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Manner der deutschen Technik!

Parteigenosse Reichsminister Dr.-lng. F r i t z T o d t  ist am 8. Februar 1942 bei Durchfiihrung seiner militarischen 

Aufgaben in soldatischer Pflichterfiillung tódlich verungliickt. Ein groBer Ingenieur, ein Mensch, erfiillt von Liebe zur 

Natur und zur Kunst, ein vorbildlicher Kamerad und nationalsoziaiistischer Kampfer ist von uns gegangen.

Der Fiihrer hat mich zum Nachfolger Dr. Todts ernannt. Neben den staatlichen Dienststellen Dr. Todts habe 

ich auch die Leitung des Hauptamtes fiir Technik und des Nationalsozialistischen Bundes Deutscher Technik iiber- 

nommen. Die mir vom Fiihrer gestellten Kriegsaufgaben zwingen mich, mich zunachst ausschlieBlich mit Waffen und 

Munition zu befassen. Friedensaufgaben miissen zuruckgestellt bleiben.

Manner der deutschen Technik! Mein Appell an meine Mitarbeiter der Berliner Dienststellen gilt fiir Euch alle 

Wir wollen den Namen Dr. Todt und sein Werk in Ehren halten, indem wir rastlos und entschlossener denn je den 

Weg gehen, den er uns gezeigt hat; denn nur die erfolgreiche Durchfiihrung der gestellten Arbeiten war der Wille 

Dr. Todts und ist entscheidend fur die Sicherung der deutschen Zukunft.

Speer,

Reichsminister und Leiter des Hauptamtes fiir Technik

Ansprachen des Reichsministers Sp ee r  und des Ministerialrates D o r s c h

anlaBlich des Gefolgschaftsappells der Dienststellen Dr. Todts am 14. Februar 1942

Reichsminister Speer: Meine Mitarbeiter! Auf dem 
Hóhepunkt seiner gewaltigen Arbeiten wurde unser Chef, 
Parteigenosse Dr. Todt ,  aus dem Leben gerissen. Sein 
Werk steht fiir alle Zeiten und unauslóschlich im Buch der 
Geschichte. Der Fiihrer hat mich nun mit der Fortsetzung 
dieses Werkes betraut. Er hat mir damit eine schwere Ver- 
antwortung auferlegt. Ich bin mir bewuBt, daB ich die 
unvergleichliche Kraft Dr. Todts Euch nie voll werde 
ersetzen kónnen. Aber ich gelobe ihm und auch Euch, 
dieses Erbe treu zu hiiten und alles zu tun, um sein Werk 
weiter zu fuhren. Sein Andenken muB uns auf immer 
erhalten bleiben. Der Gedanke an ihn und seine Arbeits- 
leistung werden unsere gemeinsame Arbeit stets mit neuem 
Leben und mit neuen Impulsen erfiillen.

Meine Person wird sich auch in Zukunft hinter das Ver- 
machtnis Dr. Todts zuriickstellen. Meinen Willen, dies bis 
zur letzten Konseąuenz durchzufiihren, kónnt Ihr darin 
sehen, daB ich den »Baustab Speer« in der Organisation 
Todt habe aufgehen lassen. In der Zukunft werden die 
Aufgaben der Organisation Todt erweitert, so daB damit 
sichergestellt bleibt, daB sein Name auch mit den zu- 
ki inftig von uns zu schaffenden Werken verbunden bleibt. 
Ich selbst werde ais Chef dieser Organisation dereń Uni
form mit Stolz tragen.

Meine neuen Aufgaben kann ich nur erfiillen, wenn 
ich auf Eure selbstlose Mitarbeit rechnen kann. Viele von 
Euch zahlen zu den bewahrten alten Mitarbeitern Dr. Todts. 
Ihr habt sein Werk von der ersten Stunde begleitet und 
habt alle Sorgen und Nóte des Aufbaues mit ihm geteilt. 
Ich wende mich heute besonders an Euch und bitte, mich 
in Eure Kameradschaft der alten Mitarbeiter aufzunehmen. 
Ihr kónnt hierfiir zu mir das Vertrauen haben, daB ich 
mich Eurer persónlichen Nóte und Sorgen ebenso annehmen 
werde, wie es einst unser Chef getan hat. So wollen wir 
nun an die Arbeit gehen, zu der uns der Fiihrer berufen 
hat. Seinen groBen Schmerz und seine tiefe Trauer haben 
wir erlebt. Er verlor in Todt einen seiner engsten Mit
arbeiter, und wir alle wissen, wie klein der Kreis seiner 
Vertrauten ist. Mag unsere Trauer um den Toten noch so 
groB sein —, die des Fiihrers ist groBer. Wir alle wollen 
ihm durch rastlose Arbeit erleichtem, diesen Schmerz zu 
verwinden. Denn der Erfolg unserer Arbeit ist entscheidend 
fiir den Sieg Deutschlands. Ich habe dem Fiihrer gelobt, 
meine ganze Kraft nur fiir dieses Ziel einzusetzen, und ich 
weiB heute schon, daB ich mich dabei auf Euch verlassen

kann. Wir wollen es bekraftigen durch ein dreifaches »Sieg 
Heil« auf den Fiihrer!

M in is ter ia lra t  Dorsch :  Arbeitskameraden! Vor
wenigen Monaten standen wir hier an der gleichen Stelle, 
um den 50. Geburtstag Dr. Todts zu feiern. Es war ein 
Tag von wirklicher Freude und wirklicher Anteilnahme 
Und nun haben wir vor zwei Tagen den toten Reichs
minister zu Grabę getragen. Ich brauchę iiber sein Leben 
und sein Werk nicht mehr zu sprechen. Der Fiihrer selbst 
hat ihm die Totenrede gehalten, und er hat den groBen 
Menschen, den vorbildlichen Nationalsozialisten und den 
groBen Organisator geschildert, und er hat ihn seinen 
Freund genannt. Dann hat der Fiihrer mit bewegter 
Stimme in grandioser und seherischer Weise den Tod dieses 
einzigartigen Menschen ais den notwendigen Beitrag der 
Bewegung zum Freiheitskampf unseres Volkes gedeutet 
Welch wundersame Deutung! Wieviel Trost, wieviel Ruhe 
und wieviel SiegesgewiBheit hat er uns damit gegeben.

Und nun, Arbeitskameraden, nehmen wir wieder den 
Kopf hoch und gehen im Geiste Dr. Todts an unsere Arbeit. 
Seine Ehre war die Treue zum Fiihrer, und der Wahlspruch 
des OT-Mannes heiBt: »Der Fuhrer hat immer recht«. Der 
Fiihrer hat den Parteigenossen Albert Speer zum Nach
folger Dr. Todts ernannt. Wir geloben dem vom Fuhrer 
bestellten Reichsminister Speer treue Gefolgschaft, und wir 
wissen, daB wir damit den Namen Dr. Todt in Ehre halten.

Herr Reichsminister! Sie iibemehmen ein schweres 
Amt und eine groBe und umfangreiche und vielgestaltige 
Aufgabe. Ich glaube aber, ich darf ohne Uberheblichkeit 
sagen, Sie ubernehmen auch eine Gefolgschaft, die von 
Dr. Todt geformt und erzogen ist, eine Arbeit anzupacken 
und durchzustehen.

Und Euch, meine Arbeitskameraden, darf ich folgendes 
sagen: Ich habe es gesehen und gefiihlt, mit welcher Vor- 
nehmheit und mit welchem Takt und mit welcher Wiirde 
der Reichsminister Speer die Arbeit unseres Dr. Todt iiber- 
nommen hat. Ich habe es vor allen Dingen gesehen, mit 
welcher Energie er jeaem Versuch, unseren Arbeitsbereich 
zu schmalern, entgegengetreten ist. Wir, die wir uns ais 
engere Mitarbeiter Dr. Todts bezeichnen durften — und ich 
spreche hier im besonderen auch im Namen des erkrankten 
Staatssekretars — haben in diesen Tagen die Uberzeugung 
gewonnen: Es wird gut
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Versuche zur Ermittlung des VerschleiBwiderstandes verschiedener Werkstoffe 

fiir Blasversatzrohre sowie des Einflusses der Rohrverlegung bei Blasversatzanlagen.
Von Dr.-Ing. habil. Karl W e l l inge r  und Dipl.-Ing. Hans-Carsten Brockstedt , Stuttgart.

(Mitteilung aus der Staatlichen Materialpriifungsanstalt an der Technischen Hochsehule Stuttgart).

Die Untersuchungen sollten dazu dienen, den EinfluB 
der Werkstoffbeschaffenheit von Blasversatzrohren hin- 
sichtlich ihres VerschleiBverhaltens zu klaren. AuBerdem 
sollten nach Móglichkeit Erkenntnisse iiber den EinfluB 
der Rohrverlegung auf die Abnutzung gewonnen werden. 
Die zur Zeit bestehende uneinheitliche Auffassung in der 
Praxis und im Schrifttum, die sich aus den besonderen 
Schwierigkeiten bei der Erprobung von Blasversatzrohren 
im Betriebe ergibt, erschwert im allgemeinen die Werk- 
stoffauswahl fiir die Versatzrohre und laBt den EinfluB der 
Rohrverbindungen und damit die Giite der Rohrverlegung 
nicht immer mit Sicherheit erkennen. Die Ergebnisse der 
im folgenden naher beschriebenen Versuche gestatten eine 
zweckmaBigere Werkstoffauswahl fiir die Blasversatzrohre 
und konnen ais richtungweisend fiir die Beurteilung der zu 
verwendenden Rohrverbindungen angesehen werden. Ent
sprechend der Aufgabenstellung wurden die nachstehenden 
Untersuchungen durchgefiihrt.

Versuchsdurchfiihrung.

1. Versuche zur Best immung des VerschleiBes in 
ge rad l i n ig  ver legten Rohrle i tungen .

Ein mit Blasgut beladener PreBluftstrom wird durch 
Aufsatzrohre bestimmter Abmessungen hindurchgeleitet. 
Dabei werden verschiedene Rohrwerkstoffe unter Anwen- 
dung verschiedener Blasgiiter und Blasdriicke untersucht.

Fiir die Durchfiihrung dieser Versuche wurde das von 
Gary entwickelte Sandstrahlgeblase zur Priifung von Ge- 
steinen, Bauart Vogel-Schemmann, benutzt. In Abb. 1 ist die 
Einrichtung schematisch dargestellt. Auf die Blasdiise 
(Abb. 2) mit auswechselbaren Buchsen werden Rohre von 
18 mm Innendurchmesser und 235 mm Lange aufgesetzt 
und dereń Abnutzung durch den Sandstrahl festgestellt. 
Die Versuchsanordnurig ist so gewahlt, daB einfache und 
mit geniigender GleichmaBigkeit herstellbare VerschleiB- 
korper Verwendung finden konnen. Die Rohre konnen leicht 
ausgewechselt und mit den Diisen genau zusammengepaBt 
werden. Durch rechtzeitiges Auswechseln der Diisen-Ein- 
satzbuchsen laBt sich die Einfuhrung des Śandstrahles 
gleichhalten. Der Diisenaustrittsdurchmesser wurde um

0,6 mm kleiner gewahlt ais der Durchmesser des Aufsatz- 
rohres. Auf diese Weise gelang es, den EinfluB des StoBes 
gering zu lialten. Die Versuchsdauer betrug anfanglich 2 h 
je Versuch. Spater nach Aufstellung 
der ersten zwei Versuchsreihen wurde 
sie auf % h gekiirzt. Der Verschleifi 
wurde in g/min ermittelt. Ais Blas
gut dienten reiner Quarzsand, FluB- 
sand (Neckar), Grabsand und Stahl- 
kies. Der Blasdruck betrug p = 0,5 1,0 
2,0 und 3,0 atii. Die Zahlentafel 1 
bringt eine Zusammenstellung der 
untersuchten Werkstoffe. Die mit A, 
und Bj bezeichneten Stahle ent- 
sprechen etwa den Rohrwerkstoffen 
St 35.29 und St 55.29, wahrend der 
Stahl Dj in Hartę und Zusammen- 
setzung der VerschleiBschicht des 
unter Ziffer 2 gepriiften Verbund- 
stahles entspricht.

2. Versuche zur Bes t immung  des 
Abnu tzungsw iders tandes  beim 
Anstrahlen unter best immten 

Winke ln .

Hierbei follte die Frage der 
Werkstoffbeschaffenheit auf den Ver- 
schleiBwiderstand von nicht gerad
linig verlegten Rohrleitungen unter
sucht werden. Es wurden Anstrahl- 
winkel zwischen 5 und 90° gewahlt, 
obgleich in diesem Zusammenhang im 
wesentlichen nur die kleineren Winkel 
in Betracht kommen. Fiir diese Ver- 
suche wurde ebenfalls das oben er- 
wahnte Sandstrahlgeblase benutzt. Abb. 1 links unten gibt 
die verwendete Versuchsanordnung wieder. Der in senk-

Zah lenta fe l  1. Untersuchte Werkstoffe fiir Aufsatzrohrt-

Werk
stoff1

Bezeich-
nung-

Vickers-Harte

h P30
k?/mm3

Brinell-Harte
(errechnet)

ky/nim2

Bemerkungen

St 37.11 
St50.11 
St70.11 
St70.11

A,
B,
c,
D,

108 bis 110 
150 „ 152 
505 „ 530 
7Q2 „  834

108 bis 110 
150 152 
473 ,, 492 
645 „ 661

gehartet u. angelassen 
gehartet

1 Die Anlieferiing der Aufsatzrohre erfolgte durch die Oewerkschaft 
Keuss, Bonn.

Aufsatz-
rohr

Abb. 2. Blasdiise 
mit Aufsatzrohr

M a n o m e t e r

Strahtabzug

g  A u l f a n g le l le r  

h  A u f s a lz r o h r  

i  K u p p lu n g s s t u c h  

k  D u s e  m i l  E in s a t z b u c h s e  

I  A b le n k p la t t e  

m  G u m m lp la lte

a Probe m it Einspannvorrichtung 

d Planetengitritbe m il Kurbel

Abb. 1 
links

. Sandstrahlgeblase zum Priifen von Rohrstucken 
unten: Versuchsanordnung fiir Anstrahlyersuche.’

Venl ile

Abb. 3. Versuchsanordnung fiir Anstrahlyersuche.
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. Anstrahlwinkel*.

t f I f Sand
1 1 I 1 strahl

Abb. 4. Anstrahlwinkel a.

rechter Richtung von unten nach oben aus der Blasdiise 
austretende Sandstrahl von rd. 2,7 cm2 Querschnitt trifft 
auf die zu untersuchende Probe auf. Die Proben bestehen 
aus Platten von 50 mm Dmr. und 10 mm Starkę; sie werden 
in der Haltevorrichtung nach Abb. 3 befestigt. Der An
strahlwinkel a (Abb. 4) kann von 0 bis 90° verandert
werden. Mit Hilfe eines Planetengetriebes wird die Halte-

vorrichtung mit der Probe 
wahrend des Versuchs um eine 
zur Mitte des Sandstrahles um 
15 mm versetzte Achse mit 
24 U/min gedreht, wodurch 
eine gleichmaBige Abnutzung 
der Probenoberflache gewahr- 
leistet ist. Die Versuchsdauer 
betrug jeweils 2 min. Aus dem 
Gewichtsverlust der Probe 
wurde unter Berucksichtigung 
des spezifischen Gewichts der 

Abrieb in mm3/cm2min errechnet. Jeder Versuch wurde 
drei- bis viermal durchgefiihrt. Die Streuungen betrugen im 
allgemeinen weniger ais 10 o/o. Zu Beginn und am Ende 
jeder Versuchsreihe fanden Kontrollversuche mit Glas statt. 
Ais Blasgut wurde bei den Anstrahlversuchen nur reiner 
Quarzsand verwendet, da der EinfluB verschiedener Blas- 
giiter schon bei den Versuchen unter 1 grundsatzlich 
geklart worden war und Quarzsand in ausreichender 
GleichmaBigkeit und Reinheit immer erhaltlich ist. Die Kór- 
nung des Sandes, der jeweils nur einmal verwendet wurde, 
war >  0,2 und < 1 ,0  mm Sieblochdurchinesser. Der Blas
druck betrug bei samtlichen Versuchen p =  2,0 atu. In die 
Untersuchungen wurden auBer den C-Stahlen St 37.11 (A), 
St 60.11 (B) und dem Verbundstahl (E), dessen harte 
Schicht etwa gehartetem St 70.11 entspricht, noch ein Ver- 
giitungsstahl (C) und ein Schnellarbeitsstahl (D) ein- 
bezogen, um den EinfluB von hochwertigen Legierungs- 
elementen auf das VerschleiBverhalten zu priifen (Zahlen
tafel 4).

V ersuchsergebnisse.

1. Die Ergebnisse der RohrverschleiBversuche sind in 
den Zahlentafeln 2 und 3 enthalten und in der Abb. 5 
zeichnerisch dargestellt. Zu bemerken ist, daB die absoluten 
Abriebe der einzelnen Versuchsreihen unmittelbar nicht mit- 
einander vergleichbar sind, sondern nur die sich ergebenden 
Verhaltniswerte. Da fiir den Blasversatz vorwiegend die 
Verhaltniszahlen der Stahle Bj und D, interessieren diirften, 
sind diese aus den Versuchsreihen I I1 bis IX ermittelt und 
in Abhangigkeit vom Blasdruck p fiir die verschiedenen 
Blasgiiter in Abb. 6 aufgetragen. Bei allen Versuchen ergab 
sich eindeutig eine Uberlegenheit des geharteten Stahles. 
Dieses giinstigere VerschleiBverhalten steigt mit abnehmen- 
dem Blasdruck und entsprechend der Reihenfolge der Blas- 
giiter Quarzsand, FluBsand, Grabsand und Stahlkies stark 
an. Wiirde man die Bestandteile der verschiedenen Sande 
entsprechend der Mohs’schen Harteskala aufgliedern, so

1 Versuchsreihe I diente ais Vorversuch, wurde aber nicht in die all- 
gemeine Betrachtung einbezogen, da das B'asgut durch das Auffangen des 
Sandstrahles mittels einer Stahlplatte eine sehr starkę Veranderung (Zer- 
triimmerung des Sandes) erfahren hatte, wie GIaskontrollversuche vor und 
nach den Yersuchen ergaben.

wiirde sich fiir die Hauptbestandteile vom FluBsand und 
Grabsand eine geringere Harte ergeben ais fiir Quarzsand, 
so daB erstere ais milder anzusprechen sind. Bei reinem 
Quarzsand und 2 atu Blasdruck betrug die Uberlegenheit 
des Stahles Dt gegeniiber dem Stahl Bt 1,7, bei Stahlkies 
und 3 atu 8,3.

Zah len ta fe l  2. Ergebnisse der RohrverschleiBversuche.

Vers.-
Reihe

Werk-
stoff

Gewichts- Verhaltnis
Blasgut abnahme des

in g
yerschleiSes1

Bemerkungen

Blasdruck p =  2,0 atii Versuchsdauer t =  120 min

A,

B,
C, 

Di
E

A,

B, 
Q 

Di

Quarzsand2 
>  0,4 und <  1,0

mm 0

Blasdruck p =  2,0 atii

Quarzsand- 
>  0,4 und <  1,0 

mm 0

46,50 2,06

41,30 1,83

27,91 1,24

22,52 1,00

Versuchsdauer t =
43,90 2,38

31,80 1,73

25,36 1,48

18,42 1,00

Sandstrahl 
wurde durch 

Stahlplatte 
aufgefangen

Sandstrahl 
wurde durch 
Gummiplatte 
aufgefangen

1 Verschlei6 von Dj =  1 gesetzt.
- 60 kg je Versuch im Kreislauf.

Zah len ta fe l  3. Ergebnisse der RohrverschleiBversuche.

Vers.-
Reitfe

Werk-
stoff

Blasdruck 
in atu Blasgut

Gewichts-
abnahme

in g

Verhaltnis
des

VerschleiBes

III

B,
D,
Bi
D,
B,
D,

1,0
Quarzsand2 

> 0 ,4 u .<  l,0mm 0

3,40
1,45
3.30 
1,36
3.30
1.30

2,34

2,42

2,54

IV

B,
Di
B,
D,
B,
Di

0,5
Quarzsand2 

> 0 ,4 u .< l ,0  m m 0

1,90
0,65
1,85
0,64
1,65
0,54

2,92

2,89

3,06

V B,
Di

2,0
FluBsand2 

<  3,0 mm 0
9,35
2,85

3,28

VI
B,
D,

1,0
FluBsand2 

<  3,0 mm 0
3,25
0,85

3,83

VII B,
D,

0,5
FluBsand2 

<  3,0 mm 0
1,45
0,30

4,85

B,
D, Grabsand2

2,75
0,55

5,00

VIII
B, <3 ,0  mm 0 2,80 4,60
Di 0,61

B, 8,05

D, 1,05 7,67

B, 8,35

D, Stahlkies3 0,90 9,28
IX B, Kornung Nr. 3 7,30

D, 0,90 8,1

B, 8,20

Di 1,00 8,2

1 VerschleiB von D} =  1 geselzt.
2 45 kg je Versucb im Kreislauf.
3 100 kg Stahlkies mit 20 kg Grabsand (Stahlkies 

880 kg/mm2)

Hp |g =  810 bis

£ °-3 
6_
Ol

- Q ua rzsand -

II
p - 2,0atu

! D.

III
p = 1,0 ot u

IV
p = 0'5atu

- F iu  Os a n d

V , VI
p - 20 otu\ P • {0 ot Ci

VII 
p = 05 atii

H

G rabsand

VIII 
p - 1.0 atu

S tah lk ies

IX
p =3.0 ot u

I—

JL J L

Abb. 5. Vergleichsuntersuchung von Aufsatzrohren 
aus Stahl B! und

UJ

•Quarzsand &Grabsand

oFlufisand © Stahlkies

Blasdruck in atL

Abb. 6. Vergleich des VerschleiBes 
von Aufsatzrohren.
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2. Die Ergebnisse der Anstrahlversuche sind in der 
Zahlentafel 5 wiedergegeben und in den Abb. 7 bis 11 
zeichnerisch dargestellt. Diese veranschaulichen den Ver- 
schleiB in Abhangigkeit vom Anstrahlwinkel fiir die ver- 
schiedenen Stahle, und zwar sind sowohl die Einzelwerte 
ais auch die errechneten Mittelwerte eingetragen. Bei allen 
untersuchten Stahlen steigt der VerschleiB mit zunehmendem 
Anstrahlwinkel, und zwar bei den Stahlen A, B und C bis 
etwa a =30° und bei den Stahlen D und E bis a = 60° 
gleichmaBig stark an; erstere erreichen bei a = 45 bis 60° 
und letztere bei a =  90° das Verschleiflmaximum. Wahrend 
der VerschleiB der harten Stahle bei kleinem Anstrahlwinkel 
erheblich unter dem der weichen Stahle liegt, ist das Ver- 
schleifimaximum gróBer1. Bei den Beanspruchungen, wie 
sie bei den Versuchen aufgetreten sind, war eine erhebliche 
VerschleiBminderung durch hochwertige Legierungs- 
bestandteile nicht vorhanden.

Um den EinfluB der Hartę des Stahles auf das Ver- 
schleifiverhalten gut erkennen zu kónnen, wurde der Ver- 
schleiB der Stahle B, C, D und E zum Stahl A und von A,
C, D und E zum Stahl B in Abhangigkeit vom Anstrahl
winkel a in Beziehung gesetzt (Zahlentafel 6 und Abb. 12). 
Es ergibt sich, daB in Bezug auf den VerschleiBwiderstand 
die vergiiteten bzw. geharteten Stahle C, D und E den un- 
behandelten weichen Stahlen A und B von a = 5  bis 45° 
iiberlegen sind, und daB bei Stahl E gegeniiber Stahl A eine 
etwa 2,5fache und gegeniiber Stahl B eine 2fache Uber- 
legenheit erreicht wird. Im Bereich von et = 60 bis 90° ist 
dagegen der VerschleiBwiderstand der weichen Stahle 
grofier.

Zah lenta fe l  6. VerschleiBverhalten der verschiedenen 
Stahle in Abhangigkeit vom Anstrahlwinkel.

Yerhaltnis des YerschleiBes

Anstrahl
winkel a

A/B A/C A D A/E B A B/C B/D B/E

5° 1,22 1,74 1,84 2,46 0,82 1,42 1,50 2,00
10° 1,22 1,72 1,98 2,43 0,82 1,42 1,62 1,92
15 0 1,19 1,70 2,03 2,20 0,85 1,44 1,71 1,86
30° 1,11 1,54 1,75 1,81 0,90 1,38 1,57 1,62
45° 1,05 1,15 1,22 1,20 0,95 1,09 1,15 1,14
60" 1,10 1,00 1,01 1,02 0,89 0,89 0,90 0,91
75 0 1,04 0,90 0,79 0,74 0,96 0,87 0,76 0,71
90 » 1,14 1,03 0,81 0,77 0,87 0,90 0,75 0,63

Folgerungen aus den Versuchen.

Aus den Versuchen mit Aufsatzrohren geht hervor, daB 
die Rohre aus gehartetem C-Stahl mit einer Vickers-Harte 
von Hp ~ 800 kg/mm2 gegeniiber den bei Druckluft- 
fórderung von Sand verschiedener Beschaffenheit bzw. 
Stahlkies auftretenden Beanspruchungen wesentlich ver- 
schleiBfester sind ais Rohre aus normalem C-Stahl ent
sprechend St 50.11 bzw. entsprechend St 55.29. Das Yer
haltnis der VerschleiBwerte der beiden Stahle Bt und D,, 
das sich durch Veranderung von Blasgut und durch 
Anderung des Druckes stark beeinflussen laBt, erreicht 
unter Zugrundelegung von FluBsand2 ais Blasgut mittlere 
Werte von 3,3 bis 4,8 je nach Blasdruck (vgl. Zahlen
tafel 3). Wenn es móglich ist, die Zusammensetzung und 
Beschaffenheit des Versatzgutes im Bergbau so zu beein
flussen, daB eine Mischung zustande kommt, die in ihrer 
Scharfe milder ist ais reiner Quarzsand, so kann auf Grund 
der Versuche erwartet werden, daB die schon bei Quarzsand 
vorhandene VerschleiBminderung durch Verwendung von 
gehartetem Stahl fiir Blasversatzrohre noch erheblich 
ansteigt.

Aus den AnstrahlverschleiBversuchen geht hervor, dali 
mit hohem VerschleiB bei nicht geradlinig verlegten Ver- 
satzleitungen zu rechnen ist, was auch durch die Praxis 
bestatigt wird. Unter der Annalune, dafi sich der VerschleiB 
an den StoBstellen zweier exzentrisch verlegter Rohre in 
der von J. Maercks3 geschilderten Weise abspielt, ist 
nicht nur mit einem schnellen Verschleifi der vorstehenden 
Rohrkante und Rohrwand zu rechnen, sondern auch mit 
einem besonders starken Verschleifi der gegeniiberliegenden 
Rohrwand, die durch den abgelenkten Stroni unter grofiein

»« i ' l ? 1' S i ebe l  u. H. C. B r o c k s t e d l :  Veischleil5minderung,
Mascli.-Bau 20 (1941) H. 1 1 .

2 Entsprechend dem hier verwendeten Neckarsand.

. ’ M ae rck s ;  RohrverschleiB bei Blasversatzleitungen, Oluckauf 74
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Winkel angestrahlt w ird1. Will man ver- 
hindern, dafi die bei geradlinig verlegten 
Rohren vorhandene Oberlegenheit der ge- 
harteten Rohre verloren geht, so hat man

legen unmóglich machen.

Zusammenfassung.

Die Ergebnisse der yorstehenden Unter
suchungen gestatten eine zweckmaBige Werk- 
stoffauswahl fiir Blasversatzrohre und lassen 
die Notwendigkert einer Rohrverbindung er- 
kennen, die eine unbedingt geradlinige und 
zentrische Zusammenfugung der Rohre ergibt2.

1 Es besteht die Móglichkeit, daB damit das Gebiet des 
VerschleiBmaximums des Werkstoffes erreicht wird.

2 Zum SchluB sei auch noch an dieser Stelle fur die Be- 
reitstellung der Mittel gedankt, die fur die Vorversuche von der 
C. Bach-Stiftung der Technischen Hochschule Stuttgart und 
fur die Hauptversuche von der Gewerkschaft Reuss, Bonn, zur 
Verfugung gestellt wurden. Die Gewerkschaft Reuss, Bonn, ist 
Herstellerin von Verbundstahlrohren mit gehartetem Innen- 
panzer fur den Blasversatz.

JC* IS °  60° 75° 

A n s lr a f i lw m k e i  %

Abb. 12. Vergleich des VerschleiBes verschieden harter 
Werkstoffe beim Anstrahhersuch.

Zah len ta fe l  4. Yerwendete Werkstoffe tur Anstrahlversuche.

Werkstoff
Be-

zeich-
nung

Zusammensetzung in % Vickers-harte Brinell-Harte
(errechnet)

^*B in kg mm'2

Spez.

C Si P S Mn Cr Mo V W
MP 30 

in kg mm2 g cm3

St 37.11..................
S t 6 0 . l l ...................
Vergutungsstahl . . 
Schnellarbeitsstabl . 
Verbund-Stahl1 . .

A
B
C>
D 1
E-

gemaB DIN 1611

0,24 -0,30 0,2-0,3 -  — 0,2—0,3 2,2—2,8 0,3 
0,8 0,3-0,5 — — 0,3—0,5 4,0—4,5 0,4—0,7 
0,57 0,28 0,038 0,029 0,67 

in der VerschleiBschicht

1,6—1,8
9,0-10,0

11,9—12,9

128 
180 
507 
792 

840 198

128
180
475
645

663/198

7.8
7.8 
8,25 
8,74
7.8

1 Angaben der Zusammensetzung vom Lieferwerk.
2 Anlieferung durch die Gewerkschaft Reuss, Bonn. Zusammensetzungsbestimmung durch die Chemische Landesanstalt Stuttgart.

Zah len ta fe l  5. Ergebnisse der Anstrahlversuche.

Werkstoff A B c D E

Anstrahlwinkel a = VersctaleiB in mm3 cm2 min

5°
0,1105 |
0,1130 \ 0,1110 
0,1095 J

0,0975 |
0,0873 \ 0,0905 
0,0920 )

0,1)637 1 
0,0630 ) 0,0635 
0,0627 1

0.06031 
0,0608 \ 0,0604
0,0600 J

0,0428 1 
0,0412 ) 0,0450 
0,0513 1

10°

0,2420 I 
0,2680 1 „ „„„„ 
0,2440 I 0,2d30 
0,2570 1

0,2040 |
0.2100
0;2i,o  , 0,2080 

0,2070 1

0,1492 1 
0,1440 1 
0,1465 ( 0.14'°  
0,1475 1

0,1270 1

° ’ , 2 6 °  1 0  1 2 8 0  0,1295 i 0,1280
0,1305 j

0,1035 1
0,1120 } 0,1080
0,1085 J

15“

0,4050 |
°'3960 1 o n s n  
0,4380 i °>4180
0,4370 J

0.3160 I 
0,3490 1 
0,3720 < 0.3530 
0,3740 J

0,2320 1

°’2490 1 O  2 4 6 0  
0,2600 °>2460
0,2410 )

0,1985 |

°’1910 ' n 0,2150 i 0,2060
0,2180 )

0,16301

° '202;i * 0 .900 0,2010 ( 0,1900
0,1925 )

30°

0,9320 1 
0,9350 } 0,9220 
0,9000 )

0,8280 \
0,8750 1 „ 
0,8020 | 0,8300 
0,8150 )

0,5860 \
0,635° i 
0,5570 | °>6000 
0,5730 )

0,5520 )

°’5740 ’ n 
0,4S80 ( °-5280
0,4950 )

0,5750 I

°’4900 ’ O  5 1 0 0  0,4980 | 0,5100
0,4760 J

45°
1,1400 1 
1,0550 \ 1,0650 
1,0100 1

1,0300
1,0150 J 1,0100 
0,9770 1

0,9220 1 
0,9300 J. 0,9260 
0,9260 J

0,90501
0,8820 J» 0,8820
0,8560 )

0,98401 
0,7920 ' 0,8S60 
0,8850 1

60"

1,2150 “I 
1,0600 > 1,1380 
1,1300 J

1.0400 1 
1,0650 ) 1,0300 
0,9810 I

1,1480 |
1.1340 V 1,1400
1.1340 )

1,1650 1 
1,0700 } 1,1280 
1,1450 J

1,2100 x 

'-0450 '  1 1 1 5 01,1020 r  i  
1,1000 J

75“
0,9100 |
0,9400 \ 0,9380 
0,9650 )

0,8400 |
0 9000 ' 0,9020 
0,9700 I

0,9880 1 
1,0720 > 1,0400 
1,0500 )

1,1600 1 
1,1730 } 1,1830
1,2120 J

1,30801 
1,2570 > 1,2710 
1,2480 )

90°
0,9670 1 
1,0400 > 1,0330 
1,0800 \

0 81301 
0.9120 } 0,9020 
0,9780 )

1,01501 
0,9370 \ 1,0000 
1,0420 )

1,21001 
1,2090 \ 1,2065 
1,2000 1

1,2760 1 
1,3270 ' 1,3220 
1,3670 1

Die Metallgewinnung der Welt im Jahre 1940.
Die Goldgewinnung der Welt erfuhr in den letzten 

Jahren unter dem EinfluB des Krieges eine stetige 
Steigerung, die sich im Durchschnitt der Jahre 1939 und 
1940 aut 5,611 o stellte. 1939 konnten insgesamt 39,7 Mili. 
Unzen, das sind 1,23 Mili. kg und 1940 41,9 Mili. Unzen, 
das sind 1,3 Mili. kg gewonnen werden. Die Steigerung 
geht vor allem von der Siidafrikanischen Union aus, die ihre 
Politik, die Goldbestande zu schonen, um die Lebensdauer

ihrer Gruben tunlichst zu yerlangern, weitgehend auf- 
gegeben hat und aus diesem Grunde die Goldgewinnung 
von 12,82 Mili. Unzen, das sind 399000 kg 1939 auf 
14,11 Mili. Unzen oder 439000 kg im Jahre 1940, d. h. 
um 10o/o erhóht hat. Auch die Ver. Staaten von Amerika 
konnten ihre Gewinnung an Gold in den erwahnten Jahren 
von 5,61 Mili. Unzen auf 5,88 Mili. Unzen oder um 4,85 o/o 
steigern, wahrend Kanada nur eine Mehrgewinnung von

A n s t ro h tw in k e l A n s tra h ś w in k t l
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5,09 auf 5,23 Mili. Unzen oder um 2,67 <y0 fur sich buchen 
konnte. Diese Lander bilden zugleich die hauptsachlichsten 
Golderzeuger der Welt. Ihr Anteil stellt sich fiir die Siid- 
afrikanische Union nach der Gewinnung des Jahres 1940 
auf 33,64o/0j fiir die Ver. Staaten auf 14,03o/o und fiir 
Kanada auf 12,47%. Den gleichen Anteil wie Kanada nimmt 
auch RuBland fiir sich in Anspruch, doch haben seine Ge- 
winnungsziffern nur recht zweifelhaften Charakter. Dem- 
gegeniiber sind die iibrigen Lander in ihrer Goldgewinnung 
nur verhaltnismaBig bedeutungslos. Australien, das 1940 
1,66 Mili. Unzen Gold gewinnen konnte, nahm anteilmaBig 
nur mit 3,94 o/0 an der Weltgewinnung teil. Nachstdem 
folgen Westafrika mit 2,3 o/o, Mexiko mit 2,07 o/0 ,  Rhode- 
sien mit 1,98 o/o und Columbien mit 1,53 o/o. Ahnlich wie 
in den Jahren zuvor waren auch im Jahre 1940 die Ver., 
Staaten die Hauptaufkaufer fiir Gold. Ihre monetaren 
Goldbestande erreichten Ende des Jahres 1940 annahernd 
eine Hohe von 22 Milliarden S.

G o l d g e w i n n u n g  der We l t  (in 1000 UnzenJ).

1939 19403
Anteil

%

Ver. Staaten von Am erika............... 5611 5883 14,03
Kanada ................................................ 5094 5 230 12,47
M ex ik o ................................................ 923 866 2,07
C o lum b ie n ......................................... 570 640 1,53
C h i le .................................................... 325 350 0,83
RuBland................................................ 5 236 5236 12,49
Siidafrikanische Union...................... 12 822 14106 33,64
Rhodesien............................................ 800 830 1,98
W esta fr ik a ......................................... 8-10 965 2,30
Belgisch-Kongo................................. 495 525 1,25
Australien............................................ 1646 1655 3,94
Britisch-Indien................................. 315 281 0,67
Sonstige Lander................................. 5020 5369 12,80

Welt insgesamt 39697 41936 100,00

1 1 Unze =  31,1 g. — 2 Yorlaufig.

Die Silbergewinnung der Welt ist im Gegensatz zur 
Goldgewinnung zunachst von 264 Mili. Unzen oder 
8,21 Mili. kg im Jahre 1938 auf 259 Mili. Unzen d. s. 
8,05 Mili. kg. 1939 zuriickgegangen, stieg jedoch im Jahre 
1940 wieder kraftig an und erreichte mit 277,5 Mili. Unzen 
oder 8,63 Mili. kg ihren Hóchststand innerhalb der letzten 
10 Jahre. Die Steigerung 1940 gegeniiber 1939 machte 7,18o/o 
aus. MaBgebend fiir die erhóhte Gewinnungsziffer waren 
vor allem die Ver. Staaten und Mexiko, die ihre Ge
winnung um 8,7 Mili. Unzen oder um 15,04o/o bzw. um 
8,1 Mili. Unzen d. s. 10,72o/0 steigerten. Demgegeniiber 
blieb die Gewinnung der iibrigen Lander zumeist unver- 
andert. AnteilmaBig steht an erster Stelle unter den silber- 
gewinnenden Landem Mexiko mit 30,27 o/0) nachstdem 
folgen die Ver. Staaten mit 23,96o/o und an dritter Stelle 
Kanada mit 8,83o/o. Peru trug 6,77o/0, Australien 5,59o/0 und 
Japan 3,96 o/0 an der Silbergewinnung der Welt bei. Die 
Notierung an der New Yorker Bórse blieb wahrend des 
ganzen Berichtsjahres nahezu die gleiche. Sie stellte sich je 
Unze 999 Feinsilber auf 34,75 c. Nur im Mai und Juni traten 
unter dem EinfluB des franzósischen Zusammenbruchs ge- 
ringe Preiserhóhungen auf 34,949 c und 34,825 c auf.

S i l b e r g e w i n n u n g  de r  We l t  (in 1000 Unzen).

1938 1939
1940*

Anteil %

Ver. Staaten von Amerika . . . 58736 57 808 66500 23,96
Kanada ........................................ 22219 23117 24 500 8,83
M ex ik o ........................................ 81017 75 869 84 000 30,27
P e r u ............................................ 20 552 18 200 18800 6,77
Ubriges A m e r ik a ...................... 17784 18 639 18 500 6,67
Europa ......................................... 22241 22128 22100 7,96
Australien..................................... 15064 15449 15500 5,59
Japan ............................................ 10000 11000 11000 3,96
Indien............................................ 6450 6 830 6 800 2,45
Obriges Asien............................. 4 326 4514 4400 1,59
Afrika............................................ 5690 5 364 5400 1,95

Welt insgesamt 264079 258918 277 500 100,00

1 Yorlaufig.

Die Bleigewinnung der Welt erfuhr im Gegensatz zur 
gesteigerten Gold- und Silbergewinnung im Jahre 1940 
dem Vorjahr gegeniiber eine geringe Abschwachung um 
1 o/o. Sie lag damit ungefahr auf der gleichen Hohe wie im 
Jahre 1938. Verursacht wurde diese Minderfórderung 
zum Teil von Mexiko, dessen Gewinnung gegeniiber
1939 eine EinbuBe um rd. 16000 t oder 7,46o/0 erlitt. 
Gegeniiber 1938 ergibt sich sogar ein Ausfall von 43000 t 
oder 17,77o/o. Der Riickgang der mexikanischen Blei
gewinnung wurde durch den weitgehenden Ausfall der

europaischen Miirkte verursacht, wofiir auch die ge
steigerten Lieferungen nach den Ver. Staaten keinen volI- 
standigen Ersatz boten. Dagegen gelang es den Ver. Staaten, 
ihre Bleigewinnung betrachtlich zu heben, und zwar von 
344000 t 1938 zunachst auf 381 000 t 1939 und schlieBlich auf 
417000 t im Jahre 1940. Die Steigerung macht gegeniiber
1939 9,41% und gegeniiber 1938 21,17 o/0 aus. Kanada ge
lang es lediglich, den Riickgang der Gewinnungsziffer des 
Jahres 1939 wieder auszugleićhen und die Ziffern des 
Jahres 1938 zuriickzugewinnen. Das hauptsachlichste Blei- 
gewinnungsland bilden wieder die Ver. Staaten, die auf 
Grund der Ergebnisse des Jahres 1940 mit 24,55o/0 an der 
Bleigewinnung der Welt beteiligt waren. Australien steuerte 
14,94o/o, Mexiko l!,74o/0 und Kanada 10,94o/o an der 
Weltgewinnung bei. In diesen genannten vier Landern 
werden demzufolge allein nahezu zwei Drittel der Welt
gewinnung an Blei aufgebracht. Zu erwahnen ware noch 
RuBland mit einer Gewinnung von 77000 t oder 4,54% 
Anteil, und Burma mit 76000 t oder 4,48o/0 Anteil. Die 
Bleipreise haben gegeniiber der Vorl<riegszeit etwas an- 
gezogen. Die Notierungen in New York stellten sich fiir 
1 amerikanisches Pfund1 im Jahresdurchschnitt 1938 auf 
4,739 c, 1939 auf 5,053 c und 1940 auf 5,1 /9 c, woraus sich 
eine Steigerung um 9,28o/0 errechnet.

B l e i g e w i n n u n g  de r  We l t  (in t).

1938 1939 1940'

Anteil %

Ver. Staaten von Amerika . . . 

Sonstige Lander..........................

344 402 
185653 
242701 
90499 
43310 
36000 
69000 

235662 
81386 

375570

381 407 
177 863 
215 677 
96000 
38102 
27034 
75025 

252380 
78623 

380614

417 307 24,55 
185974 10,94 
199 582 11,74

38102 2,24 
31752 1,87 
77112 4,54 

254 013 14,94 
76204 4,48

Welt insgesamt 1704183 1722725 1700000 100,00

1 Yorlaufig.

Audi die starkę Steigerung der W e l tkup fe r-  
gewinnung von 1,98 Mili. t 1938 auf 2,16 Mili. t 1939 und 
weiter auf 2,40 Mili. t im Jahre 1940 ist im wesentlichen 
auf die erhóhten Gewinnungsziffern der Ver. Staaten und 
Kanadas zuriickzufiihren. Gegeniiber 1938 lag die Kupfer- 
gewinnung der Welt 1940 um 21,17o/0 und gegeniiber 1939 
um ll,22o/o hóhcr. Die Kupfergewinnung der Ver. Staaten 
stieg von 505000 t 1938 auf 667000 t 1939 und weiter auf 
823000 t 1940. Die Steigerung 1940 gegeniiber 1938 macht 
nicht weniger ais 62,93 o/0 und gegeniiber 1939 23,40% aus. 
Fiir 1941 wird mit einer monatiichen Gewinnungsziffer in 
Hohe von rd. 82000 t oder mit einer Jahresfórderung von 
1 Mili. t gerechnet. Kanadas Gewinnungsziffer lag mit 
340000 t um 29,22o/0 iiber dem Gewinnungsergebnis des 
Jahres 1938 und um 20,87o/0 iiber 1939. Dagegen ging die 
Gewinnung M.exikos vou 49000 t 1939 auf 36000 t im Jahre 
1940 d. h. um 25,64o/0 zuriick. Schuld an diesem Riick- 
gang war ahnlich wie bei Blei die Unsicherheit auf den 
europaischen Miirkten, die vor allem im ersten Halbjahr
1940 durch die Niederlage und die Besetzung Norwegens, 
Hollands, Belgiens und Frankreichs herbeigefiihrt wurde. 
Von der gesamten Kupfergewinnung der Welt entfallen 
nach den Ergebnissen des Jahres 1940 allein auf die Ver. 
Staaten 34,23 o/0, auf Afrika 15,47 o/0, auf Chile 14,72 #/o und 
auf Kanada 14,15%. Gegeniiber 1938 hat sich der Anteil der 
Ver. Staaten um rd. 9o/0 gehoben, wahrend die Anteil- 
ziffern der meisten andern Lander riicklaufig waren. Trotz 
der unruhigen Zeiten waren die Preise nicht wesentlich

1 1 amerik. Pfund =  453,6 g.

K u p f e r g e w i n n u n g  de r  We l t  (int).

1938 1939
1940'

Anteil °/r>

Ver. Staaten von Amerika . . . 505008 666776 822822 34,23
263266 281 462 340196 14,15
41 424 48798 36288 1,51

351 453 339171 353 804 14,72
37 529 35 400 36287 1,51
97 977 107 048 108863 4,53

Spanien und P ortuga l............... 34 441 25800 34 473 1,43
fa p a n ................... 77020 77020 72575 3,02
A f r i k a ............... 358 646 355777 371 948 15,47
Sonstige Lander.......................... 217 294 224 256 226798 9,43

Welt insgesamt 1 984058 2161 508 2404054 100,00

1 Yorlaufig.
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hóher ais friiher. Der Inlandpreis stellte sich in den Ver. 
Staaten fiir raffiniertes Kupfer im Durchschnitt 1940 je 
amerikanisches Pfund auf 11,296 c, 10,965 c 1939 und 

10 c 1938.
Fiir die Zinkgewinnung liegen fiir 1940 nur die Ge- 

winnungszahlen der nichteuropaischen Lander vor. Fiir die 
europaischen Lander wie Deutschland, Belgien, Frankreich, 
GroBbritannien und Polen, die an der Weltgewinnung des 
Jahres 1939 zusammen mit rd. 37o/0 beteiligt waren, sind 
Gewinnungsziffern nicht veróffentlicht worden. Die Ge
winnung der Ver. Staaten hat sich von 415000 t 1938 auf 
488000 t 1939 und auf 584000 t 1940 erhoht. Die 
Steigerung 1940 gegen 1938 belief sich auf 40,79% und 
gegen 1939 auf 19,54o/o. Dagegen hat die Zinkgewinnung 
Kanadas nur geringfiigiger zugenommen. Sie stellte sich
1938 auf 156000 t, 1939 auf 162000 t und 1940 auf 
170000 t, woraus sich eine Steigerung um 8,94% bzw.
1940 gegeniiber 1939 um 4,88% errechnet. Unter Zu- 
grundelegung der Ergebnisse des Jahres 1939, das letzte, 
fiir das liickenfreie Angaben der Weltzinkgewinnung vor- 
liegen, standen die Ver. Staaten mit einem Anteil von 
29,10% weitaus an der Spitze. Belgien war mit 11,07%, 
Kanada mit 9,64 o/0, Polen mit 7,03 o/o und RuBlandmit 5,36 % 
an der Gesamtgewinnung beteiligt. Der Anteil Deutschlands 
ist in der fiir die sonstigen Lander gegebenen Zahl wieder- 
gegeben. Die Notierung fiir Zink stellte sich in St. Louis vor 
dem Weltkrieg auf rd. 4,5 c je amerikanisches Pfund. Nach 
Ausbruch des Krieges war sie mancherlei Schwankungen 
unterworfen. So stieg die Notierung im Oktober und No- 
vember 1939 auf 6.5 c an, war in den folgenden Monaten 
wieder bis auf 5,534 c im Februar abgeschwacht und er- 
hóhte sich unter dem EinfluB des militarischen Zusammen- 
bruchs Frankreichs, Belgiens und Hollands bis Ende 1940 
auf 7,25 c, woraus sich eine Steigerung der Vorkriegszeit 
gegeniiber von 61 % errechnet.

Z i n k g e w i n n u n g  der  We l t  (in t).

1938 1939 1940'

Ver. Staaten von A m erika...............

M exiko.................................................
Belgien................................................
F rankre ich .........................................
GroBbritannien..................................
Po len....................................................
RuBland................................................
Australien.............................................
Sonstige Lander..................................

414577 
155725 
37501 

210399 
62171 
56190 

110785 
80000 
70940 

391403

488248
161753
46256

185699
60262
50440

117935
89993
70761

406693

583673
169645
34473

95255
71668

Welt insgesamt 1589696 1678040

1 Yorlaufig.

Die Zinngewinnung wurde vor allem in den englischem 
wie auch amerikanischem EinfluB unterliegenden Landern 
mit allen Kraften gesteigert, um den durch den Krieg 
verursachten erhóhten Anforderungen gerecht werden zu 
konnen. Die Weltgewinnung nahm infolgedessen von 
1510001 im Jahre 1938 auf 187 000t 1939,d.h.um 23,54o/0 
und bis 1940 weiter auf 237000 t oder um 26,93% zu. 
Gegeniiber 1938 ist die Gewinnungsziffer um nicht weniger 
a!s 56,82 o/o gestiegen. Diese Steigerung entfallt zur Haupt- 
sache auf Malaya, das seine Zinngewinnung von 44000 t
1938 auf 86000 t 1940 d. h. um 42000 t oder auf nahezu 
das Doppelte erhóhen konnte. VerhaltnismaBig noch gróBer 
war die Steigerung in Niederlandisch-Indien mit einem Mehr 
von 23 500 t oder 110 o/0. Bolivien, das mit den Ver. Staaten 
einen Lieferungsvertrag abgeschlossen hat, brachte seine

Gewinnung von 25 800 t 1938 auf 27 700 t 1939 und weiter 
auf 377001 im Jahre 1940. Die Steigerung machte 1940 gegen
1939 36,32 o/o und gegen 1938 46,23 o/0 aus. Nach einem 
Bericht des Haager Internationalen Zinnforschungsinstituts 
stellte sich die Zinngewinnung der Welt innerhalb der 
ersten 10 Monate des vergangenen Jahres auf nahezu 
210000 t. Die urspriingliche Annahme, daB die Forderung 
des Jahres 1941 mit 250000 t die Gewinnung aller friiheren 
Jahre weit iibersteigen wurde, wird sich durch den Aus
bruch des Krieges in Ostasien nicht bewahrheiten. Sie wird 
sich vielmehr ungefahr auf der Hóhe des Jahres 1940 
halten. Anderseits ist jedoch auch der Verbrauch nicht, wie 
angenommen wurde, gestiegen, da die Ver. Staaten und 
GroBbritannien rd. 80000 t ais »strategische« Reserven 
auf Lager genommen haben. Diese Mengen, verbunden 
mit den privaten Vorraten, sollten angeblich geniigen, 
um den normalen Verbrauch dieser beiden Lander fiir
15 Monate sicherzustellen. Wie weit jedoch durch den Ein- 
tritt der Ver. Staaten in den Krieg eine Verbrauchssteigerung 
einsetzt, ist nicht abżusehen. Der Verbrauch der Ver. Staaten 
in dem am 30. September 1941 beendeten Erfassungsjahr 
stellte sich auf 91400 t, gegen 77500 t im Jahre zuvor. 
Der britische Verbrauch soli innerhalb der ersten zehn 
Monate 1941 24900 t betragen haben. Hauptgewin-
nungsgebiet an Zinn ist Malaya, das 1940 mit 36,46 o/0 
an der Weltgewinnung beteiligt war, nachstdem folgen 
Niederlandisch-Indien mit 18,96 o/o, Bolivien mit 15,92 o/0 
und Thailand mit 7,29%. Alle anderen Lander haben nur 
geringe Bedeutung, ihre Anteilziffern liegen unter 5%. 
Durch die Besetzung Thailands und des Zinngewinnungs- 
gebiets in Malaya durch die Japaner, sowie durch die da
durch fiir GroBbritannien und die Ver. Staaten entstandene 
Handelssperre fallt die Zinngewinnung Malayas, Thailands, 
Niederlandisch-Indiens sowie Chinas, die sich 1940 zu
sammen auf 160000 t stellte, fiir den englisch-amerika- 
nischen Markt vóllig aus. Der Anteil dieser Lander an der 
Gesamtgewinnung betragt aber nicht weniger ais 67,43 o/o. 
Der jahrliche Zinnverbrauch der Ver. Staaten wird auf 
rd. 90000 t geschatzt, d. h. die Gewinnung aller rest- 
lichen Lander zusammen wiirde knapp ausreichen, um 
allein den amerikanischen Markt zu befriedigen. Trotz der 
unsicheren Verhaltnisse, die sich durch den Krieg und durch 
den Ausfall des gróBten Teils der europaischen Lander fiir 
den Zinnmarkt ergaben, zeigten die Preise keine allzu 
groBen Schwankungen. Der hóchste Preis wahrend des 
Jahres 1940 wurde mit 58 c im Juni notiert, der niedrigste 
im April mit 44,75 c. Der Durchschnittspreis stellte sich
1940 fur 1 amerikanisches Pfund auf 49,827 c gegen 
50,323 c im Durchschnitt des Jahres 1939.

Z i n n g e w i n n u n g  de r  We l t  (int).

1938 1939
19401

Anteil °/0

GroBbritannien........................

Niederlandisch In d ie n ...............

Belgisch K o n g o ..........................

25778 
2031 

11177 
5029 

43941 
13737 
21362 
7422 
7 436 
3382 
9736

27652 
1829 

11177 
5 487 

56843 
17 263 
31783 
11029 
9818 
3556 

10146

37695 15,92 
1829 0,77 

11177 4,72 
5283 2,23 

86364 36,46 
17273 7,29 
44909 18,96 
10364 4,38 
8 738 3,69 
3556 1,50 
9653 4,08

Welt insgesamt 151031 186588 236841 100,00

1 Yorlaufig.

U M S C H A  U
Gegeniiberstellung von Drahtseilausbau und Stahl- 

stempelausbau in Streben der Zeche Prosper 3.

Von Betriebsfiihrer Franz Berghoff ,  Bottrop.

Die vor kurzem hier beschriebene neue Ausbauweise1 
hat sich seit ihrer Einfiihrung im Mai 1941 iiber alles Er- 
warten gut bewahrt. Von den etwa 5000 m langen in tag- 
lichem Betrieb bef.indlichen StrebstóBen werden zur  ̂ Zeit 
mehr ais 2500 m in 7 verschiedenen Flózen statt mit Schal- 
hólzern mit Drahtseilen an der Firste gesichert.

Die seit Januar 1942 im Grubenbetrieb der Zeche 
Prosper 3 vorhandenen und im Gebrauch stehenden 2337 
Drahtseile zum Ausbau der Firste haben einen Durchmesser 

1 Gluckauf 77 (1941) S. 632.

von 15 mm, eine Machart 6 - 37 ■ 0,7, eine Lange von 6,2 m 
und bei 130 kg Festigkeit eine Tragfahigkeit von 11 t. Ein 
Seil von 1 m Lange wiegt 0,59 kg, der Preis dafiir betragt
0 69 3tM. Ein fertiges Seil von 6,2 m kostet einschlieBlich 
Materiał und Arbeitslohn 6 3łM; 2337 Seile kosten demnach 
2337 -6= 14022 3tM. Das Gesamtgewicht dieser Seile be
tragt 2337 • 6,2 • 0,59= 8549 kg oder 8,6 t. Im Monat De
zember betrug die Gesamtfórderung an Kohjen 156866 t. 
Dabei wurden durch den Seilausbau je t 0,07 3>M an Holz 
erspart, d. h. insgesamt 156 866 t • 0,07 = 10980 RM. Da 
diese 8,6 t Drahtseile mindestens fiir ein Jahr reichen, be
tragt die Holzersparnis 10980 • 12 =  131760 31M.

Nimmt man nun die Verwendungsdauer der Drahtseile 
mit 4 Jahren an, was der Abschreibungszeit eines eisernen
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Stempels entspricht, so ergibt sich folgendes bemerkens- 
werte Bild: Beim Drahtseilausbau miiBte man fiir 4 Jahre 
Betriebszeit 4-8,6 t Eisen = 34 t Seile aufwenden, womit 
4- 131760 =  527040 9łM an Holz gespart wurden =  527040

25,4
= 20750 fm Rundholz. Fiir die viermalige Lieferung der 
Drahtseile innerhalb von 4 Jahren betragen dann die Ma- 
terialkosten 4- 14022 =  56088 und damit der Reiijver- 
dienst 527040 - 56088= 4 7 0 9 5 2 ^ . Dieser Gewinn laBt 
sich also mit 34 t Dralitseilen beim Abbau im Streb erzielen.

Die Zahl der im Januar 1942 im Grubenbetrieb der 
Zeche Prosper 3 eingesetzten Stah lstempel  betrug 13094 
Stiick. Das Durchschnittsgewicht der Stahlstempel wurde 
mit 40 kg, das Gesamtgewicht zu 523 t errechnet; Ende des 
vierten Jahres sind die 523 t restlos abgeschrieben, z.T. ver- 
loren oder verschrottet. Bis dahin sind die Anschaffungen 
die doppelten =  1046 t Eisen, wenn der Abbau mit Stahl- 
stempeln fortgefiihrt werden soli. Zur Verrechnung kommen 
jedoch nur 523 t=  13094 Stiick, weil diese Zahl am Ende 
des 4. Jahres infolge Neulieferung innerhalb der vier Jahre 
noch vorhanden ist. An Anschaffungskosten entstehen, 
wenn der Eisenstempel mit 20 31M berechnet wird, 
13094 • 20 = 261880 91M. Werden je Stempel und Jahr 3 MM 
fiir Instandhaltung verausgabt, so betragen diese Kosten 
13094 • 3 ■ 4 =  157128 3tM und der Gesamtaufwand fiir 
Stempel und dereń Instandhaltung 261880+ 157128 == 
419008 3UL.

Im M.onat Dezember 1941 wurden durch den Einsatz 
von Stahlstempeln je t Kohle 0,125 StM erspart; bei 
156886 t Kohlen sind dies 19608 und in 48 Monaten 
bei gleicher Forderung 941184 \9Ml. Die Ersparnis bei der 
Verwendung von Stahlstempeln betragt demnach 941184 
-419008 = 522176 3tM, entsprechend 522176 =  20873 fm

25,4
Rundholz.

ZusammengefaBt werden also beim Drahtseilausbau in 
vier Jahren mit 34 t Eisen 20750 fm Rundholz erspart und 
beim Stahlstempelausbau mit 523 t Eisen 20873 fm.

Neuordnung des Mineralogisch-Geologischen 

Referatenwesens.

Auf dem Gebiet der Geologie, Mineralogie, Palaeon- 
tologie, Lagerstattenkunde und Gesteinskunde erscheinen 
bisher zwei deutsche Referaten-Zeitschriften, und zwar im 
Verlag E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (Erwin 
Nagele), Stuttgart, das »Neue Jahrbuch fiir Mineralogie, 
Geologie und Palaeontologie« (Referatenteil) und im 
Verlag Gebriider Borntraeger, Berlin, das »Geologische und 
Palaeontologische Zentralblatt«.

Zur Vereinheitlichung und Vermeidung von Doppel- 
arbeit haben Verleger und Schriftleiter dieser Organe ver- 
einbart, diese Zeitschriften in Zukunft entsprechend der 
iiblichen Bezeichnungsweise bei anderen Referatenorganen 
der Naturwissenschaften und Medizin, unter dem gemein-

W I R  T S C H A
Siidostasiens Zinnvorrate.

Fiir die Versorgung der Welt mit Zinn spielen die 
Vorkommen Siidostasiens in den britischen Malaienstaaten, 
China, Niederlandisch-Indien und Thailand (Siam) insofern 
eine besonders groBe Rolle, ais die Forderung der tibrigen 
Fundstatten der Erde an die dieser Lander bei weitem nicht 
heranreicht. Von der Welterzeugung, die sich vor dem 
Krieg jahrlich auf iiber 200000 t belaufen hat, sind nam
lich etwas iiber 150000 t auf Siidostasien entfallen. Der 
Zinnerzbergbau dieser Gegend beherrscht daher den Zinn- 
markt fast monopolartig.

Das ist heute fiir die Vereinigten Staaten von Amerika 
verhangnisvoll. Abgesehen namlich davon, daB ihre Verbin- 
dungen zu jenen Gegenden augenblicklich durch die Japaner 
bedroht werden, sind sie auch bei weitem die gróBten Zinn- 
verbraucher der Erde. Der Bedarf Amerikas an Rohmetall 
hat 1937 mit 87800 t fast die Halfte der Weltfórderung 
erreicht.

Der Weltvorrat an Zinn wird auf 5,6 Mili. t geschatzt. 
Von der daraus gewonnenen Jahresmenge entfallen etwa 
30-40 o/o auf die Malaienstaaten und weitere 30o/o auf 
Niederlandisch-Indien und Thailand zusammen. Weil 
aber die Zinnerzfórderung in den letzten Jahren 
vor dem jetzigen Krieg den Bedarf iiberstieg, haben

samen Obertitel »Zen t ra lb la t t  f iir  M inera log ie ,  Geo
logie und  Pa laeonto log ie«  herauszugeben. Die Zeit
schrift erscheint jahrgangsweise und wird wie folgt unter- 
teilt: Teil I. Kristallographie und Mineralogie. Schriftleiter: 
Himnie 1, Heidelberg. Teil II. Gesteinskunde, Lagerstatten
kunde. Allgemeine und angewandte Geologie. Schriftleiter: 
Schneiderhóhn,  Freiburg. Teil III. Stratigraphie und 
Regionale Geologie. Schriftleiter: Potonie, Berlin. Teil IV. 
Palaeontologie. Schriftleiter: Sch indewo lf ,  Berlin. Die 
Teile I und II erscheinen im Verlag Schweizerbart, die 
Teile III und IV im Verlag Gebriider Borntraeger. Die 
Zeitschrift wird mit Unterstiitzung des Prasidenten des 
Reichsamtes fiir Bodenforschung herausgegeben. Die Neu
ordnung, die sicher von allen Leserkreisen sehr begriiBt 
werden wird, erfolgt am 1. Januar 1943.

Die fiir gróBere Arbeiten bestimmten Beilagebande 
des >;Neuen Jahrbuches fiir Mineralogie, Geologie und 
Palaeontologie« bleiben in ihrer bisherigen Form bestehen. 
Das bisher im Verlag Schweizerbart erscheinende und kurze 
Originalarbeiten enthaltende »Zentralblatt fur Mineralogie, 
Geologie und Palaeontologie« heiBt in Zukunft »Neues 
Jahrbuch fiir Mineralogie, Geologie und Palaeontologie;,'. 
Monatshefte.

Griindung  

von Bezirksgruppen fiir den Minettebergbau.

Der Minettebergbau, der einen der bedeutendsten 
Industriezweige L.othringens und Luxemburgs darstellt, hat 
nunmehr auch seine wirtschaftliche Vertretung erhalten. 
Es wurden zwei Bezirksgruppen unter dem Nainen:

»Bezirksgruppe Minettebergbau Lothringen der Wirt- 
schaftsgruppe Bergbau« und »Bezirksgruppe Minette
bergbau Luxemburg der Wirtschaftsgruppe Bergbau« 

gegriindet. Die Bezirksgruppe Minettebergbau Lothringen 
hat ihren Sitz in Metz. Sie betreut die 28 lothringischen 
Minettebergwerke, die neben den lothringer Eisenwerken 
auch die Hiitten von der Saar, Luxemburg, der Ruhr und 
anderen deutschen Gebieten mit Erz zu versorgen haben. 
Die Bezirksgruppe Minettebergbau Luxemburg hat ihren 
Sitz in Luxemburg-Stadt und betreut die Vielzahl der 
luxemburger Gruben. Die Absatzgebiete der luxemburger 
Gruben liegen in Luxemburg, Belgien, dem Saar- und Ruhr- 
bezirk.

Ais Leiter beider Bezirksgruppen wurde General- 
direktor Paul Raabe, der gleichzeitig Generalbeauftragter 
fiir die Eisenerzgewinnung und -verteilung in den Gebieten 
Luxemburg, Lothringen und Meurthe et Moselle ist, ein- 
gesetzt. Zu seinem Stellvertreter fiir die lothringer Bezirks
gruppe wurde Bergwerksdirektor Bergassessor Franz 
Beckenbauer,  fiir die luxemburgische Bezirksgruppe 
Dr. Erich Faust bestellt. Die Geschaftsfiihrung wurde fiir 
die lothringer Bezirksgruppe Dr.-Ing. Gerhard Beyeriiber- 
tragen; zum Geschiiftsfuhrer der Bezirksgruppe Luxem- 
burg wurde Dipl.-Ing. Gustav v. Emer ick bestellt.

F T L I C H E S
die Werke unter Bildung eines internationalen Kartells 
ihre Gewinnung durch gegenseitige Vereinbarungen 
beschrankt, und zwar in den schlechtesten Jahren 
bis zu 45 o/o der Fórderungsmóglichkeit. Die danach 
zugeteilten Quoten wurden bei Kriegsausbruch auf.lOO°/o 
und im ersten Vierteljahr 1940 sogar auf 110 o/0 und spater 
auf 130 o/o erhóht. Infolgedessen haben die malaiischen 
Zinnerzgruben, die zu ungefahr gleichen Teilen in briti- 
schem und chinesischem Besitz stehen, in der letzten Zeit 
ungeheure, bis zu 60o/o gehende Gewinne erreicht. Aller- 
dings ist dabei zu beriicksichtigen, daB Zinn ein aus- 
gesprochenes Spekulationsmetall ist, fiir das Preisfest- 
setzungen kaum durchftihrbar sind, weil die Erzeuger seit 
langem die den Preis bildenden Faktoren, insbesondere ilire 
Fórderkosten sowie ihre Erzeugungs-, Vorrats- und Ver- 
brauchsmengen geheim halten.

Die Zinnausfuhr Britisch-Malayas hat in den ersten
8 Monaten des Jahres 1941 fast 90000 t und damit einen 
Wert von etwa 140 Mili. Straits-Dollars (1 Straits-Dollar 
gleich 2/4 Shilling) und etwa die Halfte der Gesamtaus- 
fuhr Hinterindiens erreicht.

Die Zinnliinder wurden bei der jetzigen Quote von 
130 o/o im Jahr insgesamt 277600 t Rohzinn ausfiihren 
kónnen, von denen rund 50 000 t auf Niederlandisch-Indien,
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100000 t auf die Malaienstaaten, 29000 t auf Thailand und 
4300 t auf Franzósisch-Indochina entfallen wurden. Zu- 
sammen haben diese Lander im Jahre 1940 149000 t oder 
71 o0 der Welterzeugung ausgefiihrt.

Wie groB der davon nach den Ver. Staaten gegangene 
Anteil gewesen ist, ist vom internationalen Zinnkartell, das 
die Vertrage iiber die Verkaufe abgeschlossen hat, nicht 
bekanntgegeben worden. Es steht lediglich fest, daB die 
Ver. Staaten in den letzten beiden Jahren weit mehr Zinn 
eingefiihrt haben, ais ihrem Friedensverbrauch entspricht. 
Ihre Einfuhr in den ersten 9 Monaten des Jahres 1939 in 
Hóhe von 81000 t ist namlich in der gleichen Zeit des 
folgenden Jahres auf fast 120000 t gestiegen, nachdem 
sich ihre Beziige in den ersten vier Kriegsmonaten des 
Jahres 1939 bereits von einem bisherigen Monatsdurch- 
schnitt von ungefahr 5800 t auf 7200 t erhóht hatten. Diese 
Steigerungen gehen wahrscheinlich auf Vorratskiiufe zu- 
riick, die von den Ŷ er. Staaten in den ihnen fehlenden Roh- 
stoffen, unter ihnen Zinn und Kautschuk an erster Stelle, 
bereits vor Beginn des Krieges beschlossen und organisiert 
worden sind.

Die Zinnerzvorkommen Thailands befinden sich in ver- 
schiedenen Teilen des Landes. Sie zeichnen sich wie auch 
die Niederlandisch-Indiens durch einen besonders hohen 
Zinngehalt aus und sollen gróBer sein ais die der iibrigen 
ostasiatischen Zinnlander. Die Produktionseinschrankungen 
durch das internationale Zinnkartell, dem Thailand eben
falls angehórt, haben jedoch den Ausbau seiner Zinngewin- 
nung behindert. Es sind daher vorlaufig nur die im 
sudlichen Teil des Landes, noch auf Malakka liegenden 
Gruben erschlossen. Fast die gesamte Zinngewinnung 
Thailands wird von englischem Kapitał beherrscht, das 
hier seit ungefahr 1906 an die Stelle des chinesischen ge- 
treten ist, in dessen Handen sie friiher lag. Die Zinnvor- 
kommen an der Westkuste Thailands, die Schon seit Jahr- 
hunderten abgebaut werden, sollen teilweise schon erschópft 
sein.

Auch die Zinnerzvorkommen der Malaienstaaten sollen 
sich iibrigens ihrer Erschópfung nahern. Der Prasident 
der Handelskammer von Singapore erklarte kurzlich 
in diesem Zusammenhang, daB die Zinnindustrie zur 
Zeit eine giinstige Konjunktur habe. Die natiirlichen 
Vorkommen Britisch-Malayas seien jedoch erschópft, in
folgedessen sei eine Produktionssteigerung ausgeschlossen. 
Es sei auch nicht damit zu rechnen, daB in ab- 
sehbarer Zeit neue ergiebige Lagerstatten aufgeschlossen 
wurden. Damit ist zum ersten Małe von einem Vertreter 
der malaiischen Wirtschaft eingestanden worden, daB die 
Zinnerzvorkommen nahezu erschópft sind. Unter Beriick- 
sichtigung der Tatsache, daB die Malaienstaaten bisher ais

das reichste Zinnland der Erde galten, sind diese Aus- 
fuhrungen, die sich offenbar auf die Gutachten von 
Sachverstandigen und nicht zuletzt auf die Ergebnisse der 
Produktionsstatistik stiitzen kónnen, von gróBter Wichtig- 
keit. Diese ungunstige Voraussage, die allerdings auch 
lediglich den Zweck haben kann, die englische Óffentlich- 
keit iiber den Verlust der britischen Malaienstaaten zu 
trósten, gilt jedoch nicht fiir den Zinnbergbau Thailands, 
denn er soli noch iiber betrachtliche Reserven verfiigen 
und daher ausdehnungsfahig sein. Ruprecht .

Kohlenversorgung Chiles.
Obgleich Chile auch nach den statistischen Nachweisen 

der letzten Yorkriegsjahre Selbstversorger ist, ja in Gestalt 
von Bunkerkohle fiir fremde Schiffe und durch Lieferungen 
an Argentinien sogar einen gewissen AusfuhriiberschuB 
erzielt, hat sich in den Jahren 1940 41 ein nicht unerheb- 
licher Kohlenmangel geltend gemacht, der die Regierung 
zu verschiedenen MaBnahmen zwang. Die seit 1930 be-

Koh lenversorgung  Chi les (in 1000 metr.t).

Jahr Fórderung Einfuhr Ausfuhr1

1935 .................................. 1900 _ 152
1936 .................................. 1875 18 132
1937 .................................. 1988 12 55
1938 .................................. 2094 — 58
1939 .................................. 1882 — 35
1940 ................................. 1925 221 32
1. Halbjahr 1941 . . . . 909 — ,

1 Einschl. Bunkerkohle.

deutungslose Einfuhr wurde 1940 durch Ankaufe der staat- 
lichen Corporation de Fomento auf 2206001 gebracht; 
hiervon lieferten die Ver. Staaten von Amerika 166100 t, 
GroBbritannien 44600 t und Kanada 9800 t. 1941 hórte die 
Einfuhr aber so gut wie voIlstandig wieder auf, wohl haupt- 
sachlich infolge der schwierigen Beschaffung von Schiffs- 
raum, und das Land ist wieder vóllig auf sich selbst an- 
gewiesen. Im April 1941 muBte die Staatsbahn eine Reihe 
von Zugen einstellen und durch einen 1941 gebildeten 
AusschuB die Zuteilung der Kohle an die verschiedenen 
Verbraucherzweige rationieren. Gleichzeitig wurde ver- 
sucht, die Fórderung des einzigen nennenswerten Reviers, 
Lota-Coronel, durch Pramien an die Arbeiter zu steigern. 
AuBerdem soli ein Versuch gemacht werden, die recht 
betrachtlichen, wenn auch transportmaBig auBerst ungiinstig 
gelegenen Braunkohlenvorkommen in der Provinz Magal- 
lanes zu erschlieBen und die etwaige Fórderung nach 
Mittel-Chile zu senden.

P A T E N T B E R I C H T
Patent-Anmeldungen1,

die vom 19. Februar 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

1 a, 5. G. 101453. Erfinder: Dr.-In?. Peter Preidt, Berlin. Anmelder 
Gesellschaft fur Fórderanlagen Ernst Heckel ir.bH., Saarbrucken. Verfahren 
und Vorrichtung zur Aufbereitung von Kohle und sonstigen Mineralien in 
Rinnen. 14.3.40.

la , 17. K. 1S4949. Erfinder: Dr.-Ing. Ernst Otto Grunwald, Surth 
(Rhein). Anmelder: Klóckner-Humboldt-Deutz AG., Koln. Vcrrichtung zum 
Entwassern von Massengut unter Yerwendung von Schraubenfedern. 3. 7. 39.

la , 41. Sch. 122034. Erfinder: Christian Kuhn, Herne, und Wilhelm 
Oberjohann, Dortmund. Anmelder: Schuchtermann & Kremer-Baum AG. fur 
Aufbereitung, Dortmund. Einrichtung zur gleichmaCigen Aufgabe eines un- 
gJeichmaBig ankommenden Gutstromes. 24.2.41.

5c, 9 10. M. 141129. F. W. Moll Sóhne Maschinenfabrik. Witten (Ruhr). 
Aus Profilen bestehender Grubenausbau, besonders Yieleckausbau. 25. 3. 3_>. 
Osterreich.

5c, 9 10 M. 149058. F. W. Moll Sóhne Maschinenfabrik, Witten (Ruhr). 
Nachgiebiger eisemer Vieleck- oder Bogenausbau fur den Grubenbetrieb. 
7.11. 40.

35a, 9 11. M. 145331. Erfinder: Hans Schwarz, Dusseldorf. Anmelder: 
Maschinenfabrik Hasenclever AG., Dusseldorf. Korbsperre fur Forderwagen. 
14.6. 39.

35 a, 11. 0.94214. Erfinder: Gerhard Hagenbeck, Oberhausen-Sterk- 
rade. Anmelder: Gutehoffnungshutte Oberhausen AG., Oberhausen (Rh!d ). 
Mehrgeschossiger Fórderkorb. 24. 11. 36.

81 e, 22. G. 101858. Gewerkschaft Eisenhutte Westfalia. Lunen. Kratzer 
fur Doppelrinnenfórderer. 18.9.36.

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

das Patent erhoben werden kann.)

5b (27xo). 7/6227, vom 3. 3. 38. Erteilung bekanntgemacht am 18.12.41 
Gewerkscha f t  Reuss in Bonn.  Bohrwerkzeug fur das Hereingewinnen 
von Kohle. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

1 In der Patentanmeldung, die am SchluB mit dem Zusatz Osterreich 
versehen ist. ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land 
Osterreich erstrecken soli.

Das W'erkzeug hat einen auf der ganzen Lange oder am vorderen 
Ende kegelfórmigen, auBen mit einem steilgangigen Schraubengang ver- 
sehenen Schaft a und eine ais Yorbohrer wirkende Spitze b. Diese ist ganz

oder zum Teil kcgelfórmig, mit einem flachgangigen Zuggewinde versebcn 
und ohne Unterbrechung oder plótzliche Yerbreiterung so an den Schaff a 
angcschlossen, daB letzterer in die Kohle gezogen wird. Das Zuggewinde 
des Vorbohrers kann sich uber einen an den Vorbohrer anschlieBenden 
zylindrischen Teil des Schaftes a erstrecken.

5c (9oi). 716391, vom 22. 9. 39. Erteilung bekanntgemacht am 18.12.41. 
A d o l f  Baron in Beu then  (O.-S.). Die \ erwendung \on Lignit jur Bau- 
kórper im Grubenausbau. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat 
Bohmen und Mahren.

Fur den Grubenausbau werden ais Bauelemente Formkórper, be
sonders ringsektorfórmige verwendet, die aus aufgeschlossenem. d. h. in 
Lauge gelóstem und zu Fasern gerissenem. mit einem Bindemittel ver- 
sehenen Lignit gepreSt sind. Diese Bauelemente ha'„en eine grofiere Lebens- 
dauer und sind infolge ihres geringen Gewichtes leichter zu handhaben ais 
solche aus Holz, Eisen und anderen Baustoffen hergestellte Bauelemente.

5c (10oi). 716422, vom 19. 7. 39. Erteilung bekanntgemacht am 18.12.41. 
F r i t z  G r u nd e r  in Es sen -Re l l i nghausen .  Auslóseror richtung fur 
Wanderpjeiler. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und 
Mahren.

Die Vorrichtung besteht aus zwei uber etwa die gesamte Breite des 
Pfeilers sich erstreckenden ubereinanderliegenden Teilen a b , die an jedem 
Ende mit einem Keil c versehen sind. Die Teile a b ruhen mit den
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parał lei zueinander verlaufenden schragen Flachen der Keile c aufeinandei 
und werden durch eine auslósbare Verriegelung d in der Lage zueinander 
gehalten. Die Hohe der beiden Keile der einzelnen Teile ist verschieden, 
wobei die schrage Flachę des niedrigeren Keiles mit der schragen Flachę 
des hóheren Keiles zusammenarbeitet. Der nach oben gerichtete hóhere Keil 
des unteren Teiles a hat eine bedeutend langere schrage Flachę ais der 
nach unten gerichtete hóhere Keil des oberen Teiles b. Die Verriegelung d 
ist in einem Hohlraum des hóheren Keiles des unteren Teiles angeordnet. 
Die Teile a und b kónnen aus U-Eisen bestehen, mit dereń Schenkel die 
schragen Flachen verschweiflt sind. Die U-Eisen kónnen dabei eine solche 
Lange haben, daB die Schenkel des den oberen Teil b bildenden U-Eisens 
auf der ganzen Lange auf den Schenkeln des den unteren Teil a bildenden 
U-Eisens aufliegen, wenn der Pfeiler sich nach Lósen der Verriegelung 
infolge der Wirkung des Gebirgsdruckes vóllig gesenkt hat.

5 c  (IOjo). 716392, vom 22.11.40. Erteilung bekanntgemacht am 18.12.41. 
F i rma  J .D .  Neuhaus  in Wi t ten-Heven.  Raubwinde jiir Gruben
stempel.

Abb.Z.

Abb. 3.

Bei einer Zahnstangenwinde ist zwischen der Zahnstange a. an die das 
Zugmittel b angreift, und dem Bedienungshebel (Handkurbel) c ein Ober- 
setzungsgetriebe eingeschaltet. Von diesem Getriebe ist mindestens das in 
die Zahnstange a eingreifende Zahnrad in Schilden e gelagert, die an dem 
die Zahnstange umschlieflenden, eine Fiihrung fur die letztere bildenden 
Gehause / im Sinne des Ausruckens des Obersetzungsgetriebes aus der 
Verzahnung der Zahnstange verschiebbar und in der Lage feststellbar ist, 
wenn das Getriebe aus der Zahnstange ausgeruckt ist. Die beiden Schilde e 
kónnen z. B. durch einen das Gehause f von oben her umgreifendeni
11 -formigen Biigel g miteinander verbunden sein. In dem Gehause f 

kónnen langliche Aussparungen h fiir die Welle des verschiebbaren Żalm-

rades oder der verschiebbaren Zahnrader des Obersetzungsgetriebes vor 
gesehen sein. Der Bugel g kann dabei an einem Ende durch eineń 
Holzen i so mit dem Gehause / verbunden werden, dafi er in senkrechtcr 
Richtung zu verschwenken ist. In diesem Fali werden die Aussparungen h 
so angeordnet, dal) sie achsgleich zu dem Bolzen i yerlaufen. Zum Fest 
stellen der Schilde e in der Lage, bei der das Obersetzungsgetriebe aus" 
der Zahnstange ausgeruckt ist, kann eine parallel zur Zahnstange auf dem 
Gehause / angeordnete Riegelstange k dienen, die bei ausgeriicktem Qc 
tricbe unter den die Schilde e verbindenden Biigel g o. dgl. greift (Abb 3) 
Der letztere kann mit einem Handgriff l versehen sein, um ihn leicht ?u 
verschieben.

5d ( 1 1 ). 716612, vom 26.2.39. Erteilung bekanntgemacht am 24 12 41
Demag AG. in Du i sb u rg .  Schrapperjórderer. Erfinder: Dipl.-Ing. Robert 
Ewalds in Duisburg.

Der besonders fiir den Bergbau bestimmte Fórderer hat bekanntlich 
in entgegengesetzter Richtung zurMitte der Abbauanlage fórdernde Schrannen- 
kasten c, die lose mit einem einzigen, durch eine Antriebmaschine a hin und 
her bewegte Zugmittel (Seil) b yerbunden sind. Auf dem Zugmittel b sind 
nach der Erfindung Mitnehmer d fiir die Schrapperkasten so verstellbar 
angeordnet, dali der Forderweg der Kasten geandert werden kann, ohne den 
Hub des Zugmittels zu andern.

81 e (1 ). 7/63S7, vom 3.5.36. Erteilung bekanntgemacht am 18 12 41 
Mi t t e l d eu t sc he  S t ah l we rk e  AG. in Riesa.  Steil/órderer

Der Forderer hat ein an zwei parallelen endlosen Zugmitteln, auf mit 
Stutzen yersehenen Querstangen angeordnetes taschenbildendes Fórderband 
Die Lange der Teile, die sich zwischen den Stutzen befinden und die 
Taschen bilden, ist so gewahlt, daB sie an der Umkehrstelle des Fór- 
derers, an der das Fórdergut vom Fórderband abgeworfen wird, in die 
Strecklage iibergehen. Das Fórderband kann an den Querstangen niit Hilfe 
entsprechend gewólbter, seine Teile nach innen zwingender Klemmleisten 
befestigt werden. Ferner kónnen die das Fórderband tragenden Zugmittel 
an der oberen Umkehrstelle des Forderers durch parabelahnlich gebogene 
runrungsschienen allmahlich aus der Geraden in die Krummung iibergefuhrt 
und hinter der Umkehrstelle durch entsprechend gebogene Fiihrungsschiencn 
in die Gerade zuruckgeleitet werden. AuCerdem kann man an der Abwurf- 
stelle des Forderbandes eine Reinigungsvorrichtung fur das Pand anordnen 
die auf die Teile des Bandes einwirkt, wenn diese sich in der Strecklaee 
befinden.

c- 81 vom 21 ■ 9’ 33‘ Erteilung bekanntgemacht am 18 12 41
F i rma  W i l h e l m  Stohr  in O f f e n b a c h  (Main). Trommcl fur Forder- 
bander oder Treibriemen.

Der Mantel der Trommcl besteht aus in Abstand voneinander liegenden 
schma en. auch Blech hergestellten, gebogenen Lamellen. die abgekantete 
gerundete oder sonstwie geformte Langskanten haben und mit den auf der 
Welle der Trommel gelagerten oder bcfestigten Scheiben verschweiflt sind. 
Die Lamellen kónnen in axialer Richtung gebogen sein, um einen balligen 
I rommelmantel *2u erzielen.

Bergmannsleben in Sulzbach (Saar) im Wandel der Zeit.
Von Peter Maus. 51 S. Saarbrucken 1941, Westmark-
Verlag. Preis in Pappbd. 1,50 3tM.

Die Abhandlung ist aus einer dem volkskundlichen 
Seminar der Hochschule fiir Lehrerbildung zu Bonn vor- 
gelegten Prufungsarbeit entstanden. Sie grundet sich 
weniger auf das mit vieler Miihe zusammengetracene und 
in den fuifinoten vermerkte reiche Schrifttum ais auf Ein- 
blicke in das Bergmannsleben, die der Verfasser in Sulzbach 
an der Saar durch eigenes Erleben und durch die Unter- 
haltung mit Bergleuten gewonnen hat. Das Buch will einen 
Ausschnitt bilden aus der umfassenderen Schilderung der 
Lebenswelt und der Lebensformen des Saarbergmannes.

,v, ^un3chst wird in e'nem geschichtlichen AbriB der 
Werdegang der Gemeinde Sulzbach, ihres Bergbaues und 
dessen EinfluBnahme auf das Gemeindeleben behandelt. Es 
folgt die Darstellung der Wandlung der eingesessenen und 
der zugezogenen Einwohner vom Bauern, der den Bergbau 
nur ais Nebenbeschiiftigung und durch den selbstandigen 
yerkauf der Kohlen auch ais Nebenerwerbsauelle betrieb 
im3-*! 1̂ 'fj. einer Zunft der Kohlengraber im spateren
Mittelalter zum Bergmann im heutigen Sinne. Es wird aus- 
geruhrt, wie dieser, wenn nun auch die Arbeit in der Grube 
seine Hauptbetatigung geworden, doch seinen Pflichten ais 
Besitzer eines eigenen Heimes und einer kleinen Land- 
wirtschaft nachgeht, und wie infolgedessen gerade dem 
Sulzbacher Bergmann einerseits der bauerliche Erwerbs- 
sinn und anderseits das burgerlich stolze Geltungsstreben 
verblieben ist. In zahlreichen Zusammenstellungcn iiber die 
Fórderung uncl die Arbeiterbewegung, iiber die Herkunft 
und die Glaubensbekenntnisse der Bergleute, iiber das 
Schlafhaus- und Einliegcrwesen mit seinen gesundheitlich< n 
und sittlichen Gefahren, iiber den Familien- und Besitzstand

B U C H E R S C H A U
der Belegschaft der Grube Sulzbach ist sodann auf dereń 
Verhaltnisse naher eingegangen. Im iibrigen aber kommt 
der Verfasser bei allen seinen Darlegungen zu dem 
trgebnis, daB der Sulzbacher Bergmann in seinen Lebens- 
bedingungen und seinem Lebenswandel kaum Unterschiede 
yom sonstigen Saarbergmann, ja zum Teil vom Bergmann 
uberhaupt aufzuweisen hat. So bietet das Biichlein eigentlicli 
nur ein Einzelbeispiel fiir die Eigentiimlichkeiten und Ge- 
ptlogenheiten der groBen Masse der Saarbergleute.

Betont wird dereń BerufsbewuBtsein, das sich unter 
anderem durch die Einfiihrung eines einheitlichen »neuen 
berghabitsK im Jahre 1760 zuerst in Sulzbach und durch 
,.le ... . erf°Igte Begriindung einer »Bruderbiichse« ais
Vorlauterin der Knappschaftskasse ausgedriickt hat. Auch 
der Art, wie der Saarbergmann spricht, ist gedacht, wie er 
sich dabei durch deutsche Ausdrucksweise, durch Sachlich- 
eit und Einfachheit, durch Kurze und Knappheit aus- 

zeichnet, und dann des patriarchalischen Verhaltnisses 
zwischen Arbeitern und Aufsichtspersonen, das leider oft 
zu talscher Bevormundung und Entrechtung durch Vor- 
gesetzte gefiihrt hat. Erwahnt ist ferner die Fróminigkeit 
mu das geistige Interesse des Saarbergmannes sowie seine 
Kameiadschaftlichkeit, Geselligkeit und die Vererbung des 
i^Smamisstandes, die manche Familie auf eine 100 bis 
laOjahnge Uberheferung zuruckblicken lalit, vor allem aber

i iCli. n ^ e?‘nnung an der Saar, die sich trotz aller 
\erkehiten Partdbestrebungen und wahrend der Besetzung 
nachi dem Weltknege trotz aller franzósischen Lockungen 
bcwahrt und bel der Abstimmung am 13. Januar 1935 

h, , pe n * viese!11 und durchgesetzt hat. Die Verdienste 
sta ,+rl'i u VOn Nas^au"Saarbriicken und der preuBischen 
staatl.chen Bergverwaltung um die Sefihaftmachung deraus- 

wohnenden und alltaglich oder allwóchentlich heiin-
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kehrenden Bergleute sowie die der Saargruben-Aktien- 
gesellschaft um den Wiederaufbau nach langjahriger fran- 
zósischer Verwahrlosung sind gebiihrend hervorgehoben.

Die SchluBbetrachtungen iiber die neuen Forinen des 
Gemeinschaftslebens im Bergmannsstande, die sich seit der 
Riickgliederung des Saargebietes und dem gleichzeitig ein-

setzenden Wirken des Nationalsozialismus herausgebildet 
haben, zeigen die GewiBheit auf fiir das Festhalten des 
Saarbergmannes am Deutschtum und an den iiberkommenen 
Brauchen und Gesinnungen zum Besten des Bergbaues 
an der Saar, zum Segen fur die deutsche Allgemeinheit

Serio.

Z E I T S C H R 1 F T E N S C H A  U 1
! Eine Erkldrung der Abkurzungen ist in Nr. I auf den Seiten 14- 16 verdffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen. >

Geologie und Lagerstattenkunde.

Manganerzrorkommen. Benitez, Fernando G .: C h i l e ’s 
manganese resources. Engng. Min. J'. 142 (1941) Nr. 10 
S. 38/42*. Ubersicht iiber die wichtigsten Manganerz- 
vorkommen Chiles. Fórderzahlen, Mangangehalt und Vor- 
rate der einzelnen Gruben.

Bergtechnik.

Allgemeines. O h io  No. 8. Coal Age 46 (1941) Nr. 10, 
S. 59/123*. Uberblick iiber den technischen Stand der Uber- 
und Untertageanlagen der Ohio Nr. 8-Steinkohlengrube in 
den Vereinigten Staaten. Gewinnung mit Lademaschinen 
gróBter Bauart. Anwendung von Schiittelrutschen und 
Fórderbandern in den Abbaubetriebspunkten. Abbau der 
Kohle. Streckenfórderung. Bewetterung und Wasserhaltung. 
Stand der Elektrifizierung. Uberwachung der maschinellen 
Einrichtung; Reparaturwerkstatten und Ersatzteillager. Be
schreibung der Aufbereitungsanlagen.

Schiirfen. Maillet, Raymond: La prospect ion  elec- 
tr ique du sous-sol. Ann. Mines France 18 (1941) Nr. 13, 
S. 25/92*. KurzgefaBte Ubersicht iiber die auf dem Gebiete 
geophysikalischer Untersuchungen von Lagerstatten ge- 
machten Erfahrungen. Technische Grundlagen der elek
trischen Messungen beim Untersuchen von Lagerstatten. 
Beispiele fiir durchgefiihrte Messungen. Schrifttum.

Schachtabteufen. Hubbel, A. H.: The Mather Mine. 
Engng. Min. J. 142 (1941) Nr. 10, S. 43/46*. Beschreibung 
der im Bau befindlichen Tagesanlagen einer im amerika- 
nischen Seengebiet neu entstehenden Erzgrube. MaBnahmen 
und Vorbereitungen zum Schachtabteufen.

Abbau. Kuhlmann, Theodor, Georg Philippi und Josef 
Funk: Re ihenstempe lb ruchbau m it  neuar t igem Ge- 
winnungsver fahren  in einem 3 m macht igen Flóz. 
Gliickauf 78 (1942) Nr. 8 S. 101/104*. Die neue Abbau- 
weise laBt im Gegensatz zum Abbau mit Wanderpfeilern 
nur ein bzw. zwei Felder offen und setzt die Schaufelarbeit 
auf 25 o/o der anfallenden Kohle herab. Mit diesem neu- 
artigen Verfahren wird in 6 Stunden reiner Arbeitszeit die- 
selbe Leistung wie in friiher 8 Stunden erzielt.

Bergschaden. Bórger: Laugenstrómurtgen  in er- 
soffenen Ka l ibergwerken  ais Ursache spaterer 
Ober f  l i ichenschaden. Kali 36 (1942) Nr. 2 S. 27/31*. 
Aus den Untersuchungen ergibt sich, daB die Auflósung des 
Salzkórpers nach Sattigung der eingedrungenen Wasser- 
massen nicht endgiiltig zum Stillstand kommt, sondern 
unter dem EinfluB der Temperaturunterschiede und der 
verschiedenen Salze, die an den einzelnen Stellen des 
Grubengebaudes die Bodenkórper bilden, eine Zirkulation 
stattfindet, wobei es an manchen Stellen zu weiterer Auf
lósung und an anderen Stellen zu einer Ausfiillung von 
Salzen kommen kann.

Aufbereitung und Brikettierung.

Setzmaschinen. Kratz, Julius: Der W aschvorgang  
in NaBsetzmaschinen fiir  S te inkoh le  im H in b l i c k  
auf vo l lkommene  Setzarbeit .  Bergbau 54 (1942) Nr. 4 
S. 36/42*. Erórterung der hydrostatischen und der hydro- 
dynamischen Vorgange. Arbeitsweise der Austragsetz- 
maschine fiir zwei und fiir drei Sorten. Bemessung der 
Setzsiebe.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Entaschung. Kóppe, Paul: V o r t e i l h a f t e  En t -  
a s c h u n g s e i n  r i c h t u n g e n .  Warme 65 (1942) Nr. 6 
S. 45/48*. Nachteile der iiblichen Schlackenbrecher und der 
gewóhnlich ais AbśchluBorgan verwendeten Spindel- 
schieber. Beschreibung verschiedener Einrichtungen, die 
diese Ubelstande beseitigen.

1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vorn Verlag Gliickauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 9UI 
fiir das Vierteljahr zu beziehen.

Lagerwerkstoffe. Kiihnel, Reinhold: Der E in f luB  der 
Eigenschaften  der G le i t l agerwerks to f fe  au f  das 
Verha l ten  des Lagers. Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 3 
S. 41/48*. Uberblick iiber die fiir eine Bewertung wichtigen 
Eigenschaften metallischer Gleitlagerwerkstoffe: Physika- 
lische Eigenschaften, chemische Zusammensetzung, Aufbau 
der Lagerwerkstoffe, mechanische Eigenschaften, Lauf- 
eigenschaften. (SchluB folgt.)

Einsatzhdrtung. Kreim, Josef: ZweckmaBige Har- 
tung von Chrom-Mangan-E insa tzs tah len  nach dem 
Einsetzen. Stahl u. Eisen 62 (1942) Nr. 7 S. 130/36*. 
Priifung der Grenzbedingungen fiir die richtige Hartung 
der Einsatzschicht und des Kernes von Stahlen durch Unter- 
suchung des Gefiiges und der Festigkeitseigenschaften. 
Móglichkeit der Anwendung einmaliger Abschreckung in 
schwachen und mittelstarken Werkstiicken.

Spannungsgleichhalter. Beck, E.: D ie E rwe i te rung  
des Regelbereiches magnet ischer  S p a n n u n g s -  
g 1 e i c h h a 11 e'r. Elektrotechn. Z. 63 (1942) Nr. 5/6
S. 57/60*. Durch Anwendung geeigneter Schaltmittel 
und Ausnutzung der theoretischen Grenzen laBt sich der 
Regelbereich erheblich vergróBern. Derartige Regler eignen 
sich dann zum AnschluB an alle gebrauchlichen Netz- 
spannungen ohne Umschaltung.

Chemische Technologie.

Treibdruckbestimmung. Frey, Walter: D ie  T r e i b-  
druckbes t immung  im Lichte neuester Erkennt- 
nisse. Gas u. Wasserfach 85 (1942) Nr. 7/8 S. 73/76*. Be
schreibung zweier Tiegel, von denen der eine zur Bestim
mung des tatsachlich in der Ofenkammer auftretenden 
Treibdruckes und der andere zur Erfassung der Treib- 
maxima einer Kohle dient. Entwicklung einer Presse, 
welche die Kohle bei stets gleichem Druck zu verdichten 
gestattet

Benzinsynthese. Scheer, Wolfram: Die Synthese
al ipha t i scher Benzine aus n iedr ig  mo leku la ren  
Koh lenwassers to ffen .  Feuerungstechn.29 (1941) Nr. 12 
S. 273/86*. Vorkommen und Gewinnung der Ausgangs- 
stoffe. Chemische Konstitution und Klopffestigkeit der 
Benzin-Kohlenwasserstoffe (Oktanzahl). Chemische Grund
lagen der Synthese. Syntheseverfahren: Polymerisation, 
Kondensation und Alkylierung, Verarbeitungsverfahren: 
Isomerisation und Zyklosierung. Uberblick iiber die Be
deutung der Verfahren im Rahmen der Treibstoff- 
gewinnung.

Fliissiggase. Rosendahl, Fritz: Fl i issiggase. Ó1 u. 
Kohle 38 (1942) Nr. 5 S. 103/09*. Begriffsbestimmung und 
Erzeugung in Deutschland. Eigenschaften, Gewinnung und 
Verwendung ais Motorentreibgas.

Wirtschaft und Statistik.

Sowjetrufiland. Schumacher, Friedrich: SowjetruB- 
land und  seine minera l i schen  Reichti imer. Gliiek- 
auf 78 (1942) Nr. 8 S. 104/07. Der kurze Uberblick iiber 
die verschiedenen Lagerstatten und ihre Leistungsfahigkeit 
laBt erkennen, daB in den unermeBlichen Raumen des sow- 
jetischen Reiches eine Montanindustrie in einem ZeitmaB 
herangewachsen ist, das man fast ais beispiellos bezeichnen 
muB.

Sozialpolitik. Osthold, P.: K r iegsw i r t s cha f t l i c he  
Norm und  betr ieb l i che  Bewegungs f re ihe i t .  Dtsch. 
Volkswirt 16 (1942) Nr. 15 S. 489/90. Der Verfasser unter- 
zieht sich in anerkennenswerter Weise der Aufgabe, die 
Schwierigkeiten darzustellen, die sich in einer Zeit, in der 
der einzelne Betrieb immer starker von den Normen der 
kriegswirtschaftlichen Fiihrung erfafit wird, fiir die Auf- 
rechterhaltung einer ausreichenden sozialen Initiative der 
Betriebe ergeben. Er unterstreicht aber auch die Bedeutung, 
die diesem Problem zukommt. Die soziale Fiirsorgepflicht 
der Betriebsfiihrer solle an diesen wrachsenden Schwierig-
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keiten nicht scheitern. Auch auf dem Gebiete seiner sozialen 
Verantwortung werde der deutsche Unternehmer auf eine 
(ntensivierung seiner fiirsorgerischen Pflichten verwiesen, 
deren Richtung sich aus den kriegsbedingten Verhaltnissen 
innerhalb seiner Gefolgschaft ergebe. In den Rahmen der 
hier entstandenen Aufgaben gehóre auch die stille Arbeit 
an der Schaffung und Erhaltung der richtigen Betriebs- 
atmosphare. Die Móglichkeiten, die sich aus einer Ver- 
bindung des Eisernen Sparens und einer gerechten Be
teiligung der Gefolgschaften an der verbesserten Ertrags- 
lage des Betriebes und einer verstarkten Altersfiirsorge 
ergeben, weist O. einleuchtend nach, daB die kriegswirt- 
schaftliche Gesetzgebung nicht unbedingt zvvangslaufig 
repressiv auf die betriebliche Sozialpolitik einzuwirken 
brauche. Im Interesse einer lebendigen betrieblichen 
Sozialpolitik auch wahrend des Krieges kann deshalb die 
abschliefiende Meinung des Verfassers nur unterstrichen 
werden, daB die kriegswirtschaftliche Gesetzgebung es ver- 
meiden sollte, gegeniiber den sozialen Bediirfnissen der 
Betriebspolitik ausschlieBlich repressiv aufzutreten, da es 
in zahlreichen Fallen móglich sein werde, auf den Schnitt- 
punkt der kriegswirtschaftlichen Gesamt- und betriebs
wirtschaftlichen Sonderinteressen Lósungen zu finden, die 
beiden gerecht werden.

Herschel, Wilhelm: Die konkre te  O rdnung  des 
Betriebes. Soziale Praxis 51 (1942) H. 1 Sp. 27/30. Im 
Zusammenhang mit dem bekannten Reichsgerichtsurteil, 
das auf Grund der tatsachlichen Betriebspraxis einer so- 
genannten konkreten Rechtsordnung erwachsen und 
Rechtsąuelle, im besonderen Anspruchsgrundlage, sein 
konne, berichtet der Verfasser iiber ein Buch von ReuB und 
Siebert: Die konkrete Ordnung des Betriebes. Das Ver- 
dienst der Schrift bestehe darin, die »konkrete Ordnung 
des Betriebes« ais Rechtscjuelle bis zum allerletzten wider- 
legt zu haben. Dreierlei verdiene jedoch noch weiter _ 
Klarung: 1. ob es iiberhaupt ein betriebliches Gewohnheits- 
recht gebe; 2. ob das betriebliche Gewohnheitsrecht 
Gesetzesrecht auslegen konne und 3., wenn es betriebliches 
Gewohnheitsrecht gebe, so miisse dieses wenigstens ver- 
tragliche Abmachungen verdrangen kónnen. Man gelange 
in der ganzen Frage zu befriedigenden Lósungen, wenn 
man lediglich auf das Wesen der Betriebsgemeinschaft, 
im besonderen die Treue- und Fiirsorgepflicht zuriick- 
greife. Damit lasse sich jeder einzelne Fali gerecht ent- 
scheiden. — lm Rahmen der Diskussion iiber die so- 
genannte konkrete Ordnung des Betriebes stellt auch dieser 
Bericht eine begruBenswerte Stimme fiir die Erhaltung des 
absolut freiwilligen Charakters der Leistungen der betrieb
lichen Sozialpolitik dar.

Sitzler, Dr.: 50 Jahre »Sozia le Praxis«. Soziale 
Praxis 51 (1942) H. 1 Sp. 1/8. Aus AnlaB der Vollendung 
des 50jahrigen Bestehens der »Sozialen Praxis« stellt Sitzler 
ruckblickend aufschluBreiche Betrachtungen iiber die 
Stellung dieser Zeitschrift im Rahmen der Entwicklung der 
deutschen Sozialpolitik an. Ein halbes Jahrhundert hin- 
durch habe die Zeitschrift das deutsche Volk auf seinem 
Wege ais sozialpolitischer Berater, Mahner und Chronist 
begleitet. In der Sturm- und Drangperiode der deutschen 
Sozialpolitik entstanden, habe die »Soziale Praxis« es immer 
verstanden, sich den Wandlungen des nationalen Lebens 
inhaltlich und formal anzupassen. Ihre 50 Bandę spiegelten 
nicht nur die auBeren Ereignisse der sozialen Entwicklung 
getreulich wider, sondern bóten eine liickenlose Geschichte 
des sozialen Gedankens selbst und der Einstellung der 
óffentlichen Meinung zu der sozialen Frage in einer standig 
wechselnden Form. Auch nach dem vollen Siege des 
deutschen Sozialismus bestehe noch das Bediirfnis fiir eine 
unabhangige sozialpolitische Zeitschrift, die in erster Linie 
ein Gesamtbild der sozialen Entwicklung und ihrer poli- 
tischen und wirtschaftlichen Grundlagen und Zusammen- 
hange vermittle.

Verschiedenes.

Rauchschaden. Ziirn, Fritz: Rauchschaden und
Meta l lh i i t ten indus tr ie .  Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 2 
S. 21/25. Nr. 3 S. 48/51*. Allgemeines iiber Rauchschaden: 
Entstehung, Wirkungen und Beschaffenheit von Rauchluft, 
MaBnahmen zur Unschadlichmachung von Rauchgasen 
durch Verdiinnung, seitliche Ausbreitung der Rauchgase. 
Wirkungen der Rauchsauren, im besonderen derschwefligen 
Sauren auf die Vegetation. Nachweis von Rauchschaden 
durch chemische Untersuchung (Pflanzenuntersuchung, 
Luftanalyse) Rechtliche Stellung der Rauchschaden.

P E R S Ó N L I C H E S
Der beim Oberbergamt in Saarbrucken kommissarisch 

beschaftigte Erste Bergrat B i rkner  von der Bayerischen 
Berginspektion Miinchen ist unter Versetzung an das ge 
nannte Oberbergamt zum Oberbergrat ais Abteilungsleiter 
daselbst ernannt worden.

Der beim Beauftragten fiir den Vierjahresplan
- Reichskommissar fiir die Preisbildung — kommissarisch 
beschaftigte Oberbergrat ais Mitglied eines Oberbergamts 
Hel ler ist in eine Planstelle der Bes.-Gruppe A2b ein 
gewiesen worden.

Den Tod f iir  das Va te r land  fand :  

am 31. Dezember 1941 der Diplom-Bergingemeui 
Spiek er, Oberingenieur der Siemens-Schuckertwerke AG., 
Zweigniederlassung Essen, Leutnant (Ing.) in einem Artil- 
lerie-Regiment, im Alter von 39 Jahren.

S e ce in  S e u t f t fu r  Secg lcute

Ortsgruppe Essen.

Mittwoch, den 18. Marz, 17.30 Uhr, findet im Haus 
der Technik ein Vortrag des Herrn Direktor Benkert, 
Siemens-Schuckertwerke, Berlin-Siemensstadt, iiber das 
Thema »Mensch und Fortschritt im Betriebe« statt. Wii 
bitten um rege Beteiligung unserer Mitglieder.

Donnerstag, den 19. Marz, 17 Uhr, findet im Haus der 
Technik ein Vortrag des Herrn Markscheider Rudolf Bals, 
Duisburg-Meiderich, iiber das Thema »Der Abbau von 
Schachtsicherheitspfeilern« statt. Wir bitten um rege Be 
teiligung unserer Mitglieder.

Rauschenbach,  Vorsitzender der Ortsgruppe Essen

Ortsgruppe Bochum.

In Gemeinschaft mit der Vereinigung fiir technisch 
wissenschaftliches Vortragswesen (TWV), Bochum, findet 
Donnerstag, den 19. Marz, in der Zeit von 17 bis
18.30 Uhr, im groBen Hórsaal der Westfalischen Berg- 
gewerkschaftskasse ein Vortrag des Herrn Betriebsdirektoi 
Bergassessor E. Mu l ler ,  Bochum, iiber das Thema »Er 
fahrungen mit Hartmetallschlagbohrern untertage« statt 
Eintrittsgebiihr 1,50 StM. Karten beim Schulbiiro der WBK 
Bochum, Herner StraBe 45. Wir bitten um rege Beteiligung 

Jacob, stellv. Vorsitzender der Ortsgruppe Bochum 

Ortsgruppe Waldenburg.

Sonnabend, den 21. Marz, 20 Uhr, findet im Walden 
burger Hof, Waldenburg, ein Vortrag des Herrn Dipl.-Ing 
Werner, Neurode, iiber das Thema »Abbau im bayerischen 
Steinkohlenbergbau« statt. AnschlieBend kameradschaft 
liches Zusammensein. Wir bitten um rege Beteiligung,

Schmidt ,  Vorsitzender der Ortsgruppe Waldenburg 

Ortsgruppe Aachen.
Samstag, den 21. Februar 1942, veranstaltete die Ortsgruppe Aachen 

des VDB. einen Vortragsabend im Kasino der Grube Anna in Alsdorf, bei 
dem Herr Professor Dr.-lng. F r i t z s che  von der Technischen Hochschule 
Aachen iiber »Bergtechnische Fortschritte und Mittel zu ihrer Erzielung® 
sprach. Die Wege zur Erzielung von Fortschritten kónnen durch Versuche 
und Berechnungen (z. B. in Chemie, Hiittenwesen, Hoch- und Briickenbau) 
oder durch die Erfahrung (wie im Bergbau) erschlossen werden. Von einer 
planmafiigen Ausnutzung der Erfahrung und Suchen nach einer Weiter- 
entwicklung kann man im Bergbau erst seit etwa 1920—1925 sprechen, ais 
unter dem Gesichtspunkt der Mechanisierung und Betriebszusammenfassung 
die bereits vorher bekannten Maschinen und Einrichtungen (z. B. Abbau- 
hammer und Schiittelrutsche) allgemeine Einfiihrung fanden. Auch heute ist 
die Móglichkeit einer Leistungssteigerung auf eine noch starkere Betriebs 
konzentration und auf neue Wege in der Mechanisierung beschrankt.

Die Arbeit des Hauers im Streb ist praktisch noch nicht mechanisiert 
und bildet das vordringliche Aufgabengebiet fiir die zukiinftigen Entwick- 
lungsarbeiten. Nach eingehenden Zeitstudien entfalit in der flachen Lagerung 
auf das Hereingewinnen der Kohle 35 °/o der Schicht, auf das Laden in die 
Strebfórdermittel 45%, und das Einbringen des Ausbaues erfordert 20°/o der 
Arbeitszeit. Eine Schrammaschine mechanisiert also nur einen verhaltnis- 
inaCig geringen Teil der Hauertatigkeit, die angestrebte Schram-Lade- 
maschine dagegen bereits 80%. Mit zahlreichen Lichtbildern zeigte der Vor 
tragende die vielfachen Móglichkeiten in der Durchbildung der Maschinen 
zum vollmechanisierten Lósen und Laden der Kohle.

Auch fiir die Auffahrung von Gesteinsstrecken faBt der Einsatz 
mcchanischer Ladegerate, wie Schrapplader, StoBlader und Schaufellader, in 
Verbindung mit der Anwendung von Bohrwa^en immer mehr FuB. MaB- 
gebend fiir die Methodik ist jedoch eine Untersuchung des Einsatzbereichs 
und der Grenzen, wenn MiBerfolge ausgeschaltet werden sollen. Zum Ab- 
schluB berichtete Fritzsche an Hand von Lichtbildern iiber das Ergebnis von 
yersuchen iiber den zweckmaBigsten Streckenquerschnitt, nach denen der 
Ausbau in Form einer hochstehenden Ellipse den auftretenden Driicken am 
besten begegnet.

Der lebhafte Beifall zeigte dem Vortragenden, mit welchem Interesse
^eme Ausfiihrungen aufgenommen wurden.


