diese Fertigkeiten ist daher keine gesonderte Ubung an- 
gesetzt. Der Gebrauch des Abbauhammers ist auf das 
Allernotwendigste beschrankt.

Bei der Bewertung  jeder Fertigkeitsiibung werden 
zwei Urteile gefórdert, und zwar iiber:

1. Die Fertigkeit;
2. Die Arbeitshaltung.

Die Beurteilung der F e r t ig ke i t  bezieht sich auf

a) die Giite der Arbeit, d. h. auf die aufgabengerechte
und sorgfaltige Ausfiihrung;

b) das Bewegungsbild, das der Berglehrling bei seiner
Arbeit bot;

c) die Zeit, in der die Aufgabe gelóst wurde.
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Unter der A r b e i t s h a l t u n g  sind die bei der Arbeit 
in Erscheinung getretenen charakterlichen Eigenheiten des 
Lehrlings zu verstehen.

Eine iiber diese beiden Gesichtspunkte hinausgeliende 
Bewertung fiihrt zu einem Formalismus und ist daher 
ungeeignet.

Das Anwe isungsb la t t  zeigt den arbeitsdidaktischen 
Weg, der fiir die Erledigung der Fertigkeitsiibung ein- 
zuschlagen ist, und zwar in folgender Weise: 1. Aufgabe; 
2. Fertigkeit; 3. Zeichnung; 4. Arbeitsfolge; 5. Unfall- 
verhiitung.

1 . Die Aufgabe  £ibt ein konkretes Ziel an. Sie be- 
sagt, daB eine bestimmte Arbeit zu bewaltigen ist und 
vermeidet auf diese Weise, daB wortreiche Angaben das 
eigentliche Ziel verdecken und verfehlen. Im besonderen 
schlieBt die Aufgabe das erzieherische Ziel ein, insofern 
die Bewaltigung der Aufgabe den Grad der erlangten 
Beobachtungsfahigkeit, die Geschicklichkeit, das Sach- 
verstandnis, den Arbeitswillen und das erlangte Gefiihl 
fiir die richtige Arbeitsausfiihrung des Lehrlings zum Aus- 
druck bringt. Einer besonderen Herausstellung des er- 
zieherischen Zieles bedarf es daher nicht.

2. Die zu iibenden Fert igke i ten  sind vorangestellt, 
damit Ausbilder und Lehrling sich immer iiber die im 
Berufsbild ausgedriickten Forderungen im k'aren sind und 
sich iiber den Stand der Ausbildung immer wieder Rechen- 
schaft zu geben vermógen. Die Voranstellung bedeutet 
nicht, daB die Fertigkeiten ais solche geiibt werden, 
sondern sie sind immer am Werkstiick oder an der kon- 
kreten Arbeitsaufgabe durchzufiihren und nachzuweisen. 
Die fiir die Fertigkeitsiibungen wesentlichen Fertigkeiten 
sind unterstrichen.

3. Die Ze ichnung  soli die Aufgabe auf das genaueste 
bestimmen und dem Lehrling eine anschauliche Hilfe bei 
der Ausfiihrung seiner Arbeit sein. Der Ausbilder muB in 
der Lage sein. die an die Aufgabe und an die Zeichnung zu 
kniipfenden Unterweisungen von sich aus zu geben. Um 
die lebendige und zweckentsprechende Unterweisung nicht 
durch eine schematische Vorla?e zu verdrangen, sieht der 
Plan von besonderen Vorschriften ab. Es wird je nach 
den Verhaltnissen verschieden sein, welche Unterweisungen 
notwendig und wie sie vorzunehmen sind.

Die zur Durchfuhrung der Fertigkeitsiibung not- 
wendigen Werkzeuge aufzuziihlen, erscheint iiberfliissig.

4. Die Arbe i t s fo lge  ist nicht ais starre Stufenreihe 
zu verstehen, sondern ais die Auftei'ung in Wegabschnitte, 
die nicht unbedingt in der vorgeschlagenen Weise ge- 
wahlt werden miissen. Irgend eine Auftei'unaf des gesamten 
Arbeitsverlaufes aber ist notwendig. Nach vo'lendeter 
Arbeit findet eine Uberprii^ung statt, und zwar im Sinne 
der fiir die Beurtei>ung geltenden Grundsatze (siehe oben).

5. Bei der Bedeutung, die im Bergbau die Erziehung 
zum unfallsicheren Arbeiten hat, sind bei jeder Ferticrkeits- 
iibun°r eini^e wesentliche Punkte zur Un fa l lv e rh i i t ung  
angefiihrt. Dabei sind nicht so sehr die Unfallgefahren ais

Ubersicht 2. Beispiel eines Anweisungsblattes.

Herstellen eines Q u e ts c h h o lz e s  fiir Grubenausbau 

Fertigkeiten:
Messen, AnreiBen, S a g e n , B e h a u e n , Scharfschleifen.

A r b e it s f o lg e :
Abcagen des Holzklotzes (Astfreiheit, Sagefiihrung);
AnreiBen der Hauflachen;
Zweiseitiges Abspalten des Splintholzes (AugenmaB iiben).

U n fa l lv e r h i i t u n g :
Legre beim Srigen den erhobenen Daumen an das SHgeblatt!
Pr ii fe, ob das Beil fest eingest:elt ist! (Durch Keil gesichert) 
Benutze eine sichere Unterlage!
Fiihre den Beilschlas: vom Kórper weg! (Knieschutz)
Halte das Arbeits^tiick fest in der Gewalt!

Lehrberuf Knappe 
1. Lehrjahr Fertigkeitsiibung Nr. 4

Harpener Bergbau-A.-G. 
Werksausr>ildung

Ubersicht 3. Bewertungsbogen. 

2. L e h r ja h r . Kennziffer: Name:

Lehrberuf:.............. .................... Vorname:

Fertigkeitsiibung

B e rg m a n n is c h e  A rb e ite n  
Schleppen von leeren und be- 

ladenen Forderwagen

Umgehen mit Fórderwaeen

Fórdern m*t Schlepperhaspel auf 
failender Strecke

Fórdern eines HoU- u. Material- 
zuges mit Schlepperhaspel

Fórdern und Fahren im Brems- 
berg

Fórdern von leeren und be- 
ladenen Wagen im Stapel

Entlad ein. hol/-u.Materia'zug. 
Stapeln von Hol* und Materiał

Fórdern von Holz undMaierial 
im Stapel

Einbauen einer Rohrleitung in 
der Strecke

Einbauen eines Luitenstranges 
in der Strecke

Umbauen einer Rohrleitung im 
Streb

Laden von Haufwerk mit der 
Schaufel

Verlegen von Gestange

Ver!egen einer Weiche

Durchsenken einer Strecke

Laden an einer Fiill«telle

Kippen mit Seitenkipper

Auffuhren einer Bergemauer

Setzen eines HolzstoBes in 
sólniger Strecke

Setzen eines HolzstoBes im 
Streb

A n- 
ferti- 
gung

B e u r te i lu n g
Arbeits-

Fertigkeiten
haltung

Unter-
schrift

abschreckend herausgestellt, sondern das umsichtige und 
iiberlegte Verhalten des Lehrlings bei seiner Arbeit ist in 
den Vordergrund geriickt.

Der Lehrgang stellt sich streng auf die mit dem Berg- 
lehrling durchzufiihrenden Fertigkeitsiibungen ein. Er ver- 
meidet methodische Unterweisungen fiir den Ausbilder, 
damit der Lehrgang selbst klar, schlicht und iibersichtlich 
in die Erscheinung tritt.

Lehrarbeiten iibertage (erstes Lehrjahr).

Holzarbeitef l .
1. Fertigkeitsiibung:

Zerkleinern von Stempelabfallen za BrennhoU.
Fertigkeiten: Messen, AnreiBen,  Sagen,  Be 

hauen,  Ho lzre iBen  (Voriibung zum 
Stemmen).

2. Fertigkeitsiibung:
Anscharfen, Anspitzen, Spalten von Grubenstempeln.
Fertigkeiten: M e s s e n ,  A n r e i B e n , B e h a u e n ,  

Sagen.
3. Fertigkeitsiibung:

Vierseitiges Anscharfen von Grubenstempeln.
Fertigkeiten: M e s s e n, A n r e i B e n ,  B e h a u e n ,  

Sagen.
4. Fertigkeitsiibung:

Herstellung eines Quetschholzes fiir Grubenausbau.
Fertigkeiten: Messen, AnreiBen, Sagen, Behauen, 

Scharfschleifen.
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5. Fertigkeitsubung:
Anhauen einer Schar.
Fertigkeiten: Sagen, Behauen.

6. Fertigkeitsubung:
Anblatten von Kappen und Stempeln.
Fertigkeiten: Messen, AnreiBen, Sagen, Be

hauen.
7. Fertigkeitsiibung:

Teilen eines Rundholzes schrtig zur Faser. 
Fertigkeiten: Messen, AnreiBen, Behauen.

8. Fertigkeitsiibung:
Einzapfen in Schere uncL Zapfenloch.
Fertigkeiten: Messen, AnreiBen, Sagen, Be

hauen, Stemmen, Bohren.
9. Fertigkeitsiibung:

Anfertigen einer Wettertafel.
Fertigkeiten: Messen, An reiBen, Sagen, Hobeln, 

Nageln.
10 . Fertigkeitsiibung:

Anfertigen einer Stecktafel.
Fertigkeiten: Messen, AnreiBen, Sagen, Hobeln,  

Bohren, Schrauben.
Zusatzliche Fertigkeitsiibungen:
Knoten und Einden von Hanfseilen; 
Spurlattenverbindung ;
Winkel mit Setzwaage;
Wettertiir (einfliigelig);
Holzfahrte.

Eisenarbeiten.
11. Fertigkeitsiibung:

Anfertigen eines N ummernschildes.
Fertigkeiten . ' Messen ,  An r e i B e n ,  M e i B e l n ,  

Feilen, Bohren.
12 . Fertigkeitsiibung:

Anfertigen eines Schliepbleches fiir Gezahekisten 
Fertigkeiten: Me s s e n ,  A n r e i B e n ,  M e i B e l n ,  

Feilen, Bohren, Biegen.
13. Fertigkeitsiibung:

Anfertigen eines Schliefieisens fiir Gezahekisten. 
Fertigkeiten: Me s s e n ,  An r e i B e n ,  Bo h r e n ,  

MeiBeln, Feilen.
14. Fertigkeitsiibung:

Anfertigen eines Spurmafies.
Fertigkeiten: Messen, AnreiBen, Sagen, Feilen.

15. Fertigkeitsiibung:
Herstellen eines Schienen-Pafistiickes.
Fertigkeiten: Me s s e n ,  A n r e i B e n ,  M e i B e l n ,  

Bohren.
16. Fertigkeitsiibung:

Herstellen eines Pafirohres.
Fertigkeiten: M es śen,  An r e i B e n ,  M e i B e l n  

Sagen.
17. Fertigkeitsiibung:

Anfertigen eines Plattennagels.
10 r- Fertigkeiten: Messen, Sagen, Schmieden.
18. Fertigkeitsiibung:

Anfertigen einer Bolzenklammer.
Fertigkeiten: Messen, Schmieden,  Biegen

19. Fertigkeitsiibung:
Anfertigen einer Krampe.

™ Fertigkeilen: Messen, Schmieden, Biegen.
20. Fertigkeitsiibung:

Schmieden eines F.lachmeifiels.
Fertigkeiten: Me s s e n ,  S c h m i e d e n ,  S c h a r f -  

s c h 1 e i fen (Harten).
Zusatzliche Fertigkeitsiibungen:

Seilóse mit Kciusche und Zugringcti/
Seilverbindung mit Kieuzknoten und Zugringen.

Lehrarbeiten im Lehrrev:er (zweiles und drittes Lehriahr).
Bergmannische Arbeiten.

2 1 . Fertigkeitsiibung:

Schleppen von leeren und beladenen Forderwagen. 
Fertigkeiten: Anknebeln,  Abknebeln,  Sch lep

pen, Festhalten,  Festlegen,  Ein- 
gleisen Rangieren, Handhaben

oo c i ^  .., ° es Geleuchts, Fahren.
22. Fertigkeitsubung:

Umgehen mit Forderwagen.
Fertigkeiten: Abdrucken,  Bremsen, Kippen,  

Schleppen,  Handhaben des G e 
leuchts,  Anknebeln, Abknebeln, Fest
halten, Festlegen, Eingleisen, Ran
gieren, Fahren.

23. Fertigkeitsubung:
Fordem mit Sclilepperhaspel auf fallender Strecke
Fertigkeiten: H a n d h a b e n ,  P f l e g e n  u n d  In- 

standha l ten  des Haspels,  Hand
haben des Geleuchts ,  Signai- 
geben, Anknebeln, Abknebeln, Schlen- 
pen; Festlegen, Fahren.

24. Fertigkeitsubung:
Fordem eines HoLz- und Materia/zuges init Schlepper-
haspel.
Fertigkeiten: Zusammenste l len ,  A b f e r t i g e n  

und Beglei ten von Ziigen, Hand
haben, P f legen  und Instand- 
halten des Haspels,  Signalgeben 
(optisch),  H a n d h a b e n  des G e 
l e u c h t s ,  Anknebeln, Abknebeln 
Schleppen, Eingleisen, Fahren.

25. Fertigkeitsubung:
Fordem und Fahren im Bremsberg.
Fertigkeiten: H a n d h a b e n ,  P f l e g e n  u n d l n -  

standha l ten  des Haspels,  Signal

geben, Handhaben  des Geleuchts,
Fahren, Anknebeln, Abknębeln, Ran
gieren.

26. Fertigkeitsubung:
Fordem von leeren und beladenen Wagen im Stapel
Fertigkeiten: H a n d h a b e n ,  P f l e g e n  u n d  In- 

standhal ten  des Haspels,  Auf- 
schieben, Abziehen, Abfertigen 
von Ziigen, Signa lgeben,  Hand
haben des Geleuchts , Fahren 
(Klettern),  Anknebeln, Abknebeln.

27. Fertigkeitsiibung:
Entladen eines Holz- und Materialzuges, Stapeln\on 

Holz und Materiał.
Fertigkeiten: Tragen von Lasten, Schleppen, Fest

legen, Handhaben des Geleuchts.
28. Fertigkeitsiibung:

Fórdern von Holz und Materiał im Stapel.
Fertigkeiten: H a n d h a b e n ,  P f l e g e n  u n d  In- 

s t a n d h a l t e n  des  Haspe l s ,  
Tragen von Lasten, Signalgeben. 
Handhaben  des Geleuchts.

29. Fertigkeitsiibung:
Einbauen eines Luttenstranges in der Strecke.

Fertigkeiten: Verlegen von Rohrlei tungen,  
R o h r e  b i e g e n ,  T r a g e n  von

- . n r - . - , .  , L a s t e n ,  Handhaben des Geleuchts.
3(J. rertigkeitsiibung:

Einbauen eines Luttenstranges in der Strecke.
Fertigkeiten: Au fhangen  und Umhangen von 

L u t t e n s t r a n g e n ,  T r a g e n  von 
c- L a s t e n ,  Handhaben des Geleuchts.

31. Fertigkeitsubung:
Umbauen einer Rohrleitung im Streb.
Fertigkeiten: Ve r l e g e n  von Rohrlei tungen,  

R o h r e  b i e g e n ,  T r a g e n  von
-jo c i-.  L a s t e n ,  Handhaben des Geleuchts.
32. Fertigkeitsubung:

Laden von Haufwerk mit der Schaufel.
Fertigkeiten: Schaufeln ,  Laden, Zerkleinern 

c ,.L von Bergen, Hacken.
33. Fertigkeitsubung:

Verlegen von Gestange.
Fei tigkeiten : Aussch achten, Spi tzen, Hacken, 

S c h a u f e l n ,  Z e r k l e i n e r n  von 
B e r g e n ,  T r a g e n  v o n  Lasten,  
Nageln,  Verlaschen, Spurmessen, 
Einwiegen ,  Handhaben, Pflegen und 

c  . . .  ., ... Instandhalten des Abbauhammers.
34. rertigkeitsubung:

V er legen einer Weiche.

Fertigkeiten: Ausschachten,  Spitzen,  Hacken, 
S c h a u f e l n ,  Z e r k l e i n e r n  von 
B e r g e n ,  T r a g e n  v o n  Last en,  
Nageln,  Verlaschen, Spurmessen, 
Einw iegen ,  Handhaben, Pflegen und 

P , Instandhalten des Abbauhammers.
Fertigkeitsubung:

Durchsenken einer Strecke.
Feitigkeiten: Ausschachten, Spitzen, Hacken, 

Schau feln ,  Laden,  Zerkleinern 
von Bergen,  Nage ln ,  Verlaschen, 
Spurmessen,  E inw iegen ,  Tragen
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3 6 .

37

3 8

3 9 ,

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

4 8 .

4 9 .

50.

von Lasten, Handhaben, Pflegen und 
Instandhalten des Abbauhammers.

i. Fertigkeitsiibung:
Laden an einer Fiillstelle.
Fertigkeiten: Laden,  Schaufeln ,  Zusammen- 

s t e l l e n  u n d  A b f e r t i g e n  v o n  
Ziigen, Schleppen, Anknebeln, Ab- 
knebeln.

. Fertigkeitsiibung:
Kippeti mit Seitenkipper.
Fertigkeiten: Kippen, Schleppen, Anknebeln, Ab- 

knebeln, Zusammenstellen von Ziigen, 
Schaufeln.

. Fertigkeitsiibung:
Auffiihren einer Bergemauer.
Fertigkeiten: Er r ich ten von Bergemauern,  Zer- 

kle inern von Bergen, Kippen ,  
Schleppen, Schaufeln, Laden.

Fertigkeitsiibung:
Sełzen eines tiolzstofies in sóhliger Strecke. 
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Kippen,  Schau 

feln,  Zerk le inern  von Bergen, 
Verkeilen, Err ich ten von Berge
mauern.

Fertigkeitsiibung:
Sełzen eines Holzstofies im Słreb.
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Schaufeln ,  Z e r 

kle inern  von Bergen,  Verke i len ,  
Errichten von Bergemauern.

Fertigkeitsiibung:
Erneuern des Verzuges in einer Strecke. 
Fertigkeiten: Verziehen, Zerkleinern von Bergen.

Fertigkeitsiibung:
Setzen von Mittelstempeln.
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Anspi tzen,  Aus- 

kehlen, Spitzen.
Fertiekeitsiibung:

Helfen,beim Auswechseln eines Stempels (deutscher 
Turstock).
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Ansp i tzen oder 

A n s c h a r f e n ,  A u s k e h l e n ,  V e r- 
blatten,  Verkeilen, Verbolzen,  
Verziehen, Spitzen, Zerkleinern von 
Bergen, Hacken, Schaufeln, Laden.

Fertigkeitsiibung:
Helfen beim Zuriicksetzen eines Stempels (eiserner 
Turstock).
Fertigkeiten: Bergm. M e s s e n ,  S p i t z e n ,  Ver- 

ke iTen ,  V e r b o l z e n ,  Verziehen,  
Zerkleinern von Bergen, Hacken. 
Schaufeln, Laden.

Fertiekeitsiibung:
Helfen beim Auswechseln einer Kappe (deutscher 
Turstock).
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Anspi tzen,  Ver- 

blat ten,  Verkeilen, Verbolzen,  
Verziehen, Spifzen, Zerkleinern von 
Bergen, Hacken, Schaufeln, Laden.

Fertigkeitsiibung:
Helfen beim Setzen eines deutschen Tiirstocks. 
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Anspi tzen,  Ver- 

b lat ten,  Verkeilen, Verbolzen,  
Verziehen, Spitzen, Zerkleinern von 
Bergen, Hacken, Schaufeln, Laden.

Fertigkeitsiibung:
Helfen beim Setzen eines eisernen Tiirstocks. 
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Verkei len,  Ver- 

bolzen ,  Verziehen, Spitzen, Zer
kleinern von Bergen, Hacken,Schaufeln. 
Laden.

Fertigkeitsiibung:
Helfen beim Einbringen von Ausbau im Streb in 
Holz und Eisen.
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Anspi tzen ,  Aus 

kehlen,  Verziehen, Spitzen.
Fertigkeitsiibung:

Helfen beim Einbringen von Polygonausbau. 
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Auskehlen,  A n 

spitzen,  Verkeilen.
Fertigkeitsiibung:

Helfen beim Ausbau einer Kippstelle.
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Ansp i tzen ,  Ver- 

keilen,  Verbolzen,  Spitzen.

V e r 1 e g e n 
H andhaben

V e r l  e g e n  
Handhaben

v o n 
des

v o n 
des

51. Fertigkeitsiibung:
Aufstellen und Inbetriebsetzen eines Haspels.
Fertigkeiten: Bergm. Messen, Ansp i tzen ,  Aus

k e h l e n ,  V e r b o 1 z e n, S p i t z e n ,  
Helfen  beim Warten,  P r i i f e n ,  
Au fste l len  und Inbetr iebsetzen 
eines Haspels,  He l fen  bei In- 
standsetzungsarbe i ten  am Has- 
pel, Hacken, Schaufeln, Laden.

52. Fertigkeitsiibung:
Helfen beim Setzen und Wiederrauben von Wander-
pfeilern (aus Eisen).
Fertigkeiten: Verkei len,  Handhaben  des Ge- 

leuchts.
53. Fertigkeitsiibung:

Umbauen einer Schiittelrutsche.
Fertigkeiten: He lfen  beim Verlegen von Fór- 

dermit te ln ,  H a n d h a b e n  des Ge- 
leuchts.

54. Fertigkeitsiibung:
Aufs^llen und Inbetriebsetzen eines Rutschenmotors.
Fertigkeiten: H e l f e n  b e i m  V e r l e g e n  v o n  

Fórderm it te ln ,  Handhaben  des 
Gezahes (Stangenwindę) ,  Helfen 
beim Aufstel len und Inbetrieb- 
setzen eines Rutschenmotors,  
He lfen  bei I n s t a n d s e t z u n g s -  
arbeiten am R u t s c h e n m o t o r, 
Spitzen, Anscharfen, Auskehlen, Ver- 
keilen, Handhaben des Geleuchts.

55. Fertigkeitsiibung:
Umbauen eines Kratzbandes.
Fertigkeiten: H e l f e n  b e i m  

Fórdermit te ln ,
Gezahes.

56. Fertigkeitsiibung:
Umbauen eines Fórderbandes.
Fertigkeiten: H e l f e n  b e i m  

Fórdermit te ln ,
Gezahes, Hangen einer Stunde.

57. Fertigkeitsiibung:
Herstellen von Mauerverkanden (ohne Mórtel).
Fertigkeiten: He l fen  bei einfachen Maurer- 

arbeiten.
58. Fertigkeitsiibung:

Auffuhren einer Scheibenmauer.
Fertigkeiten: He lfen  bei e i n f a c h e n  M a u r e r -  

arbeiten, Einwiegen ,  Handhaben 
des  G e z a h e s ,  A u s s c h a c h t e n ,  
Hacken, Schaufeln,  Laden, Schlep
pen, Handhaben, Pflegen und Instand
halten des .Abbauhammers.

59. Fertigkeitsiibung:
Arbeiten mit dem Bohrhammer.
Fertigkeiten: Handhaben ,  P f legen und Ins tand

hal ten des Bohrhammers, Hand
haben des Geleuchts, Hacken.

60. Fertigkeitsiibung:
Erste Hilfe.
Fertigkeiten: Verbinden, Schienen und Trans- 

port ieren eines Verletzten.
Zusatzliche Fertigkeitsiibunsren:

Aufhangen einer S'aubbuhne;
Herstellen einer Wetferstation;
Einfache Repara'u-en an Matchinen;
Ausmauern eines Wettertiirrahmens.

Die fiir die Fertigkeitsiibuneen wesentlichen Fertig
keiten sind durch gesperrten Druck hervorgehoben.

Zusammenfassung.

Die durch die Lehrzeitverkiirzung auf 3 lahre not- 
wendige Verstarkung der prakt ischen Ausbildung der 
Berglehrlinge und das mit der Anerkennung des Lehr- 
berufs »Knappe« fiir verbindlich erklarte Berufsbild 
zwin<ren zu einer verbesserten planvollen praktischen 
Ausbildung der Berglehrlinge. Voraussetzung fur die 
Durchfiihrung der Lehrarbeiten ist die Einrichtung von 
Lehrrevieren. Die fur die Ausfiihrung der Lehrarbeiten 
erforderlichen Voraussetzungen und die an die Ausbi'der 
zu stellenden Anforderungen werden besrrochen. Zum 
SchluB wird ein Gmndlehrgang fiir Berglehrlinge auf- 
gestellt, der einen bemerkenswerten Versuch zur Ver- 
besserung der bergmannischen Fachausbildung darstellt.
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Doppelkopfstem pel.

Beim Einsatz von Kohlengewinnungsmaschinen hat sich 
der sogenannte Doppelkopfstempel bestens bewahrt, weil 
er neben anderen betrieblichen Vorteilen ein leichtes Vor- 
stecken der Schaleisen gestattet und es im Zusammenhang 
mit Vorbohren ermoglicht, am KohlenstoB ein stempelfreies 
Feld zu erhalten. Die bisherige Form des Doppelkopt-

-200-70-15

U M S C H A U
stempels gab aber infolge der Vielzahl von SchweiBnahten 
noch haufig zu Reparaturen AnlaB.

Es wurde daher der Vorschlag gemacht, statt wie bis
her (Abb. 1) die Konsolen des Doppelkopfstempels anzu- 
schweiBen, diese aus einem Stuck herzustellen und durch 
den Innenstempel des Eisenstempels hindurch zu stecken 
(Abb. 2). Die SchweiBnahte dienen nur noch zum Anheften 
der ais óesenkschmiedestuck herzustellenden Konsole. Ein 
Versuchsstempel dieser Art wurde einer einseitigen Be- 
lastung bis zu 70 t unterworfen, ohne daB irgendwelche 
schwache Stellen auftraten oder Verformungen sich be- 

merkbar machten.

)r-TŚ„'-T"X

Abb. 1. Alte Ausfiihrung des Doppelkopfstempels.

200

Abb. 2. Neue Bauart.

Sicherheitstechnische R ichtlinien  

fur Fliissiggas-Kraftfahrzeuge.

Die Umstellung zahlreicher Kraftfahrzeuge auf Antrieb 
durch Flussiggas (Treibgas) zwingt viele Kraftfahrer, sich 
mit diesem neuen Kraftstoff vertraut zu machen. Flussiggas 
besteht in der Hauptsache aus einem Gemisch von Propan 
und Butan. Diese Gase gehen schon bei niedrigem Druck 
in fliissigen Zustand iiber (daher der Name) und lassen sich 
in dieser Form in verhaltnismaBig diinnwandigen und damit 
leichten Stahlflaschen unterbringen. Beim Umgang mit 
Flussiggas ist gróBere Vorsicht zu beachten, ais z. B. bei 
Handhabung von Benzin. Unkenntnis der Eigenarten von 
Flussiggas kann zu schweren Unfallen fuhren. Wer mit 
Fliissiggas-Kraftfahrzeugen umzugehen hat, muB iiber die 
erforderlichen MaBnahmen zur Verhxitung vOn Unfallen 
genau unterrichtet sein. Der Reichsverband der gewerb- 
lichen Berufsgenossenschaften, Berlin-Wilmersdorf, hat 
»Sicherheitstechnische Richtlinien fiir Fliissiggas-Kraftfahr- 
zeuge« aufgestellt und in Form eines Merkblattes bekannt- 
gegeben. Die in diesen Richtlinien enthaltenen Forderungen 
zur Verhiitung von Unfallen sind verhiiltnismaBig leicht 
zu erfiillen, so daB bei ihrer Beachtung kaum von einer 
»besonderen Gefahrlichkeit« des Flussiggasbetriebs ge- 
sprochen werden kann. In den Richtlinien wird besonders 
darauf hingewiesen, dafi in der Nahe von Flussiggas das 
Rauchen und jeder Umgang mit offenem Feuer verboten 
ist. Ferner enthalten die Richtlinien genaue Anweisungen 
iiber den Betrieb mit Fliissiggas-Kraftfahrzeugen.

Alle Benutzer von Fliissiggas-Kraftfahrzeugen sollten 
diese Richtlinien fiir sich und ihre Gefolgschaftsmitglieder 
beschaffen. Die zustandige Berufsgenossenschaft stellt sie 
auf Anforderung gern zur Yerfiigung.

W I R  T S C H  A F T  L /  C H  E S
Der Bergbau auf den Philippinen.

Die den Ver. Staaten zugehorigen Philippinen-Inseln, 
die nórdlichste der Inselgruppen des Malaiischen Archipels, 
liegen siidlich von Japan im Stillen Ozean. Im Westen 
stoBen sie an das Siidchinesische Meer, im Siidwesten 
erreichen sie die Insel Borneo. Die Philippinen (12 Milli- 
onen Einwohner auf rd. 300000 okm) bestehen aus einer 
groBen Zahl von Inseln, von denen die zwei gróBten, 
Luzon im Norden mit der Hauptstadt Manila und Min- 
danao im Siiden, durch die Landungen der Japaner im 
gegenwartigen Krieg allgemein bekannt geworden sind. Im 
Wirtschaftsleben steht die Landwir tschaf t  an erster 
Stelle. Es wird hauptsachlich Reis angebaut; ferner gedeiht 
der Manilahanf und die Kokospalme, auch Zuckerrohr wird 
gepflanzt; die besten Tabakgebiete liegen im nórdlichen 
Luzon. An Gewerben werden Weberei und Stickerei, 
Seidenverarbeitung und Mattenflechterei sowie die Tópferei 
gepflegt. Der Waldreichtum wird von groBen Sagewerken 
ausgenutzt. Obgleich groBe Lagerstatten an Eisen, Kohle, 
Gold, Silber, Blei, Zink, Kupfer, Erdól und Schwefel vór- 
handen sind, ist der Bergbau gering. Die Industr ie  be- 
schrankt sich fast ganz auf die Verarbeitung pflanzlicher 
Erzeugnisse in Zucker-, 01 und Tabakfabriken; Eisen- 
bahnen gibt es fast nur auf der Insel Luzon in einer Lange 
von (1925) 1272 km.

Die Angaben iiber die Ergebnisse des Bergbfau- 
betr iebes auf den Philippinen weichen zum Teil stark 
voneinander ab, sie konnen daher nur mit Vorsicht be- 
nutzt werden. Nachstehend bringen wir eine zusammen-

fassende Ubersicht iiber die bergbauliche Gewinnung, die 
in den letzten Jahren einen ungewóhnlichen Aufschwung 
verzeichnet hat.

Bergbau l iche Gew innu ng  der Ph i l ipp inen.

1938 1939 1940

Eisenerz . . . . . . . . t 500 000 1 195 000 1 2 )5 000
Chromerz . . . . . . . . t 18 300 130 969 193 000
Manganerz1 . . . . . . . t 49 359 35 998 5<000
Kupfererz . . . . . . . t 3 500 7 500 9 300
K o h le ............... . . . . t 40 000 .

Gold2 ............... . . . kg 28 095 32 000 ,

. . . kg 36 300 37 200 •

1 Ausfuhr. — 2 Metallinhalt der Erzfórderung.

Der Go ld  bergbau ist der wichtigste Bergbauzweig. 
Gold findet sich mit Si lber  in ziemlich verbreiteten und 
reichen Gangen. Mittel-Luzon liefert etwa zwei Drittel der 
gesamten Forderung bei einem Goldgehalt der Erze bis 
zu 10—15 g/t.

Im Hinblick auf den Bedarf Japans wird neuerdings 
auch der Abbau von Eisen-, Mangan- und Chromerz stark 
betrieben. Eisenerzlager sind mehrfach bekannt; im 
Nordosten von Mindanao sollen Vorriite von 500 Mili. t 
und mehr vorhanden sein, die aber selbst in getrocknetem 
Zustand nur 50<yo Eisen enthalten. Der Ko hien bergbau 
ist von untergeordneter Bedeutung. Zeitweise werden die
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Kohlenvorkommen wegen des Wettbewerbs der ein- 
gefuhrten Kohle uberhaupt nicht ausgenutzt; die gróBte 
Forderung wurde 1920 mit 58000 t erreicht. Der Bergbau 
auf M a n g a n e r z  im Norden von Luzon war bisher wenig 
erfolgreich. Die friihere allgemeine Annahme, die Vor- 
kommen seien durchweg geringwertig, hat sich aber ais 
irrig erwiesen. Nach Angaben des U. S. Bureau of Mines 
stellt sich nach neuern eingehenden Forschungen der 
Mangangehalt der Erze auf 45-50o/o; sie stehen damit den 
besten andem Manganerzen nicht nach. Stórend ist aller- 
dings ihr groBer Gehalt an Kieselsaure und Phosphor, auch 
betragt haufig ihr Feuchtigkeitsgehalt 10«/o und mehr, was 
sich ungiinstig auf die Frachtlage auswirkt. Chrom er z 
wird an der Westkiiste von Luzon, wo erhebliche Vorrate 
vorhanden sein sollen, und im auBersten Siidosten dieser 
Insel abgebaut.

Der Kupfererzbergbau setzte auf den Philippinen 
erst 1937 ein. Die wichtigsten Vorkommen liegen im 
Norden der Insel Luzon sowie auf einer kleineren Insel vor 
der Sudostkiiste von Luzon. Die Erze haben einen Kupfer- 
gehalt von 3 — 4<yo, gelegentlich auch mehr bei einem Gold- 
gehalt von etwa 2 g/t.

Der naturgegebene Abnehmer  der philippinischen 
Bodenschatze ist Japan, das denn auch den gróBten Teil 
der Forderung an Eisen-, Chrom- und Manganerz sowie die 
Kupferkonzentrate bezog.

GroBhandelsindex Deutschlands (1913 =  100)

Durch
schnitt

Agrar-
stoffe

Industrie-
Rohstoffe

und
Halbwaren

Industrie-Fertigwaren

Produktions- Konsum- zu- 
mit'el giiter sammen

Gesamt-
index

1932 91.30 88 70 118,40 117,50 117,90 96,50
1937 104.58 96,15 •113.16 133,25 124.6$ N'5,91
1938 105.94 94,06 112,95 135.43 125,81 105,74
1939 107,89 95,04 112,83 115.86 125,9* 106 87
1940 110,70 98,60 113,00 141,70 129,30 110,00
1941:Jan. 111,20 99,60 113,30 146,80 132 40 111,40

April 111,80 100.10 113,30 147,30 132,70 111,90
Juli 113,=0 99,90 113,30 146,50 132,20 112.40
Aug. 114.40 100,00 113,30 146,60 132,30 112,80
Sept. 1 '2,80 100.50 113,30 146,50 132,20 112,50
Okt 111,40 100,90 113,30 146 80 132,40 112,20
No». 111.80 100:90 113,40 147.00 132,s*0 112.40
Dez. 113.10 101,30 113,50 146,90 132.50 113.10

Durchschn. 112,40 110,30 113,30 146,90 132,50 112,30

Bergbauliche Forderung und Selbstversorgung 
der Ver. Staaten von Amerika 1938-1943.

Die folgenden, den amtlichen Veróffentlichungen des 
U. S. Bureau of Mines in Washington entnommenen Zahlen, 
sind auf metrische Gewichte (1 t = 1000 kg) umgerechnet. 
Soweit nicht das Erzgewicht wiedergegeben ist, beziehen 
sich die Fórderziffern der Metalle auf den Metallinhalt der 
Erzfórderung. Der Verbrauch ist ohne Beriicksichtigung 
der Altmetall- und Yorratsbewegungen errechnet.

Minerał Einbeit
F5rderung im Jahre 

1938 1939 1940

Verbraurhs- 
decknrg durch 
die Fórd-rung 

1940 in %

Hauptlieferlander 1940 in %  der Gesamteinfuhr

Kohle.............. 1000 t 348 013 403 2S9 460550 104 _
E rdó l.............. 1000 t 164346 170053 182700 104 -
Erdgas . . . . Mili. cbm 64850 68 860 75300 100 -
A^phalt . . . . 10001 433 416 444 >100 -
G o ld .............. kg 131 900 143500 151150 -
Platin .............. 1391 1180 1270 24 GroBbritannien1 53, Kolumbien 27, Kanada 18
Palladium . . . |f 115 109 142 7 GroBbritannien1 83, Kanada 17
Silber.............. t 1918 1086 2121 —
Quecksilber . . (ł 620 642 1302 134 —
Kupfer . . . . 505991 660717 796582 93 Chi'e 42, Belg.-Kongo 12, Kanada 11, Mexiko 9, Peru 9, Rhodesien 6
Z i n n .............. 95 34 44 0 Malaya 77, Ni^derl.-lndien 10, Belg.-Kongo 4, GroBb itannien 4, China 3
Z i n k .............. 468900 579800 603900 96 Mexico etwa 55, Kanada etwa 20, Neufundland e wa 12
B lei................. 331 400 375300 4330*5 65 Mexico 56, Peru 13, Neufundland 10, Australien 8, Argentinien 6
Nickel.............. 377 357 503 0,5 Kanada fa*t 100
Kobalt . . . . — — gering 0 Re'g:.- Kongo 75, Kanada 25
Antimon. . . . n 542 328 412 3 Mexico 61, Bolivien 36
Kadmium . . . 1897 2186 3069 etwa 100 —
Eisenerz. . . . 10<X) t 28904 52551 7603S2 98,5 Chile 68, Cuba 9, Schweden 8
Manganerz . . 1000 t 26 30 41 3 USSR. 2*, Goldkus»e 19, Indien 15. Sudafrika 14, B^a^iMen 13, Cuba 10
Chromerz . . . 1000 t 0.8 4 3 0,4 Sudafrika und Sud-Rhodesien zus. 44, Philippinen 24, Turkei 11, Cuba 8
Molybdanerz . 1000 t 33 29 30 130 —

Wolframerz . . 1000 t 2,8 3,9 4 8 65 China 34, Bolivien 22, Argentinien 14, Australien 10, Portugal 6, Thailand 4

Vanadium . . .  . t 732 900 948 45 P̂ -ru 100
Tantalerz . . . t einige einige einige gering Be g.-Kongo, Nigerien. Austra'ien
Bauxit.............. 1000 t 316 381 446 44 Niederl.-Guayana 93, Brit.-Guayana 5
Maenesium . . t 2186 4831 5680 116 —
Arsenik . . . . 1000 t 15 21 23 74 Mexico75, Kanada 16
Uranerz . . . . t 27 <100 Beig.-Kongo, Kanada
Radium . . . . e 8 <100 Belg -Kongo, Kanada
Schwefelkies . . 1000 t 565 525 627 60 Spanien 80, Kanada 20
Scbwefel . . . 1000 t 2393 2091 2779 142 —

S e len .............. t 75 157 167 71 Kanada 100
Tellur.............. t 12 29 40 <100 Kanada
Graphit . . . . 1000 t gerine gering gering etwa 10 Korea, Ceylon, Madagaskar
Glimmer . . . 1000 t 19 23 21 75 Indien 90
Asbest . . . . u > o t 12 14 18 7 Kanada 92
Talk.................. 1060 t 193 230 255 94 Italien 34, Frankreich 20, Kanada 17, China 13, Indien 11
Magnesit . . . 1000 t 88 180 300 90 Kwantung 84
FluBspat. . . . 1000 t 73 166 212 96 Frankreich 48, Neufundland 30, Mexico 13
Schwerspat . . 1000 t 304 332 354 97 Cuba 100
Borate . . . . lOOOt 200 226 221 135 —

Rohphosphat . 1000 t 3799 3817 4067 122 —
Bentonit. . . . 1000 t 174 199 228 115 —
Stein-u.Kochsalz 1000 t 7273 8400 9065 101 —

Ka'isa'z . . . . lOOOt K20 283 270 344 85 Frankreich (ElsaB-Lotbringen) 64, Cbile 19, Spanien 11

Helium . . . . 1000 cbm 172 178 267 100 -

1 Ais Verarbeitungs- und Transitland fur kanadische und russische Rohstoffe. — * Einschl. manganhaltiger Eisenerze (1156000 t mit 5 35 , M n ,)

Die Ver. Staaten sind bis zum ersten Weltkrieg ein 
ausgesprochenes Ausfuhrland fiir Bergbauerzeugnisse ge
wesen. Infolge fortschreitenden Ausbaues der weiterverar- 
beitenden Industrie, weniger infolge Erschópfung der natiir- 
Iichen Vorkommen, entwickeln sie sich immer mehr zum 
Einfuhrland. Von 46 Mineralrohstoffen der obigen Statistik 
erzielten 1940 nur noch 10 irgendwelche Ausfuhruber- 
schiisse, wobei die friiher den Weltmarkt beherrschende 
Erdólausfuhr auf einen fast bedeutungslosen Betrag zuruck-

gegangen ist. Fiir 30 Mineralrohstoffe wird iiberwiegende 
Einfuhr nachgewiesen. In einer Reihe wehrwichtiger Mine- 
ralien — im amerikanischen Schri.ttum »strategische« bzw. 
bei geringerer Dringlichkeit »kritische« Mineralien ge- 
nannt —, wie Zinn, Nickel, Mangan, Chrom, Antimon, 
Asbest, ist das Land trotz aller eifrigen Bemuhungen m den 
letzten Jahren nach wie vor fast vollstandig vom Ausland 
abhangig, teilweise von Landern, dereń Lieferungen ernst- 
lich durch die Kriegslage gefahrdet sind.
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P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen1,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 29. Januar 1942.

35c. 1513303. Heinrich de Fries GmbH., Dusseldorf. Vorrichtung zur 
Verhiitung von Schlar-p^eil auf Seiltrommeln. 23.7. 38.

81 e. 1513106. Continental Gummi-Werke AG., Hannover. Forderband. 

6. 2. 39
81 e. 1513219. Fried. Krupp Grusonwerk AG., Magdeburg-Buckau. 

Diise zum Einblasen von Druckluft in Behalter zwecks Auflockerung von in 
diesen befindlichem Gut. 9. 12. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

Paten t-An m el du n gen

die vom 29. Januar 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 17. K. 147585. Erfinder: Paul Bodenstein, Magdeburg. Anmelder: 
Fried. Krupp Grusonwerk AG., Magdeburg-Buckau. Veifahren und Vor-
richtung zum Entwassern von Schlammen von Mineralien und sonstigen 
Stoffen. 12. 8. 37. Osterreich.

Ib , 6. M. 148007. Erfinder: Dr.-Ing. Richard Heinrich, Frankfurt
(Main). Anmelder: Metallgesellschaft AG„ Frankfurt (Main). Verfahren 
zur Beeinflussung von elektrostaiischem Scheidegut. 19. 6. 40. Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

Ib , 6. M. 149204. Erfinder: Dr.-Ing. Richard Heinrich, Frankfurt
(Main). Anmelder: Metallgesellschaft AG., Frankfurt (Main). Einrichtung 
zur elektrostatischen Trennung von feinkórnigen Gemengen. 21. 11. 40.

1 c, 1/01. G. 98490. Eifinder: Dipl.-Ing. Erich Trumpclmann, Saar
brucken. Anmelder: Gesellschaft fiir Fórtieianlagen Ernst Heckel mbri. 
Saarbrucken. Vcrfahren zum Aufbereiten von Kohle und anderen Gut- 
gemischen in einer leicht entmischbaren Schwertriibe. 19. 8. 38.

5c, 10/01. T. 51177. Erfinder: Karl Maria Groetschel, Bochum. An- 
melder: Heinrich Toussaint, berlin-Grunewald, und Bochumer Eisenhiitte 
Heintzmann & Co., Bochum. Klemmkórper fiir zweiteilige eiserne Grubcn- 
stempel. 24. 10. 38. >

5c, 11. F. 88092. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr. Hans Walter 
Flemming, Berlin. Schutzdaeh fiir den Untertagebetrieb. 30. 8. 39.

35a, 24. St. 59557. Eifinder: Dipl.-Ing. Oskar Stahl, Stuttgart. An- 
nielder: R. Stahl KG., Stuttgart-Wangen. Elektrischer Stockwerks- und 
Fahrtrichtungsanzeiger fiir Fórdeianlagen, besonders fiir Aufziige. 16.3.40. 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

81 e, 10. A. 86464. Eif.nder: Ferdinand Hentzen, Radebeul. Anmelder: 
Adler & Hentzen, Maschinenfabrik, Coswig. Gurtfórderer. 11. 4. 38. 
Osterreich.

81 e, 57. H. 163231. Erfinder: Albert Bredcmeyer, Witten (Ruhr). 
Anmelder: Walter Hardieck, Dortmund. Vorrichtung zum Einziehen der 
die Rutschenschiisse gegeneinander festlegenden und den Gesamtstiang ver- 
spannenden Seile; Zus. z. Anm. H. 159616. 21. 9. 40.

81 e, 121. B. 172061. Reinhold Brauer, Speyer (Rhein). Schrage Ver- 
laderampe mit waagerechter Plattform • am Oberende. 3.12.35.

Deutsche Patente.

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

das Patent erhoben werden kann.)

1 a (20oi). 7/5,597, vom 16.5.39. Erteilung bekanntgemacht am 4.12.41. 
F irm a O skar E il hauer in N eustad t (Orla). SpaLsieb oder -rost aus 
durch Schwei/hirtg in Hu er Lage zueinander gesicherlen Profilstaben oder 
Dra hien.

Die FuBteile der Stabe oder Drahte des Siebes oder Rostes sind ab- 
wechselnd nach verschiedenen Seiten bis zur Spaltmitte herausgedruckt, und 
die sich beriihrenden Ausdriickungen zweier benachbarten Stabe sind zu- 
sammengeschweilJt. An den FuBteilen der Stabe oder Drahte kónnen Zungen 
ausgestanzt, bis zur geg:enseitigen Oberlappung abgebogen und an den sich 
beriihrenden Flachen zusammengeschweilit werden. Die Stabe' oder Drahte 
kónnen auch an Querstiibe oder -drahte angeschweiBt werden.

la  (28io). 715 598, vom 31.12.38. Erteilung bekanntgemacht am 4.12.41. 
D ip l.- Ing . H e in r ic h  R iese in Beuthen (O.-S.). Yorrichiung zur Auf- 
bereitung von Kohle mitlels pulsierender Druckluft.

Am hinteren Ende der Oberleitrutsche a fiir die leichteren Teile des 
Gutcs ist bei der Vorrichtung eine die Setzflache b iiberdeckende standig 
auf- und abwarts bewegte gelochte Klappc c drehbar gelagert. Am hinteren 
Ende der letzteren ist eine nach unten ragende Staukante d vorgesehen.

Der Ableitkanal fur die Berge hat oben eine gelochte Wandung e. Die 
Oberleitrutsche a kann am vorderen Ende, z. B. an der Stelle /, nach unten 
abgesetzt sein, und der Raum unterhalb der Rutsche kann mit Ausnahme 
der Austrittoffnung fiir die Berge vóllig eingekleidet sein. Fur die 
Klapp? c, die nur durch den pulsenden Setzluftstrom bewegt werden kann 
und mit einem Gcgengewicht versehen ist, kónnen ferner Anschlage g vor- 
iresehen werden.

1 a (41). 715509, vom 26. 7. 39. Erteilung bekanntgemacht am 4 . 12. 41. 
G iu s e p p e Perino  in G enua-N erv i (Italien). Absełz- und Anreiche-

1 In den Gebrauchsmustern und Patentanmeldungen, die am SchluB 
mit dcm Zusatz »Osterreich< und »Protektorat Bóhmen und Mahren* ver- 
schen sind, ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land 
Osterreich bzw das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli

rungsanlage jur von Wasserfliissen mitgerissene wertvolle schwere Stofjc 
Prioritat vom 13. 5. 39 ist in Anspruch genommen.

In den FluB- oder Strombetten ist auf quer zur Stromrichtung ver- 
Iaufenden Grundwehren unter dem Wasserspiegel ein kraftiger Rost an- 
geordnet. Die zwischen den Grundwehren unter dem Rost liegenden freien 
Raume sind durch Kanale mit neben den Flussen (Strómen) ausgehobenen 
langlichen Becken verbunden, die so bemessen sind. daB die schwercn 
Stoffe, die von dem durch den Rost stróinenden Wasser mitgenommen 
werden, sich in ihnen absetzen kónnen. Die leichteren Slof.e werden von dcm 
Wasser durch AoflulJkanale des Beckens den Flussen wieder zugefuhrt. 
Seitlich der Becken kann ein mit diesen paiallel verlaufender, mit den Zu- 
und AbfluBkanalen der Becken durch Schiitzen in Veroindung stehender 
AbfluBkanal vorgesehen werden.

lOa (22oi). 715364, vom 6. 5. 34. Erteilung bekanntgemacht am 27.11.41. 
R udo lphe  Spatz  in C ou rbevo ie , Se ine (Fiankreich). V erfahren zur 
Herstellung von Koksprefilingen aus pflanzlichen Brennstoffen. Prioritat 
vom 18. 5. und 20. 12. 33 ist in Anspruch genommen.

Die Brennstoffe werden zunachst bis auf 
ungcfahr 30j ° und nach Ablauf der exother- 
misci.en Rcaktion ra.ch ai.f ungefahr 600° er- 
hitzt. Alscann wercen die Stoffe langęam ab- 
gekiihlt. pulvcrisiert ind mit einer so geringen 
Menge Teer ais Bindemittel vermengt, daB eine 
kó.mge Masse entsteht. Diese Masse wi.d zu 
PreBlingen verdichtet und bei lemperaturen 
bis zu 1000° verkokt. Der dabei entstehende 
Teer kann ais Eir.demittel fiir die pul- 
verisierten Stcffe verwendet werden.

lOa (330i). 715474, vom 31.10.30. Er
teilung bekanntgemacht am 27.11.41. Julius 
P in t sc li KG. in B e r lin . Von ichtung zum 
Schwelen von slaubfó/ migen Brennstoffen. 
Erfinder: Dr.-Ing. Curt Gerdes in Berlin-
Lankwitz.

Die Vorrichtung hat zwei oder mehr uber- 
einander angeordnete Rohrsysteme, durch dereń 
nebeneir.ander liegenden, von auBen beheizten 
Rohre a der zu schwelende Brennstoff hinab- 
fallt. Zwischen je zwei Rohrsystemen ist ein 
Gassammelraum b angeordnet, aus dem die 
Schwelerzeugnisse abgezogen werden. Die 
Rohre a des oberen Rohrsystems ragen in den 
Gassammelraum b hinein und munden etwas 
oberl alb dei Rchre des unteien Rohrsystems.
Die in den Gassammeliaum hinein ragenden

Enden der Rohre des oberen Rohrsystems kónnen mit Durchtrittoffnungen 
fiir die Schwelgase versehen sein.

35a (9i2). 715508, vom 4. 5. 38. Erteilung bekanntgemacht am 27.11.41. 
M a sc h in e n fa b r ik  M ónn- inghoff in Bochum . Sicherheitsvorrichtung,
zur Verhinderung des unzeitigen Aufschiebens von Fórderkórben. Der Schutz
erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Zwischen dem Hauptsteuerventil a und der Wagensperre b sowie dem 
Schubzylinder c der Aufschiebevorrichtung ist ein Arbeitszylinder d ein- 
geschaltet, dessen Kolbenstange gclenkig mit dem einen Arm eines dreh- 
und verschiebbar gelagerten Winkelhebels e verbunden ist. Der andere Arm 
dieses Hebels dient ais Anschlag fiir den Boden des Fórderkorbes. Auf der 
Drehachse des Hebels e ist eine Stange g drehbar angeordnet, dereń freics 
Ende frei auf dem verschiebbaren Teller h eines dem Arbeitszylinder d 
para lic 1 geschalteten SelbstschluBventils i aufruht. Durch dieses wird die 
vom Hauptsteuerventil a zu der Wagensperre b und der Aufschiebevorrich- 
tung strómende PreBluft gesteuert. Das SelbstschluBventil gibt die Zufuhr 
der frischen Luft zu der Sperre und der Aufschiebevorrichtung nur frei. 
wenn beim Drehen des Winkelhebels c durch den durch das von Hand ge* 
steuerte Hauptsteuerventil gesteuerten Arbeitszylinder d der freie Arm des 
Hebels auf den Boden des Fórderkorbes / auftrifft und infolgedessen die 
Drehachse des Winkelhebels in ihrer Fiihrung abwarts gezogen wird. 
Durch die sich abwarts bewegende Drehachse des Winkelhebels wird mit 
Hilfe der Stange g das SelbstschluBventil i geóffnet, so daB die frische 
Luft durch die Kanale dieses Ventils zur Sperre b und zur Aufschiebe- 
vorrichtung strómt. Bei abwesendem Fórderkorb wird der freie Arm des 
Winkelhebels e durch den Arbeitszylinder d ganz nach oben geschwenkt, so 
daB der Hebel bzw. dessen Drehachse nicht nach unten verschoben und 
infolgedessen das SelbstschluBventil nicht geóffnet wird. Der Aufschicbc- 
vorrichtung und der Wagensperre kann daher keine frische Luft zustrómen. 
d. h. es werden keine Wagcn auf den Fórderkorb geschoben, obgleich das 
Hauptsteuerventil auf Aufschieben eingestellt ist. Zwischen der Austritt
offnung k des SelbstschluBventiles i und dem Eintrittstutzen / des Arbeits- 
zylindcrs d kann ein Ruckschlagventil eingeschaltet sein, das den Zutritt 
der frischen Luft zum Zylinder d, sowie den Obertritt der verbrauchten 
Luft von der Offnung k des SelbstschluBventils nach dem Stutzen / regelt.

81 e (25). 715470, vom 13.12.39. Erteilung bekanntgemacht am 27.11.41- 
Ueorg H euchem er in W ien . Lauf- und Tragrollenpaar fur raumbeweg-
17 9 ^ us’ 7 Das Hauptpat. hat angefangen am
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Der die Lager fiir die gemeinsame Achse der Rollen des durch ‘das 
Hauptpatent geschiitzten Rollenpaares tragende Kórper hat einen nach unten 
gerichteten Lappen, der mit Aussparungen fiir ein senkrecht stehendes Glied 
der das Zugmittel fiir das Rollenpaar bildenden Schiffskette versehen ist. 
Der Larpen wird an dem Kettenglied durch eine in eine Gewindebohrung 
des Lappens eingreifende Schraube mit Hilfe einer Scheibe festgeklemmt, 
die mit den Aussparungen des Lappens entsprechenden Aussparungen fiir das

Kettenglied versehen ist. Die Klemmschraube hat an den uber den Lappen 
des Kórpers und iiber den Kopf der Schraube vorstehenden Enden zylin- 
drische Zapfen, an denen das Lastgehange mit Hilfe einer mit Bohrungen 
fiir die Zapfen versehenen Gabel pendelnd aufgehangt ist. Die Lauflinie 
der Rollen, die Kettenachse und die Achse der Klemmschraube liegen in 
derselben Ebene.

Z E I T S C H R I p T E N S C H A  U x
(Eine Erktarung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 14—16 verdifenllicht. * bedeutet Teit- oder Tafelabbitdungen.)

Geologie und Lagerstaltenkunde.
Allgemeinen. Holmquist, P. J.: S tud ier  av »fal tstup- 

nings«-problemet. Tekn. T. 71 (1941) Bergsvetenskap 
Nr. 11 S. 85/92* und Nr. 12 S. 93/100*. Eingehende Unter
suchungen und Beobachtungen iiber Faltungserscheinungen 
sowie ihre Auswirkungen auf Lagerstattenstruktur und 
-inhalt.

Lagerstatten. Reich, H .: Uber die magnet ischen 
Eigenschaften von Gesteinen und Erzen und iiber 
damit zusammenhangende Lagers ta t tenprob leme. 
Z. Dtsch. Geol. Ges. 93 (1941) Nr. 9/10 S. 443/55*. All-
gemeines iiber die magnetischen Eigenschaften von Ge
steinen. Untersuchungsergebnisse. Lagerstattenprobleme 
mit Gesteinsmagnetisierung. Schrifttum.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Kraftanlagen. Weiss, Fritz: P lanmaBige Sicherhei t  

und W ir t scha f t l i chke i t  in den Kraftanlagen .  
Warme 64 (1941) Nr. 50 S. 463/64. Unmittelbare Aufgaben 
der Betriebslenkung in Krafthausern. Energielieferung nach 
den Erfordernissen des Fertigungsplans. Der EnergiefluB 
zum Verbraucher. Aufgaben der Planabteilung.

Stegemann, M . :Damp f techn ischeScha l tmóg l ich-  
keiten in Hochdruckkra f twerken .  Elektr.-Wirtsch. 40 
(1941) Nr. 34 S. 531/40*. Voraussetzung fiir den Aufbau des 
Warmeplanes. Berechnung des Warmeplanes: Druck und 
Temperatur, Zwischeniiberhitzung, Vorwarmung und Ent- 
gasung, Verdampfer. Konstruktive Durchfiihrung des 
Warmeplanes. Bewahrung der Schaltungen beim Anfahren. 
Schrifttum.

Noack, W. G.: Heu t ige r  Stand des Veloxkessels.  
Z. VDI 85 (1941) Nr. 51/52 S. 967/75*. Bauweise des VeIoX- 
kessels, wie sie sich auf Grund mehrjahriger Erfahrungen 
herausgebildet hat. Der Kessel ist heute noch auf gas- 
fórmige oder fliissige Brennstoffe angewiesen, kann aber 
fiir alle vorkommenden Dampfdriicke und mit Einzel- 
leistungen bis zu 150 t/h gebaut werden.

Hellemans, A. H. W.: Der Damipfólabscheider .  
Brennstoff- u. Warmewirtsch. 23 (1941) Nr. 11 S. 172/78*. 
Die Anwendung des Dampfólabscheiders ist nicht nur wirt- 
schaftlich, sondern bei der heutigen Ólknappheit auch not
wendig. Beschreibung verschiedener Ausfiihrungen von 
Fliehkraft- und StoBkraftentólern und dereń Beurteilung. 
ZweckmaBige Wahl des Zylinderóls hinsichtlich der Ab- 
scheidungseigenschaften. Versuche des Bayerischen Revi- 
sions-Vereins. Der Zyklonólabscheider, Bauart ter Linden.

Feuerungen. Presser, Heinz: Feuerungsversuche 
mit einem Di irr-Ruprecht-Schwerkraft rost .  Gliick- 
auf 78 (1942) Nr. 5 S. 61/66*. Beschreibung der neuen Rost- 
bauart. Versuchsanlage. Durchfiihrung und Ergebnisse von 
Feuerungsversuchen. Kritik des Schwerkraftrostes. Be- 
triebsbewahrung und vorgesehene Verbesserungen.

de Voogd, J. G. und H. J. Tadema: A ng r i f f  von 
Schornsteinen und Abzugsroh ren  durch Rauch- 
gase. Brennstoff- u. Warmewirtsch. 23 (1941) Nr. 12
S. 189/96*. Die angreifende Wirkung von Rauchgasen wird 
durch Wasser, C 0 2, S02, S03, NO-Verbindungen und feste 
Teilchen verursacht. AuBerdem spielt der fast immer vor- 
handene Sauerstoff eine wichtige Rolle. Mitteilung umfang- 
reicher Beobachtungen und Versuchsergebnisse. Abwehr- 
maBnahmen. Schrifttum.

Entascliung. Herrmann, W .: N e u z e i t l i c h e  En t -  
aschungsanlagen. Braunkohle 41 (1942) Nr. 1/2 S. 1/9*. 
Es werden die neuzeitlichen Entaschungsanlagen zur Be
seitigung der groben in der Brennkammer und in den 
Kesselziigen anfallenden Aschen geschildert, die den 
heutigen Anforderungen an hygienische Betriebsweisen ent- 
sprechen. Dariiber hinaus wird auf die Schwierigkeiten, die

1 Einseitig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 31M 
fiir das Yierteljahr zu beziehen.

sich bei der Beseitigung der in Elektrofiltern anfallenden 
sehr feinen Flugaschen ergeben, eingegangen und auf- 
gezeigt, welche Wege zu dereń Beseitigung mit Erfolg 
beschritten worden sind.

Chemie und Physik.

Heizwert. Scheer, Wolfram: Zur Berechnung des 
Heizwertes von Steinkohlen aus analyt ischen 
Daten. Gluckauf 78 (1942) Nr. 4 S. 52/53*. Da die un
mittelbare Messung des Heizwertes eine gewisse Aufwen- 
dung an Zeit, Erfahrung und nicht immer verfiigbaren Ge- 
raten voraussetzt, sind zahlreiche Verfahren zur Errechnung 
des Heizwertes aus den analytischen Daten ausgearbeitet 
worden. Fiir die Praxis allein wichtig ist die Berechnung 
nach den Ergebnissen der Kurzanalyse. Mitteilung des Ver- 
fahrens an Hand des Schrifttums.

Wirtschaft und Statistik.

Allgemeines. W ir tscha f t  der W e l t  im Umbruch.  
Dtsch. Volkswirtsch. 11 (1942) Nr. 1. Die Zeitschrift sieht 
fiir die weltwirtschaftlichen Probleme der neuen poli jschen 
una wirtschaftlichen Formung der Weit wie innerhalb der 
Raumbildungen den grundlegenden Unterschied unseres 
Zeitalters gegeniiber der Vergangenheit in der eindeuJgen 
Charakteristik unserer Zeit durch aktiv schópferisches 
Wollen und Fiihren. Unsere Generation wiinsche das 
Grundgeschehen selbst zu kontrollieren und nehme damit 
die Formung und Pragung der der individuellen und 
kollektiven Betatigung zugrunde liegenden Sphare der 
politischen und wirtschaftlichen Móglichkeiten in die Hand. 
In diesem, und damit trifft die Zeitschrift zweifellos den 
Wesenskern, aktiv politischen Wollen liege die siarkere 
Grundkraft unserer Gegenwart. Unsere Zeit sei politisch 
von Grund auf, sie sei aber auch durch und durch sozial. 
Auch drauBen in der Welt spiele sich letzten Endes nichts 
anderes ab, ais die Verwirklichung der von dem deutschen 
Nationalsozialismus auf seine Fahne geschriebenen For- 
derung des Rechtes auf Arbeit.

Kastenholz: Ins Jahr X. Europa-Kabel (1941) Nr. 31. 
Der Verfasser kennzeichnet die wirtschaftliche Lage zum 
Jahreswechsel sehr treffend und knapp dahin, daB der 
Kontinent Europa materiell und politisch starker gefestigt 
sei ais je; demgegeniiber sei die sogenannte Weltwirtschatt, 
der Welthandel im eigentlichen Sinne, bis auf einen 
winzigen Rest abmontiert worden. Diese Feststellung 
belegt der Verfasser sodann mit Einzelheiten iiber die 
Unterschiede der wirtschaftlichen Struktur hier und driiben. 
Wir seien weit weniger stark tagesgebunden; wir hatten 
die Macht errungen, langfristig zu planen. Beim Eintritt in 
das Kalenderjahr 1933 stand Deutschland infolge seiner 
politischen Machtlosigkeit in der brennenden Gefahr, mit 
seinem FleiB und seiner Leistung ein helotisches Lohn- 
gewerbeland fiir die Angelsachsen zu werden. Heute, beim 
Eintritt in das Jahr X des neuen Deutschen Reiches lebe 
ein groBer Teil Europas von den Auftriigen und Liefe- 
rungen Deutschlands im Sinne eines lebendigen und starken 
Europa. Was stattgefunden habe und sich fortschreitend 
weiter vollziehe, sei nicht etwa eine einfache Umkehrung 
der Verhaltnisse von 1932 sondern eine Wandlung.

Arbeitseinsatz. Budian, Hans :NachwuchsundBeru f .  
Das Reich (1942) Nr. 2. Das Bemiihen des Verfassers, iiber 
grundsatzliche Fragen des Arbeitseinsatzes nach dem 
Kriege Klarheit zu schaffen, kann nur begriiBt werden, da 
so móglicherweise im Arbeitseinsatz bei der kiinftigen Um- 
stellung von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft auf- 
tretenden Reibungen rechtzeitig vorgebeugt werden kann. 
Wenn der Verfasser auch einschrankend bemerkt, daB sich 
die auftauchenden Fragen nicht restlos beantworten lassen, 
da die Entwicklung noch zu sehr im Flusse sei, so wird 
dadurch doch keineswegs der Wert seiner Ausfiihrungen
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beeintrachtigt. Auf viele Fragen wird iiberhaupt erst eine 
Antwort gegeben werden kónnen, wenn Europa nach 
diesem Kriege sein neues Gesicht erhalten hat. Bestimmte 
Grenzen fiir die kunfiige Ordnung im Rahmen eines or- 
ganischen Wirtschaltsautbaus stehen dagegen so sicher fest, 
daB die allgemeine Richtung der beruilichen Entwicklung 
erkennbar wird, die der Verfasser dann auch klar heraus- 
arbeitet. Das Kriterium der Jahre nach diesem Kriege 
werde sein, daB fiir viele planmaBig vorbereitete Arbeits- 
vorhaben ebenso planmaBig die Arbeitskrafte zur Ver- 
fiigung gestellt werden miissen. Im Gegensatz zum Welt- 
kriege werde nach diesem Kriege kein UberschuB an 
Arbeitskraft vorhanden sein, wie es der alters- und berufs- 
iniiBige Auibau unserer Bevóikerung zeige. Die Lage sei 
dadurch gekennzeichnet, daB wir den Mangel an Arbeits- 
kraften nicht ais eine gegenwartige kriegsbedingte Er
scheinung werten diirfen. Die in der niichsten Zukunft 
erkennbare Entwicklung und der Zustand unserer Volks- 
kraft wurden es notwendig machen, einen den Lebens- 
bediirfnissen unseres Yolkes entsprechenden Haushaltsplan 
der deutschen Arbeitskraft aufzusteden, um berufuche 
Fehleinsatze zu vermeiden. Dabei werde sich eine Rang- 
schaftszweige und Berufe sowie eine Reihenfolge in der 
ordnung der nationalen Wichtigkeit der einzelnen Wirt- 
Zufiihrung von Nachwuchs ergeoen. Trotz der grundsiitz- 
lichen Achtung der Freiwiliigkeit wurden bei der Berufs- 
und Arbeitsplatzwahl immer die Lebensbediirfnisse der 
Gesamtheit entscheidend sein miissen. Die notwendigen 
LenkungsmaBnahmen wurden daher nach dem Kriege nicht 
den Charakter einer lnprovisation haben kónnen, und der 
Haushaltsplan der deutschen Arbeitskraft konne nur or- 
ganisch wachsen. Er werde seinen wesentlichen Aufbau 
durch die Lenkung des beruflichen Nachwuchses erhalten. 
Soweit ein ungedeckter Rest an benótigten Arbeitskraften 
verbleibe, konne er durch Steigerung der beruflichen Aus
bildung, durch Verbesserung der Arbeitsmethoden, durch 
verstarkten Einsatz arbeitsparender Maschinen, durch eine 
Bessergestaltung der betrieblichen Organisation und not- 
falls durch erhóhten Einsatz fremdnationaler Arbeitskrafte 
iiberwunden werden. Jeder einzelne Deutsche werde sich 
bei seinen Entscheidungen iiber seine berufliche Zukunft 
oder die der ihm ais Erzieher anvertrauten Menschen weit- 
gehend von den Bediirfnissen der gesamten Nation leiten 
lassen miissen.

Betriebswirtschaft. Hiiser, Hartwig: D ie betriebs- 
wirtschaft l iche Auswertung  von Wertf orme ln  fiir 
Erze und andere Hi it tenvorsto ffe  (SthluB). Met. u. 
Erz 38 (1941) Nr. 24 S. 522/24. Die Betriebsabrechnung 
von Bergwerken, Hiittenwerken und vereinigten Betrieben. 
Die Wertformeln in der staatlichen Betriebslenkung.

Verschiedenes.

Torf gewinnung. Kareby, Erik: Det stat l iga torv- 
bolagets verksamhet . Tekn. T. 12 (1942) Mekanik Nr. 1
S. 1/9*. Ubersicht iiber die groBen skandinavischen Torf- 
vorkommen. Verfahren der maschinenmaBigen Torf- 
gewinnung und -verarbeitung, im besondern zu Briketten. 
Leistung und Kosten der verschiedenen Betriebsweisen.

P E R S Ó N L I C H E S

Der Bergwerksdirektor Bergassessor Wawers ik  in 
Emmagrube (O.-S.) fiihrt diesen Familiennamen an Stelle 
des bisherigen Namens W a wrzik  auf Grund eines Erlassies 
des Reichsinnenmir.isters vom 24. November 1941.

Den Tod fiir das Vaterland fanden:

im Osten der Bergassessor Benno Russel l ,  Leutnant 
in einem Pionier-Bataillon,

am 8. Januar im Osten der Diplom-Bergingenieur 
Dieter Thusius, Oberleutnant in einem Infanterie- 
Regiment, im Alter von 34 Jahren.

Gestorben:

am 4. Februar in Limperich bei Bonn der Bergassessor 
Wolfgang Albrecht ,  friiherer Bergwerksdirektor des 
Eschweiler Bergwerksvereins zu Kohlscheid, im Alter von 
65 Jahren,

in Nordhausen (Harz) der Oberbergrat i. R. Paul 
Horn,  friiherer Bergwerksdirektor der PreuBischen Berg- 
werks- und Hiitten-AG. und Direktor des Kaliwerkes 
Bleicherode, im Alter von 67 Jahren.

U m in S e u t fd ie c S e c g le u te

Der Verein Deutscher Bergleute trauert aufrichtig 

mit dem gesamten deutschen Volk und der gesamten 

deutschen Technik um Reichsminister Dr. T od t, den 

ein unerbitterliches Geschick die Vollendung seiner 

Taten nicht erleben lieB. Sie werden unsterblich sein.

In unserer Aufbauarbeit sind wir stets freudig 

den uns von Dr. Todt in seiner Eigenschaft ais 

Reichswalter des NSBDT. erteilten Richtlinien und 

Weisungen gefolgt; stets durften wir bei ihm auf 

volles Verstandnis fiir unsere Arbeit und die beson

deren Belange des VDB. rechnen.

An der Bahre des Verstorbenen gelobt der Verein 

Deutscher Bergleute, alles einzusetzen, um die Arbeit 

und die Gedanken des groBen Technikers vollenden zu 

helfen. In stolzer Trauer entbieten wir dem Reichs

minister und Reichswalter des NSBDT. Dr. Todt ehr- 

fiirchtsvoll ein letztes Gliickauf.

V e re in  D e u ts c h e r  Bergleute.

Bezirksverband Westsachsen.

Wir machen die Mitglieder des VDB. darau1 aufmerk- 
sam, daB am Mittwoch, dem 18. Februar, Herr Berghaupt- 
mann Dr.-Ing. Wern icke  im Hórsaal der Bergakademie 
zu Freiberg (Sa.) fiir die Mitglieder des NSBDT.-Fach- 
verbandes »Metall und Erz« iiber ein techno-politisches 
Thema sprechen wird. Die Teilnahme ist auch fiir die 
Mitglieder des VDB. zu empfehlen und kostenlos.

Dr. May,  Leiter des Bezirksverbandes Westsachsen.

Zweigverein Bezirk Oberschlesien.

Freitag, den 20. Februar, 19 Uhr, findet im Saale der 
Hans-Schemm-Schule zu Rybnik, Gymnasialstr. 41, ein 
Lichtbildervortrag des Herrn Diplom-Bergingenieur Paul 
Góbe l ,  Kattowitz, iiber das Thema »Erfahrungen mit 
eisernen Grubenstempeln in Obersch!esien« statt. Wir laden 
hierzu unsere Mitglieder ergebenst ein und bitten um zahl- 
reichen Besuch.

Leuschner,
Vorsitzender des Zweigyereins Bezirk Oberschlesien.

Ortsgruppe Bochum.

Die nachste Veranstaltung unserer Ortsgruppe findet 
Sonntag, den 22. Februar 1942, 16.30 Uhr, im Parkhaus 
Bochum mit einem Vortrage von Herrn Bergrat Bitzer, 
Hamm, »Finnland und der hohe Norden«, statt. Dieses 
besonders aktuelle Thema verspricht einen interessanten 
Einblick in die gegenwiirtigen wirtschaftlichen und poli- 
tischen Verhaltnisse im hohen Norden. Wir laden Sie zu 
dieser Veranstaltung mit Ihren Angehórigen freundlichst 
c*n und bitten, auch Freunde und Gaste einzufiihren. Ein 
gemiitliches Beisammensein wird den Abend beschlieBen.

Jacob, stellv. Vorsitzender der Ortsgruppe Bochum.

Ortsgruppe Castrop-Rauxel.

Am 22. Februar, 17 Uhr, findet im Lokale Kóllmann in 
Castrop-Rauxel ein Kameradschaftsabend statt. Herr Muse- 
umsdirektor Grewe,  Essen, wird eiiijen hochinteressanten 
Vortrag mit Lichtbildern halten iiber »Der heimische Berg
bau und seine Technik von der Friihzeit bis zum Jahre 
1860«. Zu dieser Veranstaltung laden wir unsere Mitglieder 
mit ihren Damen freundlichst ein.

Kaiser, Vorsitzender der Ortsgruppe Castrop-Rauxel.

Ortsgruppe Essen.

Am Montag, dem 23. Februar, 17 Uhr, findet im Haus 
der Technik ein Vortrag des Herrn Dr.-Ing. habil. Ernst 
G lebę ,  Essen, iiber das Thema »Neuzeitliche Gestaltung 
des Abbaues steilgelagerter Steinkohlenflóze« statt. Wir 
bitten um rege Beteiligung unserer Mitglieder.

Rauschenbach ,  Vorsitzender der Ortsgruppe Essen/


