
GLUCKAUF
Berg- und Huttenmannische Zeitschrift

78. Jahrgang 30. Mai 1942 Heft 22

Wirtschaftlicher Abbau von Flóz-Reststiicken unter dem Mergel.
Von Betriebsdirektor Bergassessor Ernst Schlochow, Duisburg-Beeckerwerth.

Die Entwicklung neuzeitlicher Abbamerfahren hat den 
Verhieb von FIózen technisch und wirtschaftlich ermóg- 
licht, die lange Zeit nur ais bedingt bauwiirdig galten. bo 
wurden z. B. friiher geringmachtige Flóze ais unbau- 
wiirdig angesehen, weil geeignete Fórdermittel fehlten und 
sich der Versatz nur schwierig und unter groBem Zeit- 
aufwand einbringen lieB. Demgegeniiber erlaubte die Ein- 
fiihrung von Kugelrutschen und Fórderbiindern in Ver- 
bindung mit Blindortversatz oder Bruchbau einen wirt- 
schaftlichen Abbau derartiger Flóze, so daB ihr Verhieb 
heute selbstverstandlich ist. Anderseits gab man aber auch 
machtige Flóze mit schlechtem Nebengestein ais nicht bau- 
wiirdig auf, weil die technischen Hilfsmittel, die eine An
passung der Abbauverfahren an die ungiinstigeren Lage- 
rungsbedingungen gestatten, lange Zeit dem Bergbau nicht 
zur Verfiigung standen. Haufig wurden Betriebspunlcte in 
derartigen FIózen infolge unbefriedigender Leistung zu- 
gunsten von solchen in bauwiirdigeren stillgelegt.

Auf diese Weise gingen nicht unbetrachtliche Kohlen- 
mengen fiir die Gewinnung verloren. In gleichem MaBe 
aber, wie Flóze aufgegeben wurden, verringerte sich die 
Lebensdauer der in Betrieb befindlichen Fórdersohlen, 
wahrend sich anderseits infolge der geringeren Ausbeute 
und der fast gleich hohen Aus- und Vorrichtungskosten 
die Gestehungskosten fiir die aus den ais bauwiirdig gelten- 
den FIózen gefórderten Kohlen erhóhten. Aus der ver- 
kiirzten Lebensdauer der Fórdersohlen ergeben sich aber 
noch weitere betriebstechnische und wirtschaftliche Nach- 
teile dadurch, daB der Abbau vorzeitig in gróBere Teufen 
mit meist schwierigeren Lagerungs- und Gewinnungs- 
verhaltnissen und ungiinstigeren Bedingungen fiir die 
Wetterfiihrung verlegt werden muB. Infolgedessen kann 
der nachtragliche Verhieb von FIózen, • die bei eir\em 
anderen Stand der Abbautechnik ais nicht bauwiirdig 
galten, mit den heutigen verbesserten technischen Hilfs- 
mitteln und Abbauvertahren vorteilhaft sein. So hat jnan 
auch auf der Schachtanlage Beeckerwerth ein Reststiick 
iiber der 5. Sohle erneut aus- und vorgerichtet, um die 
s. Z. aufgegebenen Flóze Zollverein 2 und 8 nachtraglich 
abbauen zu kónnen.

Flóz- und L agerungsverha ltn isse  (Abb. 1 und 2).

Flóz Zollverein 2 besitzt eine Machtigkeit von 1,60 m 
reiner Kohle. Ais Nebengestein tritt im Hangenden ein sehr 
weicher und gebracher Schiefer auf, der zum Durchbrechen 
und Absetzen neigt und deshalb die Kohlengewinnung 
nicht begiinstigt. Auch bei schnellem Verhieb bleibt die 
Kohle sehr hart und wenig gangig.

Das Flóz steht in der 3., 4. und 5. óstlichen Abteilung 
des Nordfeldes vom Mergel in einer Teufe von — 150 m bis 
an die Markscheide in einer Teufe von -270 m an. Bei 
einem nórdlichen Einfallen von 10o liegt also Zollverein 2 
im Siiden am Mergel rd. 110 m uber der 3. Sohle (Wetter- 
sohle) der stillgelegten Schachtanlage Friedrich 
Thyssen 3/7 und etwa 150 m iiber der 5. Sohle (Fórder- 
sohle) an der Markscheide der Schachtanlage Beecker
werth. Aus der streichenden Lange von 1500 m und der 
flachen Bauhóhe von 650 m errechnet sich die anstehende 
Kohlenmenge bei Berucksichtigung der Gebirgsstórungen 
zu rd. 20000001. AuBerdem ist in den óstlichen Ab- 
teilungen noch Zollverein S nicht abgebaut. Der Kohlen- 
vorrat in diesem Flóz wird auf 940000 1 geschatzt, so 
dafi in den Reststiicken mit insgesamt 2940000 t Kohlen 
zu rechnen ist.

F riiherer Abbau.

In den Jahren 1927—1929 ist Flóz Zollverein 2 in der
3. óstlichen Abteilung von Friedrich Thyssen 3/7 aus

zwischen der 3. Sohle und dem Mergel gebaut worden. 
Die Gewinnung der Kohle erfolgte durch streichenden 
Strebbau mit schwebendem Verhieb. Die Feldesbreite 
betrug jeweils 3,70 m. Die feste Kohle wurde mit SchieB- 
arbeit und Abbauhammern hereingewonnen und iiber 
Schiittelrutschen zur Ladestelle gefórdert. Der Bergeversatz 
wurde dem Streb von der Kopfstrecke aus iiber eine Berge- 
rutsche zugefiihrt.

Die in den Streben erzielten Leistungen, auf die in 
einem anderen Zusammenhang noch naher eingegangen 
wird, befriedigten in keiner Weise. Da sich zudem die 
Absatzmóglichkeiten fiir Gaskohle verschlechterten, legte 
man die Betriebspunkte still.

Nachdem mit dem Ubergang zu Ieistungsfahigen 
GroBbetrieben eine wirtschaftliche Gewinnung nach neu- 
zeitlichen Abbauverfahren moglich erschien, wurden die 
Reststiicke zum Abbau der Flóze Zollverein 2 und 8 in 
den Jahren 1938—1940 erneut aus- und vorgerichtet.

T agesanlage.

Bei der Planung war zu beachten, daB die Reststiicke 
in dem Rhein- und Rheindeichsicherheitspfeiler liegen und 
infolge der Machtigkeit der Flóze nur mit Vollversatz ab
gebaut werden diirfen. Aus diesem Grunde war die Frage, 
wie die notwendigen Berge den Betriebspunkten am besten 
zugefiihrt werden konnten, von gróBter Bedeutung. Aus 
betrieblichen und wirtschaftlichen Griinden wurde nach ein- 
gehenden Untersuchungen der EntschluB gefaBt, die Berge 
im Schacht 7 der stillgelegten Anlage Friedrich Thyssen 3,7 
in Fórderwagen zur 3. Sohle einzuhangen und durch Skip- 
aufbriiche den Streben zuzufiihren. In Ausfiihrung dieses 
Planes wurde am Schacht 7 ein Hochkipper gebaut, iiber 
den die Bergewaggons in einen Erdbunker entleert werden 
(Abb. 3). Von diesem gelangt das Versatzgut iiber ein 
ansteigendes Plattenband in einen Fiillbunker oberhalb der 
Rasenhangebank, aus dem die Fórderwagen durch ein 
Ladeband gefiillt werden. Die Anlage ist so eingerichtet, 
daB man sowohl Grob- wie Waschberge umschlagen kann. 
Dies ist deshalb wichtig, weil man Zollverein 8 wahrschein- 
lich mit Handversatz bauen wird, um eiserne Stempel 
verwenden zu kónnen. Aus dem gleichen Grunde wurde 
der urspriingliche Plan, bis zur 3. Sohle nur eine Fall- 
leitung zu bauen, die fiir Waschberge geniigt hatte, auf
gegeben.

A usrich tung .
Die erneute Ausrichtung der Reststiicke erfolgte von 

der Hauptabteilung der 5. Sohle der Schachtanlage Beecker
werth aus durch eine nordóstliche Richtstrecke, die bis zu 
der Markscheide an der Grenze zwischen 3. und 4. óst- 
licher Abteilung aufgefahren wurde. Hier bildet eine 
Stórung, durch die die Schichten um rd. 20 m gegeneinander 
verworfen werden, die Grenze zwischen den genannten 
Abteilungen. Neben dieser Stórung wurde in der 4. óst
lichen Abteilung ein Aufbruch hochgebracht, der bei der 
Herstellung schon mit einer Wendelrutsche ausgeriistet 
wurde. Mit dem Aufbruch erreichte man nach 150 m Flóz 
Zollverein 2 (Abb. 2).

Die Ausrichtung der Flóze auf der 3. Sohle erfolgte 
von der Schachtanlage Friedrich Thyssen 3/7 aus. Zu 
diesem Zweck wurde der Hauptąuerschlag móglichst weit 
aufgewaltigt und fiir die Fórderung und Wetterfiihrung 
eingerichtet. Durch Verlangerung dieses Querschlages und 
eine Richtstrecke, die an der schon erwahnten Stórung 
zwischen 3. und 4. óstlicher Abteilung endet, wurde die 
Verbindung zwischen dem Hauptąuerschlag und der 4. óst
lichen Abteilung hergestellt. An dieser Stórung brachte 
man ebenso wie auf der 5. Sohle einen Aufbruch hoch, 
der nach 90 m Flóz Zollverein 2 erreichte. Durch ein Auf-
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bzw. Abhauen zwischen den Aufbriichen langs der Stórung 
wurde die Wetterverbindung zwischen den beiden Sohlen 
hergestellt.

Die Richtstrecken und Querschlage erhielten einen 
Hufeisenausbau Pokalprofil "i" mit 4,50 m Sohlenbreite 
und 2,90 m Hóhe. Der schon erwahnte Aufbruch aus der 
nordóstlichen Richtstrecke der 5. Sohle nach Flóz Zoll- 
verein 2 wurde ohne vorheriges Vorbohren und unter so- 
fortigem Einbau einer Wendelrutsche von 1650 mm hoch- 
gebracht. Die Wendelrutsche und ihr Einbau in den Stapel 
sollen kurz beschrieben werden.

Die Wendelrutsche ist von der Firma Westfalia-Din- 
nendahl-Gróppel in Bochum geliefert worden. Die ein
zelnen Schiisse haben eine Hóhe von 1050 mm. Ein SehuB 
entspricht einer halben Spiralumdrehung, so daB zwei auf- 
einandergesetzte Schiisse von insgesamt 2100 mm Hóhe 
eine ganze Spiralhóhe ausmachen. Des groBen Durchmessers 
und Gewichts wegen ist der Mantel in zwei Langshalften 
geteilt. Jeder SchuB besteht somit aus zwei Mantelhalften, 
dem Bodenblech und den darauf geschraubten 7 Ver- 
schleiBblechen. Der den Mafien der Wendelrutsche an- 
gepaBte Querschnitt des Stapels betragt 2,50 x 5,50 m. Die 
Wendelrutsche ist im westlichen Trumm des Stapels ein-

trebaut. Auf Grund einer Anordnung der Bergbehórde liegt 
das Fahrtrumm zwischen dem Wendel- und Fórdertrumm. 
Das Gewicht der 150 m hohen Wendel betragt 52,7 t bei 
einem von der Firma angegebenen Fassungsviermógen vori 
300 t Inhalt. AuBer der aus einem Betonfundament be
stehenden Bodenverlagerung, die durch kraftige U-Eiseu- 
rahmen noch yerstarkt worden ist, sind in einem Abstand 
von je 30 in 4 weitere aus Tragern bestehende Verlage- 
rungen angebracht, fiir die die Firma besondere Trager- 
schiisse geliefert hat. An diese Schiisse sind zwei Konsolen 
angeschraubt, die auf zwei Tragern ruhen, dereń Enden in 
die Stófie eingebiihnt und einbetoniert wurden. Aufierdem 
ist jeder 8. WendelschuB mit Spannschrauben und Ketten 
an dem Rahmen des Stapels verspannt.

Bei dem Einbau der Wendel wurde wie folgt verfahren: 
Man stellte in der Richtstrecke einen vorhandenen Haspel 
mit einem Zylinderdurchmesser von 200 mm und einem 
Hub von 300 mm auf. Das Seil wurde sodann iiber eine 
Ablenkrolle unten im Fórdertrumm an der Aufbruchseite 
und eine weitere Seilrolle oben unter der SchieBbiihne 
gefiihrt. Mit dieser Einrichtung wurden die einzelnen Teile 
der Wendel im Fórdertrumm hochgezogen, iiber das Fahr- 
trumin hinweg in das Wendeltrumm gebracht und dort ein-
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Abb. 1. Zeche Friedrich Thyssen Schachtanlage Beeckerwerth, Flóz Zollverein 2. M. 1 : 15000
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Abb. 2. Profil nach der Linie A-B in Abb. 1.
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Abb. 3. Bergeverladung am Schacht 7.

gebaut. Zuerst setzte man die Mantelhalften auf und 
brachte anschlieBend das Spiralblech ein. Des groBen 
Durchmessers der Wendelhalften wegen war der Einbau 
nicht einfach. Der Aufbruch wurde stets um etwa 2,50 in 
hóher gebrochen, so daB zwei volle Schiisse mit.2,10 m Ge- 
samthohe auf einmal eingebaut werden konnten. Die nach 
oben zugehende Einlaufspirale der Wendel kam, da zwei 
volle Schusse einer ganzen Spiraluindrehung entsprechen, 
immer an die gleiche Stelle der Stapelscheibe bzw. unter 
das 0,60x0,60 m groBe Loch in der Schiefibiihne. Beim 
AbschieBen fiel ein Teil der Berge iiber eine Schragbiihne 
bereits durch dieses Loch in die Wendel.

Der sofortige Einbau der Wendelrutsche mit dem 
Hochbrechen bietet folgende Vorteile: 1. Der sonst not- 
wendige Bergekasten, der bei der Stapelhóhe von 150 m 
noch hatte unterteilt werden miissen, fallt bei diesem Ver- 
fahren fort. Die Holzkosten zur Auskleidung des Berge- 
kastens hatten 1500 3łM betragen; dazu kamen die 
Schichten fur Einbau, Ausbessern des Bergekastens, die mit 
300 Schichten eher zu niediig ais zu hoch angenommen 
sind. Da die Aufbruchliauer im Durchschnitt 9 -RM verdient 
haben, wurden sich die durch Lóhne und soziale Zuschlage 
verursachten Kosten fiir den Bergekasten auf rd. 3500 JIM 
stellen. Mithin sind insgesamt durch den sofortigen Einbau 
der Wendel 5000 JtJl gespart worden.

2. Ein weiterer Vorteil beim sofortigen Einbau der 
Wendelrutsche besteht darin, daB der Fahrschacht mit dem

Hochbrechen und nach Einbau der Wendelschiisse fertig- 
gestellt werden kann, wahrend bei einem nachtraglichen 
Einbau die Wendelteile durch das Fahrtrumm geschafft 
werden miissen.

Da es praktisch unmóglich ist, eine Wendelrutsche mit 
einem derartig groBen Durchmesser zu befahren bzw. in 
einer solchen zu arbeiten, ist eine besondere Fahrbiihne ent- 
wickelt worden, die an einem Haspelseil in der Rutsche 
heruntergelassen wird (Abb. 4). Ais Haspel dient ein Raub- 
bzw. Montagehaspel von 15 PS.
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Abb. 4.

B e i R e i H e n  des S e iles  
b le ib t  d u h n e  in  d e r  
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Biihne zum Befahren der Schachtwendel 
(1650 mm Dmr.).

Nach Fertigstellung des Wendelrutschenaufbruches 
wurde vom oberen Anschlag aus zunachst die Kohlenab- 
fuhrstrecke in Flóz Zollverein 2 bis zur Stórung vor- 
getrieben und mit dem Aufhauen begonnen (Abb. 5). Das 
Aufhauen, das man gleichzeitig mit dem Abhauen von dem 
oberen Anschlag des Skipaufbruches aus der3.Sohle in An- 
griff nahm, hatte eine Breite von 3,60 m. Durch Einsatz einer 
Eickhoff-GroBschrammaschine mit einem Ausleger von 
2 rn wurde der Vortrieb beschleunigt (Abb. 6). Nachdem der 
OrtsstoB halbkreisfórmig unterschramt worden war, wurde 
die Kohle durch SchieBarbeit hereingewonnen. Ais Fórder- 
mittel diente fiir die ersten 30 m ein Schrapper, spater ein 
Gummiband, das einmal wóchentlich verlangert wurde. Ais 
Zwischenfórdermittel fand eine Schuttelrutsche Verwen- 
dung. Die Yortriebsleistung betrug beim Aufhauen mit
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einer Belegung von 16 Mann auf 4 Dritteln und einer 
Leistung von 0,51 m je Mann und Schicht 8,16 m/Tag, 
wahrend beim Abhauen mit einer Belegung von 12 Mann 
auf 4 Dritteln und einer Leistung von 0,46 m je Mann und 
Schicht 5,52 m/Tag erreicht wurden. Die geringere 
Leistung beim Abhauen ist darauf zuriickzufiihren, daB die 
Kohlen mit Wagen abgefórdert werden miissen und durch 
das Aufziehen und Einhangen derselben Zeitverluste ent- 
stehen, die bei der Rutschen- oder Bandfórderung nicht 
eintreten.

Abb. 6. Schrammaschine in und auBer Betrieb.

Mit einer Gesamtlange von 508 m wurden das Auf- und 
Abhauen miteinander durchschlagig. AnschlieBend baute 
man zunachst die unteren 250 m, der unteren Bauhóhe ent
sprechend, zum Forderberg aus. Der óstliche StoB Wurde 
dazu 2 m breit unterschramt, abgekohlt und durch Holz- 
pfeiler von 1,50 x 1,50 m, die in einem Abstand von 1,10 m

standen gesichert. Dann wurde am óstlichen und west- 
lichen StoB je ein weiteres Feld abgeschramt und die Kohle 
im Schramschlitz durch 0,50 m lange Hartholzkeile ab- 
gefangen. AnschlieBend setzte man auf die Lange des un
teren Berges 8 Gruppen zu je 4 Mann auf 2 Dritteln an, 
um die unterschramte Kohle hereinzugewinnen, das Han- 
gende fiir den Berg nachzubrechen und den Ausbau ein- 
zubringen. Die Arbeitsweise war derart, daB zuerst am 
westlichen StoB die Kohle soweit fortgenommen wurde, 
daB 3 Holzpfeiler gesetzt werden konnten. Dann kohlte 
man das Feld an der óstlichen Seite des Aufhauens hinter 
den Holzpfeilern ab, um die mit dem NachreiBen des 
Hangenden anfallenden Berge, die nur zum Teil in und 
zwischen den Holzpfeilern verpackt werden konnten, dort 
unter Belassung eines Fahrweges fur die GroBschram- 
maschine zu versetzen.

Ausbau des Bandberges.
Da die Unterhaltung der Wetterberge in Flóz Zoll- 

verein 8 erhebliche Kosten verursachte, sollte fiir den Band- 
berg in Zollverein 2 von vornherein ein besonders starker 
undbzweckmiiBiger Ausbau gewahlt werden, zumal der Berg 
unmittelbar an und in der Stórung aufgefahren und ein 
groBer Abbaudruck zu erwarten war. Nach den giinstigen 
Erfahrungen mit dem neuartigen eifórmigen Grubenausbau 
von Isselhorst in druckhaften Richtstrecken und Quer- 
schlagen entschloB man sich, diesen »Eigrubau« auch in 
dem 500 m langen Bandberg einzusetzen (Abb. 7). Bei dem 
Isselhorst-Ausbau bilden die nach einem einheitlichen 
Radius gebogenen Segmente in der Spitze einen Winkel von 
rd. 100°. Zur Aufnahme der oberen Segmentenden dient 
ein aus 12 mm starken Blechen im Gesenk geschmiedeter 
Heim, dessen Spitze mit einer geharteten Schneide ver- 
sehen ist, damit sie in das Hangende eindringen kann. Die 
unteren Fortsatze des Helmes, die zur Aufnahme der Seg
mente dienen, sind so ausgeweitet, daB eine Gelenkigkeit 
der Schenkel zueinander von 40° besteht. Die Segment
enden sind abgeschragt, um eine vorzeitige Beriihrung, 
die die Gelenkigkeit beeintrachtigen wiirde, zu verhindern.

fe ld  2 Feld 1 A u fh e u e n Feld 3
«-----------3,60 — >

Abb. 7. Bandtransportberg mit Bandfeld.

In der Spitze des Helmes liegt ein Tannenąuetschholz, das 
einen Druckausgleich und gleichzeitig eine geringe Nach- 
giebigkeit gewahrleisten soli. Die Ausbaue werden, damit 
sie den Abbaubewegungen folgen kónnen, auf Holzpfeiler 
gesetzt. Die Verbindung der Segmente mit den Holzpfeilern 
erfolgt durch lose Winkelschuhe, Bauart Koblitz; diese 
sind aus gleichschenkligen Winkeleisen 180x 180 mm in 
einer Starkę von 17 mm hergestellt. Der Ausbau, den die 
Abb. 7—9 veranschaulichen, hat sich bewahrt und allen 
Anforderungen geniigt. Lediglich dort, wo die Stórung in 
den unteren Berg hineinlauft, muBten einige Ausbaue er- 
ueuert werden. Nach Entfernung der losen Schalen zeigte 
sich, daB sich die Form des Ausbaues in starkstem MaBe 
dem Druckgewólbe des Gebirges anpaBt. Aus diesem 
Grunde haben sich die anderen Ausbaue in dem Bandberg 

ui -s erheblichen Abbaudruckes kaum verbogen, ob- 
wohl die Nachgiebigkeit der Holzpfeiler vollstandig aus- 

's* unc* ^ 'e Ausbaue den dann noch aufgetretenen 
Abbaudruck aufgenommen haben. Zur Instandhaltung des 
unteren Berges wurden in 10 Monaten 700 Schichten auf- 
gewandt und 20 Ausbaue ausgewechselt. Auf den oberen 

n'jt besseren Verhaltnissen entfielen dagegen nur 
JUU Schichten, wobei nur 5 Ausbaue erneuert werden 
muBten. Auf Grund der Erfahrungen ist anzunehmen, daB
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stelle ermóglicht. Das Vorziehen der Wagen erfolgt durch 
zwei Wagenvordriicker, die mit PreBluft angetrieben 
werden. In der Zuleitung fiir die PreBluft ist an der Lade- 
stelle ein Ventil eingebaut, das der Lader mit dem FuB 
betatigen kann, so daB er fiir das Beladen der Wagen beide 
Hande frei hat.

Einleitend wurde schon erwahnt, daB Floz Zoll- 
verein 2 im Rheinsicherheitspfeiler liegt und nur mit Voll- 
versatz abgebaut werden darf. Bei den schlechten Gebirgs- 
verhaltnissen ware es, um eiserne Stempel anwenden zu 
konnen, betriebstechnisch vorteilhafter gewesen, Hand- 
versatz einzubringen. Dem steht aber gegeniiber, dafi das 
Strebband infolge der Schram- und SchieBarbeit auf zwei 
Schichten fiir die Kohlenfórderung benótigt wird und des
halb fiir die Bergezufuhr nicht frei ist. Aus diesem Grundę 
muB in dem Streb Blasversatz eingebracht werden, da nur 
auf diese Weise ein gleichzeitiges Arbeiten am KohlenstoB 
und am Bergeversatz móglich ist.

Das Versatzgut wird dem Streb iiber die 3. Sohle durch 
einen etwa 90 m hohen Aufbruch mit Skipfórdereinrich- 
tung zugefiihrt. Das SkipgefaB faBt rd. 4 t, ais Gegen- 
gewicht ist ein zweibódiger Korb eingebaut, der zur Seil- 
fahrt und Holzfórderung benutzt wird.

Die Einrichtungen am FuBe des Aufbruches gehen aus 
Abb. 11 hervor. Die mit einem Schlepperhaspel vorgezo- 
genen Bergewagen werden mit einem durch einen PreBluft- 
zylinder angetriebenen Kreiselwipper entleert. Dabei fallen 
die Berge in die MeBtasche der Skipfórderanlage, von der 
sie in das Fórdergefafi abgezogen werden. Der Wagenum- 
lauf auf der Sohle ist aus Abb. 11 ersichtlich. Die leeren 
Wagen laufen vom Kreiselwipper durch eine Federweiche 
in das Leergleis, in dem sie zu Ziigen zusammengestellt 
werden. Durch richtige Bemessung der Gleisneigungen 
(s. Abb. 11) erfolgt der Wagenumlauf selbsttatig. Die 
im Aufbruch hochgezogenen Berge gleiten aus dem 
Fórdergefafi in einen Vorratsbehalter, der iiber der Teil- 
sohle liegt. Von diesem gelangt das Versatzgut iiber eine 
mechanisch bewegte Schurre auf die Zubringerbander fiir 
die Blasmaschinen. Die Schurre ist mit einem Verteiler 
ausgeriistet, der dem oberen und unteren Streb zu gleicher 
Zeit oder jedem einzelnen Berge zuzufiihren gestattet. Zu

Abb. 9.

Abb. 8 und 9. Bandstrei 
in Isselhorst-Ausbau.

weitere Reparaturen nicht mehr erfor- 
derlich sind, nachdem das Hangende 
sich auf den Bergeversatz gesetzt hat 
und zur Ruhe gekommen ist.

Im AnschfuB an den unteren Berg 
wurde der obere Berg fertiggestellt.

Zuschni t t  und  Mechan is ie rung  
des Abbaubetr iebes .

Es war von vornherein beab- 
sichtigt, die harte Kohle mit Hilfe von 
Grofischrammaschinen und plan- 
mafiiger SchieBarbeit hereinzuge- 
winnen, um auf diese Weise die Ver- 
hiebgeschwindigkeit zu steigern und 
das Hangende zu halten. Durch den 
taglichen Verhieb eines Feldes sollte 
eine Forderung von rd. 1000 t erreicht 
werden. Streben und Strecken sind mit 
Gummibandern ausgeriistet. Uber 
diese und die schon beschriebene 
Wendelrutsche, dereń normale Schleifi- 
bleche zur Erhóhung der Betriebs- 
sicherheit noch vor Aufnahme der 
Forderung durch Schmelzbasalt- 
platten ersetzt wurden, gelangt die 
Kohle zur 5. Sohle. Die Beladung der 
Fórderwagen erfolgt am Austrag der 
Wendelrutsche durch eine von einem 
Schuttelrutschenmotor angetriebene 
Schurre. Die Einrichtung der Lade- 
stelle geht aus Abb. 10 hervor. Aus 
der Zeichnung ist ersichtlich, dafi 
Leer- und Vollgleis durch eine Um- 
laufkurve miteinander verbunden sind.
Durch diese Anordnung wird ein un- 
unterbrochener Wagenzulauf zur Lade- Abb. 11. Kippstelle auf der 3. Sohle, Flóz Zollverein 2.

e

Abb. 10. Ladestelle auf der 5. Sohle, Flóz Zollverein 2.
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dem unteren Streb gelangen die Berge von dem Vorrats- 
behalter iiber zwei Stahlgliederbander von je 130 m Lange, 
die in dem oberen Bandberg verlegt sind, sowie iiber 
Gummibander in den Kopfstrecken des Abbaubetriebes. Bei 
der genannten Tagesleistung von 1000 t miissen im Streb 
mindestens 650 t Waschberge verblasen werden.

Abbau.
Fiir den Abbau wurde das Aufhauen von 530 m Ge- 

samtliinge in zwei Streben mit je 265 m Bauhóhe u.nter- 
teilt. Da die Kohlenhauer auf die Hereingewinnung der 
Kohle durch planmaBige SchieBarbeit noch nicht ein- 
gestellt waren, sollten beide Streben zuerst mit einełn 
zweitagigen Verhieb anlaufen. Nach kurzer Zeit zeigte es 
sich aber, daB bei diesem Arbeitsablauf die Abbau- 
geschwindigkeit zu gering war. Trotz des starken Aus- 
baues und des sorgfaltig eingebrachten Versatzes war es 
unmóglich, das Hangende zu halten. Haufig riB es schon 
wahrend des Schramens iiber dem KohlenstoB ab. Dabei 
kam die unterschramte Kohle, obwohl sie durch Hartholz- 
keile abgefangen war, mit dem Hangenden in Klótzen bis 
zu 40 m Lange herein. Um dies zu vermeiden, war es not- 
wendig, die Verhiebgeschwindigkeit zu steigern, was nur 
durch eine starkere Belegung des Strebes geschehen 
konnte. Deshalb legte man den unteren Streb, bei dem 
dieselben Schwierigkeiten auftraten, still und verteilte die 
dadurch frei werdenden Hauer auf den oberen Streb. 
AuBerdem hatten die Beobachtungen gezeigt, daB iiberall 
dort, wo der Bergeversatz bei Beginn des Schramens nicht 
weit genug vorgeschritten war, sich das Hangende sehr 
stark verschlechterte. Um ein schnelleres Einbringen des 
Bergeversatzes zu ermoglichen, wurde in der Mitte des 
oberen Strebes vom Bandberg aus eine neue Strecke an- 
gesetzt und in derselben eine zweite Blasmaschine auf- 
gestellt. Mit dieser MaRnahme beginnt das Verblasen des 
Feldes immer an den Stellen, wo die Schrammaschinen in 
der folgenden Schicht eingesetzt werden. Jede Maschine 
hat bei dieser Unterteilung etwa 130 m Streb zu verblasen. 
Davon werden auf der Morgenschicht 90-100 m und auf 
der Mittagschicht der Rest zugeblasen.

Schrambetrieb.
Bei normaler Hohe des Auslegers wird der Schram- 

schlitz 0,25 m iiber dem Liegenden hergestellt. Zum Her- 
einschieBen der Kohle werden die Schiisse in einem Ab- 
stand von 0,80-0,90 m gebohrt und mit 4 Patronen be
setzt (Abb. 12). Bei dieser Arbeitsweise kommt die Kohle 
in groBen Stiicken herein, die man mit dem Abbauhammer 
zerkleinern muB. Bei dem Abtun der Schiisse und Herein- 
gewinnen der Kohle bricht haufig das Hangende durch. 
Deshalb wurde der Versuch unternommen, den Schram- 
schlitz durch Aufbocken der Schrammaschine in die Mitte 
des FIózes zu legen und die Kohle in zwei Biinken durch 
SchieBarbeit zu gewinnen. Durch das Gegeneinander- 
wirken der Schiisse beim Abtun sollte gleichzeitig eine 
starkere Zertriimmerung der Kohle erzielt und so die Ab- 
bauhammerarbeit ausgeschaltet werden. Da die Bohrlócher 
in einem Abstand von 1 m angesetzt wurden, war fiir den 
ganzen Streb fast die doppelte Anzahl Schiisse erforder- 
lich. Durch das SchieBen wurde die Kohle zwar so stark 
zertriimmert, daB sie sofort mit der Schaufel auf das Band 
aufgegeben werden konnte, gleichzeitig kam aber das 
Hangende in starkerem MaBe ais bei dem zuerst be- 
schriebenen Verfahren herein. Deshalb wurde der Versuch 
nach dem Verhieb von zwei Feldern eingestellt und das 
erste Verfahren wieder eingefiihrt. Infolge des schnellen 
Abbaufortschritts und des sorgfaltig eingebrachten Berge- 
versatzes besserten sich die Verhaltnisse in dem Streb so, 
daB taglich ein Feld von 1,85 m Breite verhauen werden 
konnte. fm Durchschnitt wurden dabei 1075 t Kohlen ge- 
fordert. Der Ausbau im Streb erfolgt mit 12-14 cm starken 
Rundhólzern (Abb. 13). Die Kappen werden im Streichen 
verle<rt und durch 3 Stemnel unterstiitzt. Ein starker Spitzen- 
verzug sichert das Hangende zwischen den Ausbauen. Der 
Abstand der Ausbaue im Einfallen betragt 1 m. Die Be
legung des Strebes ist derart. daB auf der Morgenschicht 
die unterschramte und aufgeschossene Kohle herein- 
gewonnen und das Feld unter Beriicksichtigung des Fahr- 
weges fiir die Schrammaschine ausgebaut wird. Die Mittag-> 
schicht hat die Aufgabe, das neue Feld abzuschramen 
die Schiisse zu bohren und abzutun. die SchuB- und 
Schramkohle zu laden sowie den endgiiltigen Ausbau in 
dem offenen Feld einzubringen. In einem anderen Zu- 
sammenhang ist schon erwrahnt worden, daB der Versatz

auf der Morgen- und Mittagschicht eingebracht wird. Mit 
Beendigung der Mittagschicht miissen'die angefiihrten 
Arbeiten soweit erledigt: sein, daB die Nachtschicht mit 
dem Umlegen der Fórderbander und Leitungen sofort be- 
ginnen kann. Aus der nachstehenden Ubersicht geht die 
Belegung des Strebes hervor.

M orgenschicht

Kohlenhauer
Bohr- und 

Schiefimeister
Band meister Blasversatz zusammen

60 2 1 6 69
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Bandumleger
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18 6 2 1 27

Zur Sicherung des reibungslosen Arbeitsverlaufes wurde 
folgende Regelung getroffen: Der Streb muB auf der 
Morgenschicht so belegt werden, daB um 12 Uhr vor jeder 
Schrammaschine 30 m des KohlenstoBes zum Schramen 
bereit stehen. Am Ende der Friihschicht muB das ganze 
Feld verhauen und ausgebaut sein. Die Schramer fahren 
um I I 15 Uhr an, und beginnen gegen 1230 Uhr mit ihrer 
Arbeit. Fiir jede Schrammaschine fahrt um 1215 Uhr ein 
Schramlader und ein SchieBmeist-er, um 1316 Uhr ein Bohr- 
meister und ein Verbauer an. Der Schiefimeister fahrt eine 
Stunde fruher an, um in Ruhe den notwendigen Spreng- 
stoff empfangen zu kónnen und gleichzeitig mit dem Bohr- 
meister im Streb einzutreffen. Die Hauptbelegung der 
Schram- und SchieBschicht fahrt mit der planmaBigen Seil- 
fahrt um 1416 Uhr an. Bei ihrem Eintreffen im Streb sind 
am KohlenstoB je Schrammaschine schon 35-40 m ab- 
geschramt und 15 20 m abgeschossen. Die Lader und Ver- 
bauer kónnen also unverziiglich mit ihrer Arbeit beginnen.

v a \ v a \ y /. \ /a  \ . v

Nach M e th o d e  2  -  5 2 0  S c h u d  j e  F e ld

Abb. 12. Ansetzen der Schiisse.

Kurz soli noch darauf eingegangen werden, wie die 
einzelnen Arbeitsvorgange ineinandergreifen. Hinter jeder 
Schrammaschine sind 4 Schramkohlenlader eiingesetzt, 
denen 6 Verbauer folgen, die den endgiiltigen Ausbau ein- 
zubringen haben. Vom gesicherten Feld aus bohren 2 Bohr- 
meister die erforderlichen Schiisse, die von 4 SchieB- 
meistern besetzt und abgetan werden. 4 Kohlenlader, die 
den SchluB bilden, laden die ins verhauene Feld ge- 
schossene Kohle fort und setzen etwa umgeschossene 
Stempel wieder neu. Je Feld werden im Durchschnitt 
330 Schiisse abgetan. An Schram- und SchuBkohle fallen 
ungefahr 270 t je Feld an. Planmafiig ist die Arbeit mit 
Schluli der Mittagschicht beendet, so daB die Nachtschicht 
sofort mit dem Umlegen der Fórderbander und Leitungen 
beginnen kann. Verschiedentlich traten bei der Schram- 
und SchieBarbeit durch das Absetzen des Hangenden 
kleinere Stórungen auf. Diese konnten jedoch bisher immer 
so friihzeitig behoben werden, daB nur einmal eine Ver-
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zógerung eirrtrat, die sich aber auf den gesamten Arbeits- 
ablauf des Betriebes nicht allzu stark auswirkte.

vor dem Schrdmen

Aus Abb. 14 geht deutlich der EinfluB des Versatzes 
auf die Kohlengewinnung und die Leistung hervor. Die 
giinstige Entwicklung des Betriebes wurde durch Ge- 
birgsspriinge, dereń Aufeinanderfolge bis zum Anfahren 
der Hauptstórung immer dichter wurde, unterbrochen. 
Trotz der Schwierigkeiten, die Flózstórungen fur einen 
GroBbetrieb bedingen, konnte der Abbau jedoch planmaBig 
weitergefiihrt werden. Mitte Februar wurde die Haupt
stórung angefahren und der Betrieb in den unteren Streb 
verlegt. Dessen Fórderung und Leistung entwickeln sich 
ebenso gunstig wie in dem oberen Streb, obwohl im 
Augenblick aus besonderen Griinden nur eine Blasmaschine 
eingesetzt werden kann.

nsch dem Schram en 

Abb. 13. Ausbau im Streb.

Nach der Aufstellung ist der Streb zur Zeit mit 
154 Mann belegt. AuBerdem werden in dem Revier noch 
folgende Schichten verrechnet:

Mann
V orrich tung ..................................  6
Abbaustreckenvortrieb............... 23
Fórderung......................................38
Instandhaltung und Reinigung . . 27 
S ch losser......................................  7

zus. 101
Strebbelegung.............................. 154

Revierstarke insges. 255

Zur Verkurzung der Anfahrtzeit fahrt ein Teil der 
Belegschaft auf Schacht 7 an. Dadurch wird die Personen- 
fórderung in dem Aufbruch von der 5. Sohle stark ent- 
lastet und die Belegschaft schneller an den Arbeitsplatz 
gebracht. Sowohl auf der 5. ais auch auf der 4. Sohle 
erfolgt die Befórderung der Belegschaft vom Schacht zum 
Revier durch Personenzuge.

Die Entwicklung der Fórderung und Leistung des Ab- 
baubetriebes und des Revieres geht aus folgender Auf
stellung hervor.

Aus alten Schichtenzetteln wurde zum Vergleich die 
im Jahre 1929 in den Betriebspunkten erzielte Fórderung 
und Leistung ausgezogen. Die Gegenuberstellung der 
Zahlen laBt klar erkennen, daB mit den heutigen Abbau- 
und Versatzarten der wirtschaftliche Verhieb eines Flózes, 
dessen Abbau sich vor einigen Jahren nicht lohnte, durch- 
aus moglich ist. Bei dem jetzigen Abbau uahmen Fórde
rung und Leistung in dem gleichen MaBe zu, wie die 
Schwierigkeiten bei dem Bergeversatz und bei der SchieB- 
arbeit iiberwunden wurden.
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Abb. 14. Entwicklung der Fórderung und Leistung.

Kurz sei noch auf die Kosten, die die erneute Aus
richtung der Reststiicke verursachte, eingegangen. Es 
wurden aufgewandt:

m
Umtrieb 3. Sohle, Schacht 7 .......................181 m 36 012
Querschlag und Richtstrecke 3. Sohle . . 642 „ 109 005
Nordóstliche Richtstrecke 5. Sohle . . . .  1757 „ 232045
Aufbruch 4. óstl. Abt., 5. S o h le ................... 100 „ 25 940
W endelrutsche..............................................100 „ 24 000
Auskleidung der W endelrutsche...............  17 800

zus. 444 802

Monat
Fórde
rung

t

Wasch
berge

t

Schichten

Kohlen-
, btreb 
hauer

taglich taglich

Reine
Hacken-
leistung1

t

Hacken-
leistung2

t

Leistung

Streb-
leistung

t

Revier-
leistung

t

Berge-
versatz

t

Schichten 
auf 

100 t

1929
A pril............... 2 574 — 19 32 — 5,36 3,23 1,49 — 31,1
M a i ............... 2 366 — 18 • 30 — 5,35 3,19 1,43 — 31,6
J u n i ............... 2 103 — 19 27 — 4,32 3,16 1,58 — 32,1

1940/41 
J u n i ............... 12 280 10 140 50 155 6,10 4,47 3,17 2,55 36,2 31,6
J u l i ............... 26 225 15 735 65 182 9,35 7,20 5,15 3,36 24,8 19,5
August . . . . 26 380 20 020 59 178 11,86 7,85 5,49 3,67 31,5. 18,2
September . . 28 316 23 400 60 178 13,04 8,42 5,89 3,80 33,6 16,9

1941 42
Oktober . . . 29 098 24 570 53 183 13,57 7,82 5,70 3,56 38,5 17,6
November . . 21 250 17 550 57 190 12,30 5,97 4,31 2,68 25,0 23,2
Dezember . . 21 051 16 380 63 206 9,26 5,16 3,77 2,51 20,5 26,4
Januar . . . . 20 278 16 120 60 191 9,23 5,75 4,09 2,57 23,1 24,5
Februar . . . 20 463 15 340 54 170 10,99 6,66 4,81 2,96 32,6 20,7
M arz ...............

1 gleich Kohlenhauer-Leistung. gleich Kohlenhauer einschlieBlich Scbramer, Schram- und SchaBkoblenlader, Bohr- und SchieBmeister sowie Verbauer
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In der Aufstellung sind die Kosten nur insoweit be- 
riicksichtigt, wie sie durch die nochmalige Ausrichtung 
des Ostfeldes zwecks Abbau der Flóze ZolIverein 2 und 8 
cntstanden. Nicht beriicksichtigt wurden die Aufwen- 
dungen fiir den Skipaufbruch aus der 3. Sohle sowie die 
Ausgaben fiir 50 m des Aufbruches aus der 5. Sohle, da 
diese auch unter normalen Verhaltnissen entstanden waren. 
Zu den Kosten in der Grube kommen noch die fiir die 
Bergefórderanlage im Tagesbetrieb der Schachtanlage 
Friedrich Thyssen 3/7. Diese stellen sich auf rd. 180000 3tM, 
so dafi insgesamt 625000 3iM aufgewandt wurden. Bei einer 
Kohlenmenge von 2900000 t ergibt sich somit eine zu- 

' satzliche Belastung von 0,22 9tM je t Kohle.

Zusammenfassung .

Nach kurzer Schilderung der Grunde, die zu einer 
erneuten Ausrichtung eines Reststuckes im Ostfeld der 
5. Sohle der Schachtanlage Beeckerwerth gefiihrt haben 
werden der Zuschnitt und das angewandte Abbauverfahren 
beschrieben. Aus dem Vergleich der jetzigen Fórderung 
und Leistung mit der vor einigen Jahren erzielten, geht 
klar hervor, daB mit Hilfe der neuzeitlichen Abbau- und 
Versatzverfahren trotz erheblicher Kosten fiir die noch
malige Ausrichtung ein wirtschaftlicher Abbau von Flózen 
dereń Verhieb sich vor einigen Jahren nicht lohnte mócr-’ 
lich ist. s

Gemeinsames und Unterschiedliches von Ketten- und Seiltrieben bzw. -fórderungen.

Die planmaBige Verteilung auf u und a.

In Wahrheit ist es aber auch gar nicht erstrebenswert, 
etwa mit Zwang den VerschleiB in Gestalt des auBeren 
Abriebs vom Seil fernhalten zu wollen und auf die Seilaus- 
rutterung zu verschieben. Jedenfalls hat es keinen Zweck 
sich zu Lasten des VerschleiBes der Rillenausfutteruną' 
ara, zu verste‘^en, den Abrieb des Seiles unter allen Um- 

j  o j 11 ^rmeiden zu wollen. Es ist namlich zu beachten, 
daB das Seil nicht etwa bloB durch diesen auBeren Abrieb 
zugrunde geht, sondern daB hier eine ganze Reihe von 
Erscheinungen zusammenwirken, vor allem natiirlich die 
wiederholten Seilbiegungen und Streckungen und die Seil- 
schwingungen beim Be- und Entladen bzw. unter den Dreh- 
krartschwankungen der Antriebsmaschine, wie die Ouer- 
beanspruchungen1.
. . .  empfiehlt sich deshalb auch hier »der goldene 
Mittelweg«, d. h. es sind eine ganze Reihe von Faktoren, 

nśmfich Seilverschleifi hinarbeiten, zu beriicksichtigen,

1. die mehr auf de'm auBeren VerschleiB, d. h. dem mecha-
nischen Abrieb und dem chemischen Rostangriff be- 
ruhenden, &

2. die inneren Ermiidungs- oder Alterungserscheinungren 
infolge der Biegung bzw. Belastungswechsel und Seil- 
schwingungen.

Schon um yollstandig zu sein, ist hierzu auch noch die 
yuerbeanspruchung des Seiles unter dem Umschlingunes- 
druck zu rechnen, wenn diese auch bei der Bettung- des 
Sei es in einer seinem Durchmesser angepaBten halbrunden 
R.lle am genngsten ,st», jedenfalls weit geringer ais bei 
der Beanspruchung beim Auflaufen auf einen glatten Trom-

f r i f enT te1’ oder Sar durch Klemmrillen-, 
Klemmbacken- bzw. Taumelklemmscheiben. Die Seile sind 
bekanntlich gegen eine solche Querbeanspruchung gerade

A u s n Ł  heuraUS besonders empfindlichT eine
Ausnahme hiervon machen wieder nur die verschlossenen

7 eR6’ hp'e h Ur f.ufnahnl e solcher Querbeanspruchungen, 
z. B. bei ihrer Verwendung ais Laufbahn bei Drahtseil-

,n , 1  l ind Und die auch nach Meebold, z. B
m Frankreich, ais Schachtfórderseile benutzt werden

Von Patentanwalt Dipl.-Ing. Otto Ohnesorge,  Bochum. 

(SchluB.)

Kompromifilósung
zufinden.

die jeweiligen Bestwerte heraus-

z u m  Ahlpo-pn rioo c  • i c i n u n g e n ,  u i e  s c h l i e l j l i c h
men daR I p .M zwingen.so aufeinander abzustim- 

dalj ein Se,'1 ungefahr gleichzeitig aus der Summę 
dieser Beanspruchungen heraus ablegungsreif wird d h 
'  J auBeren Abrieb so weit zuzulassen, ais sich dies mit 

gungen d6e™t dUrCh Bie^ungsvvechsel und Schwin-

schlingung zweier 6Para^elseile) f i  
scheibe.

tunp-AUi P̂ lem,rRGrhndi a8:e nun untcr r>chtiger Auswer- 
vornherpin • ,Vrsac*lcnzusammenhanges von
Hauntnntpnł 40iĈ i n i ? o nl en5ch^ ibe. des Verfassers nach

Aufnahme der auf sie entfallenden Krafte auszubilden ań

S E t t ^ 'r P  ? ™ o ' t ; havu„p„' &

kommd/ e l

rS i
5 Gerade nach Meebo l d  a a O ę 1 ^ .

sachlich darin. daB stets mehrere der "cr/nlnlt d1G Schvv|erigrkeit haupt- 
sammenkommen und sich uberdecken. ffenannten Beanspruchungsarten zu-

Vgl. hier die Untersuchungen
von Woern l e ,  Z. VDI 73 (1929) S. 420.

werHpn tnii nm) j. ” ,p , , ai!> Lcnroeispiei Detraciitet
werden soU und bezuglich dereń deshalb im engeren auf

unter BezuanS vervviese" werden darf und
G rund S i l  31J , bb' £  nur noch einmal auf denurundgedanken zuruckgegnffen sei Hipr wirrl Hpr 
ReibungsschluB bei geringster órtlicher Żusammendrangung

S. 544 /4 ^HeHrebsSte'unetr̂ ^  Ber« baulLu'»?c. Bd. 2, 5. Aufl. Berlin 1932. 
kraft, Berichte der Versuchsimih™*r an11Tr.eiJ scJ jeiben mit besonderer Reib- 
S. 249; Gliickauf 68 (19321 S P ese haft *"*. 6, S. 7; Bergbau 49 (1936) 

scheibe. Gluckauf 67 (1931) S l M i y n U ^ n ^  Y  Eine ncu*rtige Treib- 
Berlin 1941, S. 13 ff)- If «h t » r- n  V X. n-: er .l<ons,1'ul<tive Fortschritt,
der Schachtforderune im Rpro-hó. t*^Sc, , 'Onier'leistungen auf dem Gebiete 

weitere Entwicklung, Fordertechń 33 ( 1 9 4 0 ) 5  <1q?ef?e)' Fórficrun.s; und ihre 
erwahnt K l e in  in Fordertechń 34 (194 ? ? ^ ff; me/kwurdigerweise

Jen, er »a„e« bekannten r Ł t a i ^ ^ u ” *  wlUn,Ch‘ einma'' ' r°tZ'
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durch eine nicht nur lehrmaBig, sondern, wie inzwischen 
bewiesen, praktisch bedenkenlos durchfiihrbare Ver- 
gróBerung des umschlungenen Bogens erbracht, womit die 
besten Bedingungen fiir den Ausgleich des Dehnungs
schlupfes insgesamt gegeben sind.

Hierzu schreibt H e rb s t1, bei der Schraubenrillen- 
scheibe sei der Dehnungsschlupf zwar gróBer ais auf der 
normalen Treibscheibe, da mit einer kleineren Reibungs
zahl gearbeitet werde, infolgedessen vollziehe sich die Be- 
lastungsanderung auf einem langeren Bogen und die Deh- 
nungs- oder Verkiirzungsstrecken wurden wegen der lan
geren Seilstrecke langer; der VerschleiB werde aber trotz- 
dem kaum grófler werden, da die kleinere Reibungszahl 
auch die Reibungsarbeit wieder verringere. Wenn nun 
auch Herbst hieraus selbst schon die Sch.luBfolgerung 
zieht, daB die Schraubenrillenscheibe deshalb von den 
Scheibenarten mit vergróBertem ReibungsschluB die gróBte 
Schonung des Seiles gewahrleisten diirfte, so erscheint den- 
noch eine genauere Klarstellung der Verhaltnisse zweck- 
maBig.

Der Dehnungsschlupf ais »Einkriechen« der unter der 
Auflaufspannung starker ais unter der Ablaufspannung ge- 
dehnten Seilelemente ist namlich nur abhangig von dem 
Belastungsunterschied und der Elastizitat des Seiles2, d. h. 
unter sonst gleichen Verhaltnissen sowohl bei nur halber 
Umschlingung der Treibscheibe wie bei 11/2- oder 21/ofacher 
Umschlingung an sich gleich groB. Ein Unterschied be
steht aber darin, daB der durch dieses Einkriechen bedingte 
Relativweg im ersten Falle in der Zei t  zuriickgelegt wird, 
die bei der vorgesehenen Umfangsgeschwindigkeit zulm 
Durcheilen des halben Scheibenumfangs nótig ist, wahrend 
im zweiten Falle dafiir die dreifache oder gar fiinffache 
Zeit zur Verfugung steht, wobei angenommen ist, daB der 
»Gleitbogen« sich beide Mai praktisch iiber die volle Um
schlingung erstreckt, also der ReibungsschluB voll aus- 
genutzt ist. (Es steht also auch die gróBere Umfangslange 
zur Verfugung.) /

Was nun diese geringere Relativgeśchwindigkeit be
deutet, ist schon ausgefiihrt worden3 und wird noch einmal 
bestatigt durch die oben gestreiften Versuche von Siebel, 
wonach die hóhere Geschwindigkeit den Abrieb begunstigt. 
Dazu kommt aber noch der Umstand, daB die Notwendig
keit der Erbringung der Reibung auf der nur halben Um
schlingung eine hóhere Reibungsziffer verlangt, dereń 
Wirkung unter dieser Relati.vgeschwindigkeit der einer 
scharferen (gróberen) Feile entspricht ais dem bei Verviel- 
fachung der Umschlingung nur erforderlichen geringeren 
Reibungswert mit seiner schwacheren (feineren) Feil- 
wirkung.

Naturlich kann auf u nicht verzichtet werden; man ist 
nur an ein hohes u. gebunden, wenn man mit der halben 
Umschlingung einer Koepescheibe den nótigen Reibungs
schluB mit voller Sicherheit erbringen will; anderseits ist 
auch (i immer der »unsichere Kantonist« gegeniiber a. Uber- 
haupt ist der Gedanke, einen nicht geniigenden Reibungs
schluB einfach durch Erhóhung des Reibungswertes ver- 
starken zu wollen, — wie ja oben nachgewiesen — ebenso 
primitiv und unzulanglich wie die alte Faustregel, eine 
Konstruktion, die in einer bestimmten Ausfiihrung zu Bruch 
gegangen ist, entsprechend starker zu machen, wahrend 
der Leitgedanke des neuzeitlichen Maschinenbaues der ist, 
nachzuforschen, ob man nicfrt mit einer sinnvolleren Ver- 
teilung das Gleiche oder gar Besseres erreichen kann4.

Dabei tun die Aufsatze des Verfassers5 dar, daB man 
die eingangs dieses Abschnittes angedeuteten Beziehungen 
zu dem Abrieb des Seiles selbst durch Auswahl der Mach- 
art beeinflussen kann. Im ersten Augenblick scheint in 
Riicksicht auf den leichten Ausgleich des Dehnungsschlupfes 
einerseits und die gute Widerstandsfahigkeit gegen Quer- 
beanspruchungen anderseits das »verschlossene« Seil hierfur 
das beste zu sein; dem steht aber die geringe Widerstands
fahigkeit des »verschlossenen« Seiles in Bezug auf Biegungs- 
beanspruchungen gegeniiber.

Es empfiehlt sich daher das Seil, das die gróBte An- 
naherung daran darstellt, namlich das Langsschlag-Drei- 
kantlitzenseil mit vorgeformten Litzen in Verbundmachart.

1 Berichte der Versuchsgruben-Gesellschaft H. 6, S. 7.
2 Vgl. sinngemaB H y m an s-H e 11 bo rn, a a. O., S. 35.

3 Gluckauf 70 (1934) S. 212.

4 Vgl. Z. VDI 55 (1916) S. 704, linkę Spalte unten; Mitteilungen vom 
Verband Deutscher Patentanwalte 1921, S. 7.

5 Vgl. Der EinfluB des Umschlingungswinkels bei Schraubenrillen- 
scheiben und die Seilmachart fur damit ausgerustete Schragaufzuge, Berg
bau 53 (1940) S. 149.

Gerade wenn hier die starkeren Aufiendrahte, die auf eine 
langere Strecke mit der halbrunden Seilrille in Beriihrung 
stehen, eine gewisse, noch unschadliche Abnutzung erfahren 
haben (Abb. 9), wrird ein ahnliches MaB der Anschmiegung 
erzielt wie bei dem oben erwahnten Eindriicken der Einzel- 
drahte in weichere Rillenausfutterungen nach Abb. 7, ohne 
daB damit aber eine entsprechend starkę Abnutzung des 
Seilfutters selbst bedingt ist.

Nach M eebo ld1 ist der VerschleiB ais solcher durch 
die Reibung des Seiles in der Seilrille noch nicht schadlich. 
Nach W ah renbe rge r2 tritt ein langsames Abschleifen der 
mit der Rolle in Beriihrung gelangenden Drahte ein, die 
dann erst nach verhaltnismaBig langer Betriebsdauer, wenn 
sie beinahe durchgeschliffen sind, brechen. Diese Ab
nutzung erstreckt sich auch iiber den ganzen Seilumfang, 
wreil sich, wie Meebold a. a. O. S. 19 betont, die Seile 
wahrend der Fórderung drehen. Soweit dies an den Enden 
durch den AnschluB an die Fórdergestelle, wie z. B. bei 
Schragaufziigen, behindert ist, empfiehlt es sich, diese von 
Zeit zu Zeit um 180° zu verdrehen.

Abb. 9. Anpassung des Seiles an die Rille (und des Leicht- 
metallfutters dieser an das Seil).

Mit der entsprechend geringeren spezifischen Flachen- 
pressung wird auch die Schmierung ais weitere Erleich- 
terung rur den Ausgleich des Dehnungsschlupfes wirk- 
samer, wie auch die Ungebundenheit der Schraubenrillen
scheibe beziiglich der Verwendung einer echten Seilschmie- 
rung gestattet, diese gerade im Hinblick auf einen wirkungs- 
vollen Schutz gegen Rostangriff auszuwahlen. Mit dieser 
erstmaligen Flachenausbildung wird also die weitere Ab
nutzung aus zwei Griinden hintangehalten. (Es ist hier be
zeichnend, daB nach Hermann H erbs t3 bei Nebenfórde- 
rungen, wo nur wenige Ziige taglich gemacht werden, die 
Seile nur durch den Rost unbrauchbar werden.)

Besonders bemerkenswert ist in diesem Entwicklungs- 
gang der Schraubenrillenscheibe, daB der Verfasser schon 
mit seinem Patent 546699 vom Jahre 1930 vorgesehen 
hatte, die Treibrillen mit einem Werkstoff yon einer ge- 
wissen VerschleiBfest:igkeit bzw. -fahigkeit zu versehen, und 
dabei auch gerade im Hinblick auf die Leichtheit und die 
verhaltnismaBig hohe Reibungsziffer Leichtmetallegie- 
rungen empfohlen hat. Man hat so jedenfalls praktisch volle 
Freiheit nach der Seite der beiden, in der fiir die Um- 

schlingungsreibung bestimmenden Funktion e^” mathe- 
matisch gleichwertigen Exponenten. Mit einer anteiligen 
Verschiebung der Abnutzung nach der Seite der Seilrille 
wird auch dereń Anschmiegung an das mit dem Aus- 
recken und dem Abrieb diinner werdende Seil aufrecht- 
erhalten (gleich der Abb. 9 zugrunde gelegt).

Wie dabei in der Patentschrift 546699 eigens betont 
ist, kann der Werkstoff der Einlagen entweder in Hinsicht 
auf móglichste Verschleififestigkeit, in dem Sinne, daB im 
Vergleich zu Ausfiitterungen mit Leder, Gummi oder dgl. 
auch nur in weit gróBeren Abstanden eine Auswechselung 
nótig wird, oder auf Seilschonung, wie dies iiberhaupt der 
Sinn solcher weicheren Rillenfutter ist, bzw. schlieBlich auf 
die Reibungsziffer hin ausgewahlt werden; damit ist also 
jedenfalls eine volle Ausgleichsmóglichkeit gegeben.

Da also nach dem SchluB des zweiten Abschnitts 
dieses Aufsatzes zwischen den beiden Gegensatzen der 
Reibungssteigerung und der VerschleiBminderung wohl 
oder iibel vermittelt werden muB, so bringt in dieses — hier 
auch von vornherein ins Auge gefaBte — KompromiB die 
VergróBerungsmóglichkeit des umschlungenen Bogens eine

1 a. a. O., S. 47.
2 Beanspruchung und Lebensdauer von Drahtseilen fur Aufzuge, 

Z. VDI 54 (1915) S. 606.

3 Z. VDI 72 (1928) S. 348.
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wertvolle Freiheit hinein, stellt sich also ais eindeutiges 
Plus dar.

Zusammenfassung.
Der alte Vorstellungsbehelf fiir den ReibungsschluB 

eines Drahtseiles mit einer Treibscheibenrille ais unter 
dem Umschlingungsdruck zur Wirkung gelangende 
»Mikro-Verzahnung«, deren Zahnchen beim Uber- bzw. 
Ablauf verbogen werden und iibereinander unter Ver- 
schleiB wegschnappen, wird nach anderen auch von Klein 
fiir ein Aluminiumfutter bis zum Eindriicken der Drahte 
ohne feilenartige Abnutzung in Gestalt eines »Form- 
schlusses von Ketten- bzw. Ząhnradern« weitergebildet. 
Soweit aber bei solchen Kettentrieben die Abnutzung zu 
beriicksichtigen ist, wird eine Anpassung an die damit 
eintretende Langung erforderlich, die sich bei von vorn- 
herein ungleicher Teilung bis zur jeweils mit Auflauf der 
einzelnen Mitnehmerzahne selbsttatig einsetzenden órt- 
lichen Einstellung der Zahnteilung steigert. ___________

Fiir ein nicht nur mit der wechselnden Belastung sich 
verschieden stark elastisch dehnendes, sondern auBerdem 
einer Dauerdehnung unterworfenes Seil scheiden jedoch 
solche Anpassungsmóglichkeiten der Scheibe aus. Der 
jeweils an der Auflaufstelle (von vornherein unvoll- 
komrnen) erzeugte VerformungsschluB wird aber dann 
nicht nur erst nach einer Umdrehung gemaB der dabei ein- 
tretenden Versetzung verquetscht, sondern schon infolge 
des »Dehnungsschlupfes« auf dem »Gleitbogen« unter ent- 
sprechendem VerschleiB durchbrochen bzw. verzerrt. Fiir 
den deshalb unvermeidlichen Zwang der Vermittlung 
zwischen der Reibungssteigerung und der Verschleifi- 
minderung gerade auch schon eines Leichtmetallfutters 
besteht durch die mit der Schraubenrillenscheibe ein
wandfrei ermóglichte VergróBerung des umschlungenen 
Bogens eine' wertvolle Freiheit, die bis zum »Prinzip des 
gleichen VerschleiBes« ausgenutzt werden kann.

U M S C H A U
Weitere Erfahrungen m it neuen 

Hauptstrecken-Akkum ulatorlokom otiven.

Von Dr.-lng. Alfred Wedd ige  
und Elektrofahrsteiger Knaack,  Bochum-Langendreer.

Nachdem die Hauptstrecken-Akkulo'komotiven der 
Firma Heinrich Bartz in Dortmund-Kórne auf der Zeche 
Mansfeld nunmehr 31/2 Jahre in Betrieb sind, soli in Er- 
ganzung des Aufsatzes des erstgenannten Verfassers vom 
Jahre 19391 iiber die inzwischen gewonnenen umfassenden 
Erfahrungen berichtet werden.

Die Daten der Lokomotiven seien kurz wiederholt: 
Leistung: 34 kW = 46 PS; Motoren: 4 Tatzlagermotoren, 
Fabrikat AEG., Type UKB 23, je 8,5 kW, 115 V; Achsen: 
4 angetriebene Achsen, 2 festgekuppelte Fahrgestelle; Zug- 
kraft: 1200 kg; Geschwindigkeit bei Vollast: 10 km/h, im 
Mittel 12,6 km/h; Radspur: 550 mm; Schaltung: wider- 
standslos iiber Fahrschalter mit 8 Stufen; Lange iiber alles: 
7500 mm; Breite: 1070 mm; Hohe iiber Batteriebehalter: 
1150 mm; Hohe iiber Fiihrerhaus: 1700 mm.

Die erste Lokomotive kam am 23. Mai 1938, die zweite 
am 14. Juni 1938 und die dritte am 1. Dezember 1939 in 
Betrieb. Seit dem 1. Januar 1940 wird der Betrieb so ge- 
fiihrt, daB zwei Lokomotiven in Betrieb sind, wahrend eine 
in Bereitschaft steht. Dabei wird nach folgendem Plan ge- 
arbeitet:

Lokomotive
Betriebsschichten 

!. Tag 2. Tag

am

3. Tag

A 2 1 1 '/s
B 1 7» 2 1
C 1 i '/2 2

Lok.-Schichten 4  ■/., 41/. 4'/o

die Isolation der Kabelanschliisse zu den Feldspulen wegen 
Auftretens starker Erwarmung infolge gelegentlicher Uber- 
lastung verstiirkt werden. Bei normalem Betrieb blieb die 
Erwarmung in ertraglichen Grenzen; es laBt sich aber be- 
kanntlich im Bergbau trotz genauester Vorschriften nicht 
immer vermeiden, daB z. B. bei der Notwrendigkeit, eine 
Fórderstórung aufzuholen, die Lokomotiven im Betrieb 
gelegentlich iiberlastet werden. Dieser Tatsache muBte 
Rechnung getragen werden, und nach Durchfiihrung der 
genannten MaBnahmen sind seit Ende 1939 keinerlei 
Schwierigkeiten an den Motoren mehr aufgetreten. Fórder- 
ausfalle waren auch bei den damaligen Schwierigkeiten 
nicht zu verzeichnen, da die Lieferfirma durch ihren guten 
Kundendienst die Beschadigungen schnellstens beseitigen 
lieB. In Bereitschaft liegen 2 Motoren UKB 23, die aber 
auch fiir 2 weitere Lokomotiven der gleichen Bauart aus- 
reichen werden.

Demnach sind die Lokomotiven im allgemeinen jeden 
dritten Tag zwei Schichten, an den anderen Tagen nur eine 
Schicht in Betrieb. Auf diese Weise ist es móglich, reichliche 
Ladungen von etwa 10 h und mehr zu gebęn. Eine sechs- 
stiindige Ladezeit reicht bei Betrieb von nur zwei Maschinen 
zwar auch aus, bringt aber eine unnótig starkę Bean- 
spruchung der Batterien mit sich. Bei vorkommenden Aus- 
besserungs- oder Uberholungsarbeiten laBt sich dieser Zu
stand aber ohne Beeintrachtigung des Betriebes mit zwei 
Maschinen fiir einige Zeit durchfiihren. Die Akku-Lade- 
einrichtungen haben sich in vollem Umfange bewahrt. Ein 
Ladewarter versorgt samtliche Maschinen. Zu den fórder- 
taglichen 4 Lokschichten in der Morgen- und Mittagschicht 
kommt etwa 1/2 Lokschicht fiir Holzfórderung und Ver- 
schiebearbeit in der Nachtschicht.

Der Streckenplan und die sonstigen Betriebsverhalt’ 
nisse sind die gleichen wie friiher beschrieben. Der mecha- 
nische Teil der Lokomotiven hat keinerlei Stórungen ge- 
zeigt, sondern einwandfrei gearbeitet.

Am elektrischen Teil sind im Sommer des Jahres 1939 
Schwierigkeiten an den Fahrmotoren aufgetreten. Der 
Kohlenstaub der Biirsten veranlaBte durch Kriechstróme 
iiber die Biirstenhalter Uberschlage gegen das Motor- 
gehause. Der Mangel wurde durch hartere Kohlen und 
VergróBerung des Kriechweges behoben. AuBerdem muBte

1 W e d d i g e :  Erfahrungen mil einer neuartigen Hauptstrecken-Akku- 
mulatorlokomotive, Gliickauf 75 (1939) S. 625.

Abb. 1. Hauptstrecken-Akkumulatorlokomotive von 46 PS 
mit Tatzlagermotoren und widerstandsloser Schaltung 

der Firma Heinrich Bartz.

Mit den Batterien (Blei-Gitterplatten der AFA Typ 10 
KY 285) hat man gute Erfahrungen gemacht. Die vor- 
gesehene Lebensdauer von 350 Entladungen fiir die posi- 
tiven und 700 Entladungen fiir die negativen Plattensatze 
sind sogar iiberschritten worden. Im Durchschnitt wurden 
mit dem ersten Plus-Satz 519 Entladungen und mit dem 
zweiten Plus-Satz 304 Entladungen erzielt. Der zweite Plus- 
Satz erreicht immer eine geringere Lebensdauer wegen des 
inzwischen verschlechterten Zustandes der Minus-Platten. 
Im Gesamtdurchschnitt erzielten die Plus-Satze eine 
Lebensdauer von 448 Entladungen, d. h. 130 0/0 der vor- 
gesehenen Lebensdauer. Die Minus-Satze erzielten 823 Ent- 
ladungen, d. h. 110 o/0 der vorgesehenen Lebensdauer. Wiili- 
rend der Laufzeit eines Plus-Satzes ist eine Zwischen- 
waschung erforderlich. Diese Betriebszahlen veranschau- 
licht Abb. 2.

Kosten eines Plus-Satzes Gitterplatten mit -RM
allem Zubehór .................................1200

Kosten eines Minus-Satzes Gitterplatten . 1350
Lohnkosten fiir das Einbauen eines Plus-

Satzes ......................................................  190
Lohnkosten fiir das Einbauen eines Plus-

und Minus-Satzes gleichzeitig . . . .  210
Lohnkosten fiir das Auswaschen einer Bat

terie ..........................................................  95
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Ais Bereitschaft sind 2 Batterien vorhanden, die aber 
fiir den Endzustand von 5 Hauptstreckenlokomotivien aus- 
reichen werden.

Die Leistung der 3 Lokomotiven betrug:

Netto-tkm Brutto-tkm

im  Jahre 1940 .......................... 807 260 2 313 900
im  Jahre 1941 .......................... 950 881 2 719 544

ZUS. 1 758 141 5 033 444

stellung von 210 -9tM je Monat und Lokomotive fiir ln- 
standhaltungskosten gerechnet werden. Diese Kosten liegen 
nunmehr tatsachlich vor, nachdem die Batterien einmal ganz 
erneuert sind und groBere Mangel am elektrischen und 
mechanischen Teil nicht aufgetreten sind. Die Tatsache, 
daB die Betriebskosten im Jahre 1941 hoher liegen ais 
1940 ist darin begriindet, daB in das Jahr 1941 die Er-

im Monatsdurchschnitt je Lok. 24 419 69 909
im Fórdertagesdurchschnitt „ „ 936 2 680

Diese Leistungen sind nach den Richtlinien des Berg- 
bauvereins ermittelt, in der gleichen Weise, wie in dem 
Aufsatz von 1939 im einzelnen angegeben.

Die Betriebskosten der 3 Lokomotiven in den beiden 
Jahren 1940 und 1941 setzen sich wie folgt zusammen:

Waschungen
1.

nach 3^9 Enttadungen

2.
nach 170 

Entladungen

3.
nach 2U5 w 

Entladungen

4.
nach
59

Entt

Einbau neu er positiver 

Plattensatze

1.
nach 519 Enttadungen

2.

nach 30<t Entladungen

Einbau neuer negativer 

Plattensatze
nach 823 Enttadungen

100 200 300 MO 500 600 700 800

Lohne der 
Lokfuhrer

m

Magazin-
material

m

Rechnungen

m

Werkstatt-
kosten

M

Lóhne fiir 
Wartung

m

Stromkosten

m

10% Ab- 
schreibung 
3% Zinsen

m

Kosten-
summe

m

je Netto- 
tkm

W

je Brutto- 
tkm

Hflu/

1940 ................... 12320 425 9 391 5818 3212 1615 13650 46431 5,75 2,01
1941.................. 12720 1 177 26994 6814 4 582 1065 13650 67902 7,10 2,49

zus. 25040 1602 36385 12632 7794 3580 27 300 114333 6,43 2,25

im Monats
durchschnitt . 1043 66,75 1516 5 26,33 324,75 149,16 1 337,5 4 764,87

im Fórdertages
durchschnitt . 40,— 2,55 55,12 20,17 12,45 5,71 43,61 182,64

Zahl der Entladungen

Abb. 2. Lebensdauer der Batterien Typ AFA 10 KY 285 der 
Hauptstrecken-Akkuloks.

Die Betriebskosten belaufen sich also auf 2,25 Jlpf je 
Brutto-tkm bzw. 6,43 M/iflNetto-tkm.

In diesen Betriebskosten sind alle anfallenden Kosten 
genau erfaBt. In dem ersten Bericht muBte mangels ge- 
nauer Erfahrungen bei der kurzeń Betriebszeit mit einer 
Sonderriickstellung fiir die Plattenerneuerung von 300 JłM 
je Monat und Lokomotive und einer weiteren .Sonderriick-

neuerung zahlreicher Batterien fallt. Im Jahre .1942 ist 
wieder mit den niedrigeren Kosten zu rechnen.

Allgemein kann gesagt werden, daB die Akku-Haupt- 
streckenlokomotiven der Bauart Bartz ein ganz betriebs- 
sicheres und dabei billiges Hauptstreckenfórdermittel dar- 
stellen. Die Erfahrungen sind die allerbesten, und bei der 
Umstellung der Forderung auf die 7. Sohle hatte kaum eine 
bessere Lokomotivart gewahlt werden konnen.

W I R T S C H A F T L I C H E S
, Bodenschatze und Bergbau in Burma.

Die britische Kronkolonie Burma, dereń Eroberung 
durch die Japaner jetzt ihrem AbschluB entgegen geht, 
gehórt bei 605000 qkm GroBe zu den wichtigeren Berg- 
baulanderil Asiens und des Britischen Weltreiches. Diese 
Bedeutung beruht auf der Leistung dreier wichtiger Lager- 
stattengruppen, der Erdolfelder im Oberen Irawadi-Tal, 
des Blei-Zinkerz-Reviers von Bawdin im Nordosten des 
Landes und der Zinn-Wolframerzvorkommen im Siidosten 
an der Grenze gegen Thailand. AuBerdem ist Burma mit 
den Rubin-Saphir-Lagerstatten des Mogok-Reviers das 
weitaus fiihrende Erzeugerland fiir diese Edelsteine. Der 
mannigfaltige Bergbau nimmt in dem Wirtschaftsleben des 
dicht' besiedelten und wirtschaftlich recht lebhaft ent- 
wickelten Latides eine wichtige Stellung ein und leistet auf

Zah lentafe l  1. Bergbaufórderung Burmas 1937 bis 19401.

Einheit
i

1937 1938 1939 1940

Von derWelt- 
fórderung 

1938

%

E rd o l................... 1000 t 1 075 1 032 1 079 1 093 0,4
Benzin aus Erdgas 13 20 15
O o ld ................... kg 31 38 0
Silber................... t 192 184 192 2,2
K u p fe r ............... t 3 800 3 600 0,2
Zinn ................... t 4 636 4 412 4 500 5 500 3
B le i...................... t 77 728 80 166 77 220 4,5
Zink ................... t 59 600 55 820 3
Nickel................... t 1 233 959 921 0,8
K o b a l t ............... t 278 238 229 6
Antimon . . . . t 68 268 331 0,8
Wolframerz . . . 
R u b in ...................

t
1000

5 924 6 334 6 100 20

Saphir...................
Karat
1000

157,3

Karat 4,4
Jade it................... t 149 65
Stein- u. Kochsalz . . t 54 39 6

1 Eine Statistik fiir weiter zuriickliegende Jahre laBt sich nicht auf- 
stellen, da Burma friiher mit Brit.-Indien zu einer Verwaltungseinheit und 
auch hinsichtlich der Bergbaustatistik zusammengeschlossen war.

dem Gebiet der genannten Minerałrohstoffe und einiger 
Nebenerzeugnisse auch einen Beitrag zur Versorgung des 
Weltmarktes.

Nam tu 

baw o//y

Mendd/ay

Yenangydjny o Yamethin

Prone
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Km dat
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Erdó l  tritt in den drei Revieren Yenangyat (mit den 
Feldern Twingo, Khodong und Bema am rechten Ufer des 
(rawadi, etwa 500 km oberhalb von dessen Miindung), 
Meiyingyan (mit dem Singu-Feld 50 km siidlich Yenangyat) 
und Yenangyoung (am linken Irawadi-Ufer) auf. Die 
Felder sind durch Rohrleitungen mit Rangun verbunden, 
wo der gróBte Teil des Rohóls raffiniert wird; eine 
kleinere Raffinerie liegt bei Syriam in der Nahe von 
Yenangyoung. Das burmesische Rohól ist besonders hoch- 
wertig und wird in der Hauptsache auf Benzin und Leucht- 
petroleum verarbeitet; die groBe Produktion von Leucht- 
petroleum beruht auf dem Bedarf des indischen Marktes, 
fiir den Burma in der Hauptsache arbeitet.

Zah lenta fe l  2. Erzeugung der Erdólraffinerien 
in Burma 1938.

Erzeugnis 1000
t

F lug benz in .................. 11
Sonst. B e n z in ............... 186
Leuchtól ...................... 542
Gas- und Dieselól . . . 11
Heizól .......................... 20
Schm ieról...................... 68
Sonstige Erzeugnisse . . 61

Zus. 899

Dazu Erdgas-Benzin . . 15

Insges. 914

Die Fórderung liegt fast ausschlieBlich in den Handen 
der Burmah Oit Co. Ltd., der Muttergesellschaft der Anglo 
Iranian Oil Co. Die Fórderung ist seit einer Reihe von 
Jahren ziemlich gleichbleibend, soli aber noch gewisse Ent- 
wicklungsmóglichkeiten bieten. Etwa drei Viertel der Aus
fuhr gehen nach Brit.-Indien, das hier etwa ein Drittel 
seines Bedarfs an Erdólprodukten deckt. Zu dem Vertrieb 
auf dem indischen Markt hat sich die Burmah Oil Co. mit 
dem Shell-Konzern zur Burmah Shell Oil Storage and 
Distributing Co. of India Ltd. zusammengeschlossen. — 
AuBer Erdól wird auf den Feldern auch etwas Erdgas 
gewonnen, das durch Verdichten jahrlich 12-20000 t 
Benzin liefert.

G o 1 d u n d  S i 1 b e r. Die ganz unbedeutende Gold- 
produktion stammt aus kleinen Waschereien an den Neben- 
fliissen des Oberen Irawadi. Im iibrigen wird Gold ais 
Nebenerzeugnis bei der Verhiittung der komplexen Blei- 
Zinkerze von Bawdin erzielt. Dieser Quelle entstammt auch 
die gesamte, mengenmaBig recht betrachtliche Silber- 
erzeugung. Das Bawdin-Vorkommen ist friiher von Chinesen 
in grofiem Umfang auf die Silberanreicherungen in der 
sekundaren Zone abgebaut worden, liefert aber auch im 
primaren Erz noch den hohen Gehalt von fast 500 g/t.

K u p f e r .  Auch Kupfer bildet ein wichtiges Neben
erzeugnis des Bergbaus im Bawdin-Revier. Die Vorkommen 
fuhren durchschnittlich 0,60 o/0 Kupfer, reichern sich aber 
stellenweise soweit an, daB sie getrennt gewonnen und auf 
Kupferstein niedergeschmolzen werden kónnen.

Blei-Zinkerz. Die machtigen Erzkórper des Bawdin- 
Reviers bestehen aus linsenfórmigen Lagern in Rhyolithen 
und Rhyol ith-Tu f fen, die durch hydrothermale Erzlósungen 
impragniert und teilweise verdrangt worden sind. Die aus- 
gedehnten Lagerstatten stellen eines der wichtigsten Vor- 
kommen fiir Blei-Zinkerze auf der Welt dar. Sie liefern 
jahrlich etwa 500000 t Roherz, die im Revier selbst bei 
Namtu auf Blei, Silber, Kupferstein, Kobalt-Nickel-Matte 
und Antimonblei niedergeschmolzen werden, wahrend die 
Zinkkonzentrate zur Ausfuhr gelangen. Die Produktion 
^ t te  im letzten Friedensgeschaftsjahr einen Wert von
29,4 Mili. Rupien, entsprechend etwa 25 Mili. 3tM. Der im 
Sommer 1940 nachgewiesene Erzvorrat bestand aus
3,5 Mili. t mit einem Durchschnittsgehalt von 20,4 o/0 Blei
12,6 o/o Zink, 0,9 o/0 Kupfer, und etwa 500 g/t Silber wah
rend die Fórderung des Geschaftsjahres 1939/40 nur einen 
durchschnittlichen Gehalt von 19,Oo/0 Blei 10 8o/0 Zink
0,6 o/o Kupfer und 450 g/t Silber anthielt. Die nach- 
gewiesenen Reserven erschópfen zweifellos nicht den tat- 
sachhch geologisch vorhandenen Bestand, sondern nur den 
bereits ausgerichteten Erzvorrat. Die Ausfuhr erfolgt in 
der Hauptsache in das Mutterland. Eigentiimerin ist die 
Burmah Corp. Ltd., die innerhalb der letzten 20 Jahre das 
vielfache ihres Kapitals an Dividenden gezahlt hat

Nickel und Kobalt.  Die Kobalt-Nickel-Matte, die 
auf der Hiitte in Namtu erzeugt wird, enthalt durchschnitt
lich 30 o/o Nickel, 8 o/0 Kupfer und 7 o/0 Kobalt, neben etwa 
350 g/t Silber. Sie gelangt im wesentlichen zur Ausfuhr 
nach Deutschland, das die technisch nicht ganz einfache 
Raffination auf die Reinmetalle durchfiihrt.

Antimon. Auch die Antimon-Produktion entstammt 
teilweise dem Bawdin-Revier, teilweise aber auch einigen 
kleineren verstreuten Gruben, die Antimonglanz abbauen.

Zinn und W o l f ram .  Zinn und Wolfram werden in 
der Regel gemeinsam auf Gangen von Granit und in den 
dazugehórigen Seifen im Siidosten Burmas, insbesondere 
zwischen der Kiiste und der thailandischen Grenze, ge
wonnen.

Zah lenta fe l  3. Zinn- und Wolfratngewinnung 
in Burma 1938 (in t Konzentrat).

Revier Zinnerz Wolfram-
erz

Oemischtes
Erz

1889 298 -
2550 3057 —

A m hers t.............................. 37 1 -
3 97 -

K a re n n i.............................. — — 46461
Yamethin.............................. 39 394 58

S iid l. Shan-Staaten . . . . 1 2 —

Insges. 4519 3849 4704

1 Enthaltend 1784 t Sn urud 1494 t W 0 3 .

Im Mergui-Revier werden hauptsachlich Seifen in 
kleineren Eingeborenenbetrieben abgebaut, im wesentlich 
wichtigeren Tavoy-Revier findet der Hauptbetrieb bei 
Hermyngyi auf 1V2—2 m machtigen Gangen in Granit statt. 
In Karenni liegen die bedeutenden Mawchi-Gruben, die auf 
64 einzelnen Gangen komplexe Zinn-Wolframerze ab
bauen. Burma liefert nachst China am meisten Wolfram- 
erze an den Weltmarkt und verschifft das wichtige 
Riistungsmetall in den letzten Jahren fast ausschlieBlich an 
das Mutterland. Die Zinnerzfórderung wurde hauptsachlich 
in den Malaienstaaten verhiittet. Die Vorrate in beiden 
Erzen sollen noch betrachtlich sein.

Edelsteine.  Rubin tritt zusammen mit Saphir und 
einer Reihe anderer Edelsteine, namentlich edlen Korunden 
und Spinellen, innerhalb von Marmorlagern auf, die durch 
Umwandlung von oberkarbonischen Kalken im Kontakt 
mit Granitgangen entstanden sind. Der weitaus wichtigste 
Standort ist das Mogok-Tal im mittleren Burma nordóstlich 
Mandalay. Abgebaut werden aber w^eniger die primaren 
Vorkommen, sondern die eluvialen Zersetzungslagerstatten, 
die ais machtige Lehmdecken die Marmore und Granite 
uberlagern. Der fruher versuchte GroBbetrieb (Burmah 
Ruby Mines Ltd.) hat sich nicht bewahrt und ist 1931 auf- 
gegeben worden; der Abbau findet jetzt im wesentlichen 
durch Kleinbetriebe der Eingeborenen statt. Im Jahre 1937, 
dem letzten Jahr, fiir das vollstandige Statistiken vorliegen. 
wurden 157308 Karat Rubin im Wert von 6841 Pfund 
Sterling und 4392 Karat Sanhir im Wert von 228 Pfund 
Sterling neben einigen Spinellen und ŵ eiBen <Korunden ge
wonnen. — AuBerdem liefert das Mvitkvina-Revier Jadeit, 
der 1937 in einer Menge von 148,5 t mit einem Wert von 
13030 Pfund Sterling gewonnen und hauptsachlich nach 
China ausgefiihrt wurde. Myitkvina liefert auch etwas Bern
stein. 1937: 1915 kg im Werte von 668 Pfund Sterling.

Sal z wird hauptsachlich aus Meeressalinen bei Am- 
herst (Bez. Mulmein), auBerdem aus kleinen Ein- 
ĘTeborenenbetrieben an verschiedenen Stellen des trockenen 
Binnenlandes gewonnen, muB aber noch teilweise ein- 
gefiihrt werden.

Die Z u k u n fts au ss ich t en des burmesischen Ber*7- 
baus sind ais hervorragend giinstig zu beurteilen, da in
* " In-  l abgebauten Mineralien zweifellos noch be- 
trachtliche Vorrąte vorhanden sind. Fiir laoan kann 
namentlich die Fórderung' des Bawdin-Reviers betrachtliche 
Bedeutung erlangen, da alle dort gewonnenen Metalle fiir 
' ie lananische Industrie sehr willkommen sind. Dio Unt r̂- 
nrechung der Zufuhr von Erdólprodukten nach Brit.-In- 
dien wird die Versorfnmg dieses wichtigen Marktes. der 
schon seinen Hauntlieferer Niederl.-Indien verloren hat. in 
sehr betrachtliche Schwierigkeiten bringen. Der Ausfall der 
Zinn-Wolframfórderung endlich bedeutet einen weiteren 
se r emnfindlichen Verlust fiir die kriegswirtschaftlichc 
Versorgung der angelsachsischen Mrichte.
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Roheisen- und Rohstahlerzeugung Britisch-Indiens

Die Roheisen- und Rohstahlerzeugung Brit.-Indiens hat 
sich, von einigen unbedeutenden Riickschlagen abgesehen, 
seit 1929 von Jahr zu Jahr gesteigert. 1939, dem letzten 
Jahr, fiir das endgiiltige Ziffern vorliegen, stellte sich die 
Roheisenerzeugung aut 1,83 Mili. t. Sie lag damit um 
28,98 °/o hoher ais im Jahre 1929. VerhaltnismaBig noch 
groBer ist die Steigerung, die sich fiir die Rohstahl
erzeugung des Landes ergibt. Von 584000 t im Jahre 1929 
hob sich die Stahlfabrikation bis 1939 auf 1,02 Mili. t, was 
einer Steigerung von 73,97 o/o entspricht.

Roheisen 

1000 metr.t 1929 =  100

Rohstahl 

1000 metr.t 1929= 100

1929 1418 100,00 584 100,00
1930 1199 84,56 628 107,53
1931 1089 76,80 635 108,73
1932 928 65,44 579 99,14
1933 1082 76,30 705 120,72
1934 1341 94,57 876 150,00
1935 1489 105,01 880 150,69
1936 1568 110,58 880 150,69
1937 1669 117,70 928 158,90
1938 1576 111,14 982 168,15
1939 1829 128,98 1016 173,97

Die indische Eisen- und Stahlindustrie baut sich zur 
Hauptsache auf die umfangreichen Eisenerzlagerstatten in 
den Provinzen Bihar und Orissa umveit Kalkutta auf, die 
auf etwa 2,7 Milliarden t geschatzt werden und einen 
Eisengehalt von 60 o/o haben. Die Eisenerzfórderung 
stellte sich im Jahre 1938 auf 2,79 Mili. t. Auch Kohle wird 
in nachster Nahe und zwar im wesentlichen in den Kohlen- 
feldern von Iharria und Raniganj gefunden, wobei es sich 
zu einem Drittel um Kokskohle handelt. Die Kohlenvor- 
rate, die auf etwa 4,5 Milliarden t geschatzt werden, sind 
ebenso unerschópflich wie die Lager der indischen Eisen- 
erzYorkommen. Dazu kommt, daB sowohl die Eisenerz- 
als auch die Kohlenvorkommen nur wenige FuB unter der 
Erde liegen, wodurch die Abbaukosten in Anbetracht der 
geringen Lóhne auf ein Minimum herabgedriickt werden. 
Die hauptsachlichsten Eisen- und Stahlerzeuger Brit.-In- 
diens sind die beiden groBen Werke »Tata Iron and

P A T E N T

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgemacht im Patentblatt vom 14. Mai 1942.

5b, 31,10. E. 53 645. Erfinder: Fritz Vorthmann, Bochum. Anmelder: 
Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, Bochum. Windę fur 
Schrammaschinen. 18. 5. 40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

lOa, 17/03. M. 149011. Erfinder: Curt Meinecke, Braunschweig. An
melder: iMiagc Muhlenbau und Industrie AG., Braunschweig. Kokslósch- 
anlage. 31. 10. 40.

35a, 22 01. S. 111127. Siemens-Schuckertwerke AG., Berlin-Siemens- 
stadŁ Sicherheitseinrichtung fur regelbare Antriebe. besonders fur elektrisch 
angetriebene Fórdermaschinen. 26. 9. 33.

81 e, 58. E. 55120. Erfinder: Dr.-Ing. Arno Rodehuser und Adolf Holl- 
stein, Bochum. Anmelder: Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und Eisen
gieBerei, Bochum. Schuttelrutsche mit Walzkugeln. 19.7.41.

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

das Patent erhoben werden kann.)

lOa (24oi). 720010, vom 11.2. 40. Erteilung bekanntgemacht am 26.3.42. 
Dr. C. O t t o  & C o m p .  GmbH. in Bochum.  Trennwand jur Spulgasschwel- 
ófen. Erfinder: Dipl.-Ing. Max Goebel in Bochum. Dr. Walter Oppelt in 
Bochum-Dahlhausen und Heinrich Bohnenkamp in Bochum. Der Schutz er- 
streckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Die zwischen den Verteilkammern fur das Spulgas und den Schwel- 
kammern der Ofen liegende Wand hat Durchtrittkanale fur das Spulgas, 
die in einem Winkel gebogen sind. Der Scheitel des Winkels liegt oben. 
Die Kanale haben einen aus der Schwelkammer aufsteigenden kurzeren 
und einen nach der Kammer fur das Spulgas abfallenden langeren Schenkel. 
Der abfallende Schenkel kann starker geneigt sein ais der ansteigende, und 
die obere Endkante des abfallenden Schenkels kann gegen die Schwel
kammer drehartig vorgezogen sein. Ferner kann der abfallende Schenkel 
sich nach der Schwelkammer zu erweitem. Endlich ist es moglich, die 
Lange der beiden Kanalschenkel so zu bemessen, daB eine gerade Stange 
durph die Kanale gestoBen werden kann.

35 a (9i2» .  719yil, yom 27. 3. 38. Erteilung bekanntgemacht am 26.3.42. 
H au h i nc o  M a s c h i n e n f a b r i k  G. H aushe r r ,  J o c hu m s  & Co. in 
Essen. Sicherangseinrichtung Zus. z. Pat. 642007. Das Hauptpat. hat an- 
gefangen am 7. 10. 34. Erfinder: Emil Strunk in Essen. Der Schutz er- 
streckt sich auf das Land Osterreich.

1 In der Patentanmeldung, die mit dera Zusatz > Protektorat Bóhmen 
und Mahrenc versehen ist, ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz 
sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

Steel Co.« mit ungefahr 50000 Arbeitern und »Indian 
Iron and Steel Co.«. Die erstere Gesellschaft stellte 1938 
iiber eine Million t Roheisen her. Ihr Anteil an der Gesamt- 
roheisenerzeugung des Landes machte danach 63,45 o/o aus. 
Der Rest entfiel mit 549000 t oder 34,83 o0 fast ausschlieB- 
lich auf die Indian Iron and Steel Co.

Die bergbauliche Gewinnung der Slowakei im Jahre 1941
(in 1000 t).

1939 1940 1941
± 1941 gegen 1939 

°/o

K o h le ............... 778,5 805,3 816,3 + 4,86
Eisenerze . . . 765,0 853,0 978,0 + 27,84
Antimonerze . . 10,9 12,2 19,4 + 77,98
Manganerze . . 55,5 59,9 82,4 + 48,47
Edelmetallerze . 111,4 96,5 104,9 — 5,83
Kupfererze . . . 123,8 114,2 122,4 — 1,13
Erdól . . . . . 16,0 24,4 27,0 + 68,75
Kochsalz . . . 14,7 5,9 10,0 31,97
Eisenkies . . . 10,1 13,9 11,3 + 11,88
Eisenschlacke . 17,1 42,8 84,2 + 392,40
Kupferschlacke . — 1,3

Die bergbauliche Gewinnung der Slowakei hat im 
groBen und ganzen in den letzten Jahren wesentliche Fort- 
schritte gemacht. Vor allem sind es die kriegswichtigen 
Produkte, dereń Fórderung, wie aus der Zahlentafel 
ersichtlich ist, besonders gesteigert wurde. Yrerhaltnis- 
maBig am gróBten war die Steigerung, abgesehen von 
Eisenschlacken, die ihres hohen Erzgehaltes w'egen von 
den alten Halden abgebaut wurden, bei der Antimonerz:-, 
Erdól-, Mangan- und Eisenerzgewinnung, wahrend dem- 
gegeniiber die Edelmetalle wie auch Kochsalz etwas ver- 
nachlassigt blieben. Die Gewinnung von Antimonerzen 
nahm 1939 bis 1941 um 7f,98<>o zu. Manganerze wurden 
im Jahre 1941 48,47o/0 und Eisenerze 27,84 o/o mehr ge- 
fórdert. Die Kupfererzgewinnung, die im Jahre 1940 ge- 
genuber 1939 leicht riicklaufig war, konnte dagegen 1941 
fast ihre friihere Hóhe wieder erreichen. Auch die Kohlen- 
fórderung nahm stetig zu und trug damit neben der Energie 
der Wasserkrafte zur Festigung der slowakischen Energie- 
wirtschaft bei.

B  E  R I  C  H  T

Der Steuerhebel a der an Fórderschachten yerwendeten Aufschiebe- 
und Blockieryorrichtungen b fur die Fórderwagen wird durch einen Druck- 
luftzylinder c dadurch gesperrt, daB die Kolbenstange dieses Zylinders in 
die Bewegungsbahn des Hebels gebracht wird. Die Steuerung des Druck- 
luftzylinders c besteht aus zwei yoneinander getrennten Teilen, einem vom 
Fórderkorb betatigten Ventil d und einem von Hand oder auf eine andere 
Weise zu bedienenden Steuermittels e, das zwischen dem Ventil d und der 
dem Druckluftzylinder c die Druckluft zutuhrenden Leitung / angeordnet 
ist. Mit Hilfe des Steuermittels e kann ein mit dem Ventil d yerbundener 
Anschlag g in die Bahn des Fórderkorbes oder aus dieser Bahn bewegt 
werden. Soli auf der Sohle, auf der die Aufschiebe- und Blockieryorrich
tungen angeordnet sind, keine Fórderung stattfinden, so nimmt das Steuer- 
mittel e die dargestellte Stellung ein, bei der Druckluft aus der Leitung / 
in den Zylinder c strómt. Dadurch wird dessen Kolben nach oben bewegt 
und das Steuermittel e in die Ruhestellung gedreht und in dieser Stellung 
gesperrt. Infolgedessen strómt Druckluft aus der Leitung i  in die Auf- 
schiebevorrichtung und bringt diese in die Ruhestellung. Gleichzeitig wird 
die Blockieryorrichtung durch die Wirkung eines Gewichtes in die Blockier- 
stellung und der Anschlag g des Ventiles d durch die auf ihn wirkende 
Feder aus der Bahn des Fórderkorbes bewegt. Wenn von der Sohle ge- 
fórdert werden soli, wird das Steuermittel e so umgestellt, daB es Duckluft

aus der Leitung / in das Ventil d strómen laBt. Dadurch wird der An
schlag g in die Bahn des Fórderkorbes geschoben. Der letztere schiebt 
bei seiner Einfahrt auf die Sohle den Anschlag g zuriick. Dadurch wird das 
Steuermittel e so umgestellt, daB es den Druckluftzylinder c mit der 
AuBenluft yerbindet. Dieses hat zur Folgę, daB die Kolbenstange des 
Zylinders den Steuerhebel a freigibt, so daB mit Hilfe dieses Hebels die 
Aufschiebeyorrichtung in Betrieb gesetzt und die Blockierung aufgehoben, 
d. h. die Beschickung des Fórderkorbes bewirkt werden kann. Beim Ab-
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fahren des letzteren von der Sohle wird der Anschlag g durch den Korb 
freigegeben und durch die auf das Ventil d wirkende Druckluft wieder in 
die Bahn des Korbes bewegt. Gleichzeitig wird durch die Druckluft, dic 
durch das Steuermittel e und durch das Ventil in den Druckzylinder c 
strómt, die Kolbenstange des Druckzylinders so bewegt, dafi sie den 
Steuerhebel in die Ruhestellung zuriickbewegt und in dieser Stellung sperrt. 
Das Steuermittel e kann selbsttatig im Sinne des Bewegens des Anschlages 
in die Bahn des Korbes bewegt werden, wenn der Bedienungsmann eine 
seinen Standort bildende Platte o. dgl. betritt. Mit dem Steuermittel e kann 
die Schachtsignalanlage so verbunden werden, dafi diese beeinflufit wird, 
wenn der Anschlag g durch das Mittel in die Bahn des Fórderkorbes 
bewegt wird.

81 e (10). 719880, vom U). 12. 36. Erteilung bekanntgemacht am 26.3.42. 
Dem ag AG. in Du isburg .  Muldenfordetbandunterstiitzung. Erfinder: 
Wilhelm Holte in Duisburg.

Die Unterstiitzung besteht aus einer, durch eine Schraubenfeder ge
bildeten Rolle, die bei ihrer Herstellung mit einer sogenannten ein- 
gewickelten Vorspannung versehen ist. Die Yorspannung driickt die Win- 
dungen der Feder in axialer Richtung aufeinander. Die Rolle ruht in Lagern, 
die sie in dic Muldenform des Fórderbandes zwingen. Die Lager kónnen 
so angeordnet sein, dafi ihr Abstand voneinander kleiner ist ais die Lange, 
die die Rolle im unbelasteten Zustand hat. Die Rolle kann waagerechte; 
Lagerzapfen haben, dereń Widerlagerfliichen in den Lagern senkrecht zu den 
Drehzapfen der Rolle liegen, wenn letztere unbelastet ist. Die Rolle kann 
ferner durch Fiihrungen, Anschlage o. dgl. daran gehindert werden, dafi sie 
sich in die gestreckte Lage einstellt.

81 e (11). 719773, vom 26. 6. 37. Erteilung bekanntgemacht am 19.3.42. 
R h e i n m e ta 11 - B o r s i g AG. in Berl in.  Einrichtung zum Vermeiden von 
Verstopfungen an der Gutaufgabestelle bei Band- und Trogkettenjórderern 
fiir gleichbleibende Mengen verschieden stiickigen Gutes. Erfinder: Wilhelm 
Gentcmann in Berlin-Wittenau. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

In der Bewegungsrichtung von besonders zum Fórdern von Kohle 
dienenden Band- und Trogkettenfórderern ist hinter der Stelle a, an der das 
Fórdergut auf den Fórderer aufgegeben wird, und hinter einer Leitfliiche b 
fiir das Fórdergut eine in der Hóhe einstellbare Walze c angeordnet. Die 
Walze hat radiale, schaufelfórmige Vorspriinge d, die grófiere Stiicke des 
Fórdergutes aufnehmendc Kammern bilden. Dic Walze kann frei drehbar 
sein oder zwanglaufig angetrieben werden.

8 /e (22). 719774, vom 7. 1.38. Erteilung bekanntgemacht am 19.3.42. 
Gebr.  Ei ckho f f ,  M asc h i n en f a b r i k  und E i seng i e f i ere i  in 
Bochum.  Schiittgutschragfórderer. Erfinder: Georg Hahn in Auerbach
(Post Oberaudorf). Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.v

Der Fórderer besteht aus einem, eine Muldę bildenden, endlosen 
Fórderband a und einem mit gleicher Geschwindigkeit wie dieses umlaufen- 
den, unabhangig von diesem gefiihrten Mitnehmerkettenfórderer mit zwei 
Kettenstrangen b, dessen Mitnehmer mit dem Fórderband zur Aufnahme 
des Fórdergutes dicnende Taschen bilden. Die Mitnehmer des Ketten- 
fórderers bestehen in der Langsrichtung aus mehreren sich iiberlappenden 
Platten c. Diese Platten sind untereinander und mit den Kettenstrangen b 
des Fórderers so gelenkig verbunden, dafi sie entgegen und quer zur 
Fórderrichtung entsprechend der Muldenform des Fórderbandes a durch- 
hangen. Die untere Kante der Platten c liegt stets satt auf dem Fórderband 
auf, so dafi praktisch keine Spalten vorhanden sind, durch die kleinere 
Stiicke des Fórdergutes hindurchtreten kónnen. Um Scheuerbewegungen der 
Platten und des Fórdergutes auf dem Fórderband móglichst auszuschliefien, 
kann am Aufgabeende des Fórderers zwischen dem Fórderband a und dem 
iiber diesem liegenden Mitnehmerkettenfórderer b c eine das Fórdergut auf- 
nehmende Blechrinne d angeordnet werden, dereń Auslaufende entsprechend 
der Muldenform des Fórderbandes nach unten gewólbt ist. Hierdurch wird 
erzielt, dafi die Mitnehmerplatten c bereits auf der Blechrinne d die Lage 
einnehmen, die sie sonst unter Scheuern erst auf dem Fórderband a ein- 
nehmen wurden.

81 e (22). 720143, vom 5.7.38. Erteilung bekanntgemacht am 2.4.42. 
K lóckne r-H um bo ld t-Deut z  AG. in Koln.  Einrichtung zum gleich- 
md/ii gen Yerteilen des Eói dergutes auf \ etschiedcne Abgabestellen bei Alit-

B U C H E R
Manner des Metallhiittenwesens. Von Geh. Bergrat Pro

fessor Dr.-Ing. e. h. C. Schiffner. 174 S. mit 99 Abb. 
Freiberg (Sa.) 1942, Ernst Mauckisch.

nehmcrjórderern fiir Schiittgut mit Beschickung aut dem oberen Trumm. 
Erfinder: Josef Erben in Kóln-Briick, Gottfried Peters in Kóln-Hóhenberg 
und Dr.-Ing. Othmar Werner in Koln-Braunsfeld.

Unter dem Ende des Bodens a des Fórdertroges des oberen Fórder- 
trumms sind iiber dessen ganze Breite schmale, nebeneinander liegende, 
durch senkrechte Wandę voneinander getrennte Rutschen c d fiir das 
Fórdergut angebracht. Die Rutschen sind abwechselnd nach entgegen- 
gesetzter Richtung geneigt. Die nach der einen Richtung geneigten Rut
schen c fiihren den ihnen vom oberen Trumm b zufallenden Teil des Fórdcr- 
gutes einer an eine Offnung c des Bodens des Fórdertroges fiir das untere 
Fórdertrumm / angeschlossenen Abgabestelle g zu, wahrend die nach der 
anderen Richtung geneigteh Rutschen d den anderen Teil des Fórdergutes 
einer zweiten, an eine Offnung h des Bodens des Fórdertroges fiir das 
untere Trumm / angeschlossenen Abgabestelfe i zufiihren. Die obere Halfte 
der Rutschen c d kann so klappbar eingerichtet sein, daB das gesamte 
Fórdergut durch die Rutschen c oder die Rutschen d der entsprechenden 
Abgabestelle g bzw. i zugefuhrt werden kann. Zwischen je zwei nach ver- 
schiedener Richtung geneigter Rutschen c d kann ferner eine nach unten 
gerichtete Rutsche angeordnet werden, durch die ein Teil des Fórdergutes 
einer dritten, an eine weitere Offnung des Bodens des Troges fiir das untere 
Trum / angeschlossenen Abgabestelle zugefuhrt wird.

/

81 e (34). 720098, vom 27.11.40. Erteilung bekanntgemacht am 2.4.42, 
Josef  Schien in B rucken fe l de  i iber Kanth .  Selbsttatiges Gurt- 
spannschlofi fiir Gurtbecherwerkc.

Das bekanntlich aus einer Spannrolle bestehende, in den Gurt der 
Becherwerke eingebaute Schlofi ist mit Hilfe einer Lasche an den einen 
Strang des Gurtes angehangt. Der andere Strang des Gurtes ist an einem 
das SchloB umgebenden trommelartigen Gehause befestigt. Letzteres bewirkt 
mit Hilfe von Federn die Spannung des aufsteigenden Trumms des Gurtes. 
Die Federn sind durch ein Rollengesperre mit Keilanzug und einen die 
Anzugflache begrenzenden Sperrstift gegen Oberspannung gesichert.

81 e (112). 720147, vom 23.1.40. Erteilung bekanntgemacht am 2.4.42. 
Gebr.  E i ckho f f ,  M a s c h i n e n f a b r i k  und E i sengi ef i ere i  in 
Bochum.  Aufladevorrichtung. Erfinder: Dr. Arno Rodehiiser in Bochum 
und Ewald Zapp in Wattenscheid-Eppendorf. Der Schutz erstreckt sich 
auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Die besonders fiir den untertagigen Bergbau bestiinmte Vorrichtung 
besteht aus zwei endlosen, auf in der Langsrichtung auf- und gegeneinander 
verschiebbaren Gestellen angeordneten Fórdermitteln, von denen das dcm 
Haufwerk zugekchrte Mittel ein Kettenfórderer a mit klappbaren Mit- 
nehmern b und das andere Mittel ein Bandfórderer c ist. Der letztere ist 
erfindungsgemafi ausziehbar, wobei nur seine Abwurfrolle d sowie eine 
seiner Umlcnkrollen (die Umlenkrollc e) an einem gemeinsamen, um einen 
senkrcchten Bolzen / schwenkbaren Rahmen g gelagert sind. Die Antricb- 
trommel k des Bandfórderers und dessen zweite IJmlenkrolle i sind hin- 
gegen an dem Gestell k des Kettenfórderers a gelagert. Der gemeinsame 
Antrieb fiir beide Fórdermittel a c ist an dem Gestell k des Ketten* 
fórderers angeordnet. In der Nlihe der Abwurfrolle d des Bandfórderers c 
kann an dessen Rahmen g ein zur Langsbewegung des Kettenfórderers lin 
und aus dem zu verladenden Haufwerk dienendes umsteuerbares Windwerk c 
angeordnet werden. Das Gestell h des Kettenfórderers a kann vor dem 
Befórdern der Aufladevorrichtung tnit seinen Stiitzradern auf den schwcnk- 
baren Rahmen g des Bandfórderers oder auf eine diesen Rahmen tragende 
Platte m aufgesetzt 'werden, und die Abwurfrolle d kann mit einer Hand- 
brernse n yersehen sein.

S C H  A U
Wie mit dem 1937 erschienenen Buche »Manner des 

Bergbaues« der Versuch gemacht worden ist, im bergmanni- 
schen Schrifttum eine Liicke auszufiillen, so hat es sich der
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Verfasser des dreibandigen Werkes »Aus dem Leben alter 
Freiberger BergstudentenK1 jetzt zur Aufgabe gemacht, ein 
Gleiches fiir die Metallhiittenleute zu tun. In der auBeren 
Anordnung und in der buchstabenmaBigen Reihenfolge der 
gegebenen Lebensabrisse ist er den »Mannern des Berg- 
baues« und dem gróBeren 1925 von Conrad MatschoB 
herausgegebenen Werke »Manner der Technik« gefolgt. 
Wie das letztgenannte enthalt auch das vorliegende Buch 
Bildnisse vieler der besprochenen Personlichkeiten. Bei der 
Auswahl der bekannt gewordenen Metallhiittenleute, die 
der Verfassef behandelt hat, beschriinkte er sich nicht auf 
Deutschland. Vielmehr befinden sich unter den 167 an- 
gefiihrten Mannern des Metallhiittenwesens 72 Auslander, 
meist Englander, Nord- und Siidamerikaner, aber auch 
Franzosen, Belgier, Italiener, Spanier, Schweden und 
Russen, die sich ais Schriftsteller, Bahnbrecher, Erfinder 
oder ais Leiter groBer Metallhiitten verdient gemacht 
liaben, was sich aus der weltweiten Verbreitung des Metall- 
hiittengewerbes erklart. Auch viele Deutsche, meist der 
jiingeren Jahrgange, haben durch ihre Tatigkeit im Aus- 
lande Bedeutung erlangt. Bei den engen Beziehungen des 
Hiittenwesens zum Bergbau und zur sonstigen Technik 
ist es auch verstandlich, daB sich hier Lebensabrisse von

1 Gluckauf 72 (1930) S. 24b; 74 (1938) S. 658; 77 (1941) S. 308.

Personlichkeiten wiederfinden, die schon in den beiden 
genannten Biichern vorgekommen sind. Manche sind auch 
bereits in den erwahnten friiheren Veróffentlichungen des 
Verfassers behandelt worden. Sie sind der Vollstandigkeit 
halber, wenn auch in abgekiirzter Form, nochmals in 
das neue Buch aufgenommen worden. Im Oegensatz zu 
anderen gleichgearteten Nachschlagewerken, in denen nur 
Verstorbene vorkommen, ist hier auch der Werdegang 
einiger noch Lebender geschildert, die WertvolIes fiir das 
Metallhiittenwesen geleistet haben. AuBer den »Mannern 
der Technik« und den »Mannern des Bergbaues« bildeten 
Poggendorfs biographisches Handbuch eine groBe Zahl 
von Fachzeitschriften und Einzelveroffentlichungen sowie 
briefliche Mitteilungen die Unterlagen zu diesem Buche. 
Mit ihm hat sich Schiffner wiederum ein hohes Verdienst 
erworben um die Personengeschichte des ihm nahe- 
stehenden Fachgebietes. Dem von ihm ausgesprochenen 
Wunsche, daB sich bald eine berufene Feder finden 
mogę, die der GroBen des Eisenhiittenwesens in der 
gleichen buchmaBigen, zusammenfassenden Weise gedenkt, 
kann man nur beipflichten. Vom bergmannischen Stand- 
punkte aus móchte er dahin zu erweitern sein, daB auch 
Geologen und Mineralogen ein solches Buch gewidmet 
werden móge. Ansatze sind zu beidem schon gemacht.

Serio.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U'
(Eine Erkldrung der Abkurzungen ist in Nr. 1 aut den Seiten 14—16 veróffentlicht. * bedeulet Text- oder Tafelabbildungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.

Gesteine. Grengg, Roman: ZweckmaBige Bezeich- 
nung und Cha rak te r is ie rung  von Geste insstoffen.  
Z. prakt. Geol. 50 (1942) Nr. 4 S. 39/46*. Ubersicht iiber die 
natiirlichen und kiinstlichen Gesteinsstoffe. Nahere Be
trachtung der in Flózgesteine und Lockergesteine ge- 
gliederten natiirlichen Vorkommen. Bezeichnungs- 
vorschlag fiir Einzelkórnungen und haufige einfachen Korn- 
gemenge. Beispiele. Schrifttum.

Bergtechnik.

Abbau. WaBermann, Walter: E r f ah rungen  mit  dem 
Kohlensprenger.  Gluckauf 78 (1942) Nr. 20 S. 273/76*. 
Auf Grund der vorstehenden Betriebsergebnisse kann der 
Kohlenbrecher nicht eindeutig vorteilhaft beurteilt werden. 
Es hangt weitgehend* von betrieblichen und bergmanni
schen Verhaltnissen ab, ob er sich mit Erfolg einsetzen 
laBt. Fest steht, daB eine groBe Reihe von Vorziigen fiir 
ihn sprechen, daB aber heute das Vermeiden der Gefahr 
von Schlagwetter- und Kohlenstaubentziindungen nach 
Einfiihrung der ummantelten Sprengstoffe keine ausschlag- 
gebende Rolle mehr spielt. Ferner hat sich erwiesen, daB 
die lósende Wirkung des Sprengers in der Kohle, da die 
Ecken sitzen bleiben«, geringer ist ais beim SprengschuB, 

der auch die weitere Umgebung infolge der Erschiitterung 
vorlockert. Bei schwierigen Verhaltnissen, vor allem in 
geringmachtigen Flózen und wenn Schram geraumt w erden 
mufi, sinkt die Leistung, und die Lohnkosten fallen zum 
Nachteil des Sprengens stark ins Gewicht und machen ihn 
unwirtschaftlich. Der Abbauhammer laBt sich durch ihn 
nicht, auch nicht zum Teil ersetzen oder zuriickdningen.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Mattenheimer, E. L.: Ra t iona l i s ie rung  in Warnie- 
kraftbetr ieben.  Arcli. Warmewirtsch. 23 (1942) Nr. 3
S. 49 51. Der Verfasser gibt einen Uberblick iiber Móglich
keiten zum Einsparen von Brennstoffen. Wenn seine in 
erster Linie fiir den industriellen Heizkraftbetrieb ge- 
dachten Hinweise auch keinen Anspruch auf Vollstandig- 
keit erheben, so sind sie doch unter den heutigen Ver- 
haltnissen besonders beherzigenswert.

Chemische Technologie.
Kokereiwesen. Hoffmann, P .: D ie Methoden zur 

Best immung der Back fah igke i t  von Kohlen.  
Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 3 S. 52 57. Erórterung der 
wichtigsten Vorschlage. Der Sandzusatz und die Druck- 
festigkeit des Kokssandkuchens ais Merkmale der Back
fahigkeit. Schwierigkeiten bei der Ausfiihrung der Be- 
stimmung. Der Trager des Backvermógens. Bedeutung 
der Backfahigkeit fiir die Kokskohlenbeurteilung.

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

Schulte-Mattler, Wilhelm: Riickschau und Vor- 
schau auf dem Gebiete der Ammon iumsu l f a t-  
herstel lung auf Kokereien.  Brennstoff-Chem. 23 (1942) 
Nr. 10 S. 115 19*. (SchluB.) Aussichten der drei Ammoniak- 
gevvinnungsverfahren. Die Gewinnung von Ammoniak 
ohne Verwendung betriebsfremder Schwefelsaure. Ver- 
arbeitung des Ammoniaks auf andere Stickstoffverbin- 
dungen, wie z. B. Ammoniumnitrat und Ammonium- 
bikarbonat. Schrifttum.

Klempt, Walter: Sa lzaussche idung  aus ver-
dichtetem Ammoniakwasser.  Gluckauf 78 (1942)
Nr. 20 S. 279,80*. Verdichtetes Ammoniakwasser, wie es 
auf einigen der nach dem indirekten Verfahren arbeitenden 
Kokereien hergestellt wird, enthalt neben Ammoniak vor 
allem Kohlensaure und Schwefelwasserstoff. Die Unter
suchungen, welche die Grenzlinien fiir die Salzabscheidung 
im System NH;!-C0?-H2S-H20  bei verschiedenen Tempe
raturen ermittelten, wurden aus dem rohen verdichteten 
Ammoniakwasser durch Verdiinnen mit Wasser und Ein- 
leiten von Kohlensaure mit Schwefelwasserstoff hergestellt.

Gaserzeugung. Thau, Adolf: D ie neuzei t l i che E n t 
w ick lung  der G roBraum ófen  zur Stadtgas- 
erzeugung. Gas- u. Wasserfach 85 (1942) Nr. 19/20
S. 207/11*. Verdrangung der Retorten durch Kammern. 
Stehende, schrage und liegende Kammern. Abmessungen 
und Leistungen der kleinsten und gróBten in Betrieb be- 
findlichen Kammern unter AusschluB der Kleinkammer- 
ófen. Wassergaserzeugung in Kammerófen. Warmetech- 
nische Betrachtungen. Schrifttum.

Witt, Dietrich: D ie 'Fe inre in igung des Gases zur 
Bese i t igung  der Harzb i l dner.  Gas- u. Wasserfach 85 
(1942) Nr. 19 20 S. 217/21. Harzbildner und Vorgange bei 
der Harzbildung im Gas. Begiinstigung der Harzbildner 
durch Gasreinigung und Gasverdichtung. Entfernung der 
Harzbildner und Harze durch Feinreinigung, im besonderen 
bei Durchfiihrung der Kohlenoxydkonvertierung in Ver- 
bindung mit der Benzolabscheidung mittels Aktivkohle.

Chemie und Physik.
Kalibestimmung. Kóhn: Neue Methode  zur Kali- 

bes t immung  mit l i ch te lek t r i schen  Ko lor imetern .  
Kali 36 (1942) Nr. 5 S.65 68. Beschreibung der Arbeits
weise mit dem neuen empfindlicheren Universalmodell der 
Firma Dr. Lange, Berlin. An Hand von Analysenbeispielen 
wird die Uberlegenheit iiber das Perchloratverfahren be- 
wiesen und festgestellt, daB die Kolorimetrie mit der von 
D’Ans abgeanderten Perchloratmethode weitgehend auf 
gleicher Stufe steht.

Wirtschaft und Statistik.

Preispolitik. Reischle, H.: G l e i c hgew ic h td e r  Yo lks 
wirtschaft .  Wirtschafts-Ring 15 (1942) Nr.13 14 S.258 60. 
Der Verfasser erórtert Entstehung und Entwicklung der 
Preisschere zwischen landwirtschaftlichen und gewerb-
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lichen Erzeugnissen sowie die bisherigen MaBnahmen, 
die — wie er betont, iiberwiegend mit negatiyem Erfolg — 
zu ihrer Beseitigung ergriffen worden sind. Die Anwendung 
der Preissenkung auch fiir den Verbrauchsgiitersektor 
durch den neuen Preiskommissar ergebe zum ersten Mai 
die Móglichkeit, diese Preisschere nicht nur zu schlieBen, 
sondern sie sogar, wie notwendig, zugunsten der Landwirt- 
schaft zum Óffnen zu bringen. Da die Entwicklung aber 
zu weit auseinander gelaufen sei, werde man in naher Zu
kunft zunachst um eine gewisse weitere Aufstockung der 
Agrarpreise nicht mehr herumkommen; um im Endspurt 
der Produktion und der Marktleistung eine Stiitze zu 
geben. So kamen die beiden groBen Gruppen unserer 
Volkswirtschaft allmahlich in ein neues Gleichgewicht, 
welches die unabdingbare Voraussetzung dafiir sei, daB das 
Landvolk seine groBe Zukunftsaufgaben erfiillen konne.

Kayser, H.: Gedanken iiber eine europaische 
Preispol i t ik.  Wirtschaftsdienst 27 (1942) Nr. 13 S. 188/89. 
Der Verfasser stellt die Grundprobleme fiir eine gemein- 
same europaische Preispolitik heraus, die sich nach seiner 
Auffassung jedoch nicht von heute auf morgen lósen lassen. 
Ohne innere Bereitwilligkeit aller Staaten Europas und 
ohne Ausrichtung auf Deutschland sei eine gesamteuro- 
paische Preispolitik nicht móglich. Auf die innere Entwick
lung und die Bediirfnisse der einzelnen Lander des Konti- 
nents sei dabei ebenso Riicksicht zu nehmen wie auf die 
Belange des Reiches. Eine einheitliche kontinentale Wirt- 
schaftspolitik lasse sich jedenfalls ohne eine einheitliche 
kontinentale Preispolitik nicht betreiben. Zutreffend weist 
der Verfasser am SchluB darauf hin, daB der Preis auch 
in der kiinftigen Kontinentalwirtschaft ein wichtiges Steue- 
rungsmittel der Wirtschaftslenkung sei.

Wirtschaftliche Selbstverwaltung. N e u f o r m  de r  
Selbstverwaltung. Dtsch. Volkswirtsch. 11 (1942) Nr. 10
S. 329/30. In den Ausfiihrungen wird besonders hervor- 
gehoben, daB die Reichsvereinigungen und Gemeinschafts- 
werke einen GroBversuch darstellen, im gewerblichen 
Sektor Einsatzgemeinschaften zur Schaffung einer Art 
Marktordnung zu bilden, eine Forderung, die bisher auf 
den verwickelten Betatigungsgebieten der gewerblichen 
Wirtschaft verneint worden sei. Sie sollten nicht etwa wie 
die Kartelle »Kinder der Nok sein, sondern auch nach dem 
Kriege ihren Zweck erfiillen. Mit ihrer Hilfe solle die Syn- 
these der beiden Elemente »staatliche Planung« und »leben- 
dige Unternehmerinitiative« gelingen. Eine Gewahr hierfiir 
liege darin, daB der Staat bestimme, was zu geschehen 
habe, das Wie aber in die Hand der Selbstverwaltungs- 
organe der Wirtschaft gelegt sei. Eine Wirtschaft sei letzten 
Endes immer nur das, was sie selbst leistet und was das 
Zeitgeschehen, was die Politik aus ihr mache. Die Be
deutung dieser neuen Organisationsform fiir die Wirtschaft 
wird zutreffend dahin zusammengefaBt, daB die neue 
Lósung der wirtschaftlichen Selbstverantwortung und 
Selbstverwaltung eine Chance gebe, durch Gemeinschafts- 
leistung und Einzelinitiative an Terrain zu gewinnen.

Konzernwesen. Huppert, W.: Konzern-Organi-
sation. Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr. 26 S. 844/46. Aus
gehend von Eigentum, Vertrag und Personalunion ais 
Konzerngrundlagen unterstreicht der Verfasser die 
Schwierigkeit, Konzern und Betrieb getrennt zu halten, in 
der ein wesentliches Problem der Konzernorganisation 
liege. Die Frage nach der Zustandigkeit und den Formen 
der Konzernleitung wird dahin beantwortet, daB die viel- 
gestaltigen Formen und Krafte des Konzerns weder mit 
rechtlichen Gesichtspunkten zu deuten noch in eine syste- 
matische Ordnung zu bringen seien. Trotzdem miisse aber 
das Konzernrecht weiter entwickelt werden. Wirtschafts- 
politisch gewinne die Konzernform mit dem stetigen An- 
wachsen der GroBbetriebe noch zunehmende Bedeutung. 
Ideał ware es, durch eine zweckmaBige Kombination von 
Zentralisierung und Dezentralisierung die Vorteile des 
GroBbetriebes mit denen kleinerer Einheiten zu verbinden; 
denn von einer gewissen GróBenordnung an sei die Form 
des Einheitsunternehmens schon rein Organisationstechnisch 
nicht mehr zu bewaltigen.

P E R S Ó N L I C H E S
Ernannt worden sind:

der beim Oberbergamt Bonn kommissarisch beschaf- 
tigte Erste Bergrat Ho f fmann  vom Bergrevier Koblenz- 
Wiesbaden unter Versetzung an das genannte Oberbergamt 
zum Oberbergrat ais Mitglied eines Oberbergamts daselbst,

der im Reichswirtschaftsininisterium kommissarisch be- 
schaftigte Bergrat Seng l ing  vom Oberbergamt Halle zum 
Oberbergrat ais Mitglied eines Oberbergamts,

die Bergassessoren Koepe vom Bergrevier Gelsen
kirchen und von Meer vom Bergrevier Goslar-Siid zu 
Bergriiten daselbst,

der Bergreferendar Walter Eis ler  (Bez. Breslau) zum 
Bergassessor.

Versetzf worden sind:
der Erste Bergrat Hugo  vom Bergamt Saarbriicken- 

Mitte an das Bergamt Saarbriicken-Ost unter gleichzeitiger 
Beauftragung mit der Wahrnehmung der Dienstgeschafte 
des Ersten Bergrats des Bergamts Saarbriicken-Mitte, 

der Bergassessor Hermann Schmid t  vom Oberbergamt 
Saarbrucken an das Bergamt Saarbriicken-West.

Der Erste Bergrat Buchhol tz  vom Bergamt Saar- 
briicken-Ost ist dem Bergamt Forbach zur zunachst kom- 
missarischen Beschaftigung iiberwiesen und mit der Wahr
nehmung der Dienstgeschafte des Ersten Bergrats daselbst 
beauftragt worden.

Der Bergassessor Paul Stein, friiherer Bergwerks
direktor der Gewerkschaft Augustę Victoria zu Hiils, be- 
geht am 1. Juni die 50. Wiederkehr des Tages seiner 
ersten Schicht.

Den Tod fiir das Vater land fand:  
am 29. April im Osten der Bergassessor Wolf Wilde, 

Leutnant in einem Panzer-Regiment, im Alter von
33 Jahren.

U m in iJ B u i f i f je c  2&scgleiiu

Wir machen unsere vierteijahrlich oder halbjahrlich 
zahlenden Einzelmitglieder, soweit sie nicht ihre Beitrage 
regelmaBig iiber die Kassenverwaltungen ihrer Zechen- 
gesellschaften oder Firmen abfiihren, auf die Falligkeit 
der Beitrage fiir das Vierteljahr vom 1. April bis 30. Juni 
bzw. fiir das Halbjahr vom 1. Januar bis 30. Juni auf- 
merksam. Ferner bitten wir unsere Nebenmitglieder 
(Jahresbeitrag 6 MM), ihre Zahlungen iiberprufen und 
noch ausstehende Beitrage moglichst umgehend auf unser 
Postscheckkonto, Essen 5825 iiberweisen zu wollen.

Verein Deutscher Bergleute 
Die Geschaftsfiihrung: Wuster.

Untergruppe Hamborn.
Die Mitglieder Herr Steiger Bruno Nah len ,  Schacht

anlage Beeckerwerth, Herr Steiger Adolf Hammer- 
schmidt ,  Schachtanlage Friedrich Thyssen 2/5, feierten 
am 22. Mai ihr 25jahriges Dienstjubilaum.

Untergruppe Aachen.
Am Samstag, dem 25. April, veranstaltete die Untergruppe Aachen des 

Vereins Deutscher Bergleute im Kasino der Grube Anna in Alsdorf einen 
Vortragsabend, bei dem Herr Dr.-Ing. L i n s e l  von der Wetterwirtschafts- 
stelle der Westfalischen Berggewerkschaftskasse einen Oberblick iiber 
We t ter w i r t s c h a f t  l i che  E r f a h ru n g e n  der l e t z t en  Jahre  g a b . In 
seinen von zahlreichen Lichtbildern unterstiitzten Ausfiihrungen b eh an d elte  
der Redner zunachst den Entwicklungsstand der Zentrifugal- und Schrauben- 
lufter und verglich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bauarten. 
Wenn auch fiir den Schraubenliifter im deutschen Bergbau noch keine lang- 
jahrigen Erfahrungen iiber die Betriebssicherheit vorliegen, so lassen sich 
doch einige Obcrlcgenheiten gegeniiber dem Schleuderliifter nachweisen, im 
besonderen hinsichtlich der besseren AnpaBbarkeit an die jeweiligen Verhalt- 
nisse und die Móglichkeit einer Mengenregelung am Antrieb oder durch Leit- 
radverstellung. Anderseits kann der Schraubenliifter bei gleicher Umfangs- 
geschwindigkeit nur einen geringeren Druck ais der Schleuderliifter er- 
zeugen. Ein wettertechnischer Vergleich zwischen dem Ruhr-, Saar- und 
Aachener Revier brachte eine interessante Gegeniiberstellung der Fórder- 
mengen, Grubenweiten und Depressionen. Die Mehrzahl der W e tte r le is tu n g e n  
liegt zwischen 5 6000 m 3/ m i n . ,  nur sehr wenige Liifter liegen im Bereich 
^on P - 15000 m /min. Die Unterdrucke betragen etwa 150—200 mm WS. 
die Grubenweiten rd. 3 m- im Mittel. AnschlieBend wurden den Gruben- 
beamten mit den MaBnahmen zur Verbesserung der Wetterfiihrung einige 
wichtige Hinweise geboten. Bei der Besprechung der MeBgerate wurde der 
tinsatzbereich der verschicdenen Ausfiihrungsformen dargelegt und ein 

usblick auf die kiinftige Entwicklung dieser Instrumente gegeben.

Der Geh. Bergrat Professor Dr.-Ing. e. h. August 
bchwemanin in Aachen feierte am 23. Mai seinen 80. Ge- 
burtstag.

Nachruf.
Am 10. Mai starb unser Mitglied Herr Steiger Xaver 

Meigen von der Schachtanlage Friedrich Thyssen 4/8. 
Wir verlieren in dem Verstorbenen ein eifriges und treues 
Mitglied. Sein Andenken werden wir in Ehren hałten.

Untergruppe Hamborn.


