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Streckenausbau mit bogenfórmigen Holzgestellen.
Von Bergassessor Dr.-lng. Wilhelm M aevert, Heessen.
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Die Tragfahigkeit eines Ausbaufeldes hangt nicht nur 
von dem Materiał der Stempel und der Kappen sowie von 
der gewahlten Profilform des Baustoffs, sondern auch 
wesentlich von der konstruktiven Form des Feldes ab. Ein 
eiserner Turstock mit 3,6 m Sohlenbreite tragt z. B. bei 
Verwendung von Pokaleisen mit 28,3 kg/m Gewicht und 
bei gleichmaBiger Verteilung der Last auf die Kappen nur 
etwa ein Drittel des Gewichtes, das ein hufeisenfórmiges 
Streckengestell mit gleicher Sohlenbreite und aus dem 
gleichen Materiał ohne Beschadigung aufnimmt (Uber
sicht 1).

Diese Steigerung der Tragfahigkeit, die bei der Ande
rung der Form des Gestelles erreichbar ist, muB sich 
rechnerisch auch bei der Verwendung von Holz ais Aus- 
bauelement ergeben. Ein Turstock, dessen Stempel und 
Kappe aus >25 cm starkem Eichenrundholz besteht, hat 
bei 3,6 m Sohlenbreite eine Tragfahigkeit von 26 t. Ein 
hufeisenfórmiges Streckengestell aus Rundholz gleicher 
Art und Starkę nimmt bei derselben Sohlenbreite rech
nerisch eine Belastung von 95 t oder ebenfalls die drei- 
fache Last des Tiirstockes auf. Eine Voraussetzung dieser 
Berechnung ist aber die Notwendigkeit, daB das Gefiige
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U bers ich t 1. Festigkeitsvergleich von Streckengestellen.

A. T urstock-A usbau

I
M Q1  WM B =  8 =  W  • oB 

Q = » ° °  = ,6,5° ><g

~B. H ufe isen-A usbau 

1. Pokale isen 

Gewicht: G =*= 28,3 kg/lfdm

Widerstandsmoment: W x=  113 cm3

Bruchspannung: oB = 5000 kg/cm2 *

Bogen A —B —C ais Dreigelenkbogen betrachtet!

M,
Q/2-l1 =  w

Q _ 2 ( 8.113^5000, 584#0kg

M b = Q -' W „
8 = W ’ aB

8-1534-600

2. E ichen rundho lz  

Durchmesser: D =  25 cm

Widerstandsmoment: W  =1534 cm3

Bruchspannung (Biegung): aB =  600 kg/cm2 

„ (Druck): oB=  345 kg/cm2

M b= q /2-|i = w .0b

280
= 26 300 kg

Q = 2 /8̂ 600N=Q5000 kg

Die Bruchlast beim Hufeisenausbau ist 3,6 mai groBer ais die Bruchlast beim Turs.tockausbau!

Nimmt man jedoch an, daB der volle Gebirgsdruck Q im Scheitel B des 

Hufeisenbogens angreift und sich in zwei Seitenkrafte S zerlegt, die die Bogen- 

stiicke A -B  und B —C auf Druck beanspruchen, so ist die Bruchlast:

^  bei Pokaleisen: 62 150 kg

bei Eichenrundholz: 146 000 kg
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des Rundholzes durch den Biegungsvorgang nicht beein- 
trachtigt ist.

Auf Grund dieser Oberlegung und auf Anregung des 
Forschungsausschusses fiir Streckenausbau bei dem Ver- 
ein fiir die bergbaulichen Interessen in Essen wurden im 
Betriebe der Zeche Sachsen Versuche zur Herstellung und 
zur Verwendung von bogenfórmigen Ausbaugestellen aus 
Holz durchgefuhrt.

Das Biegen des H o lzes .,
Hufeisenfórmige Holzgestelle sind infolge der Be- 

lastung des Holzes in Faserrichtung und des Fehlens von 
Quetschhólzern ais starre Ausbaufelder anzusehen. Ihr Ein
satz kommt daher vor allem in den vom Abbau weniger 
betroffenen Querschlagen und Richtstrecken in Betracht.

Die zweigleisigen Hauptfórderstrecken der Zeche 
Sachsen haben bei starrem, hufeisenfórmigem Ausbau eine 
Sohlenbreite von 4,5 und eine Firsthóhe von 2,9 m. Diese 
Mafie sollten auch die Holzgestelle erhalten. Die Kappen 
hatten daher bei einer geraden Lange von 3,38 m nach 
gleichmafiiger Durchbiegung eine Bogenhóhe von 0,57 m, 
die 2,58 m langen Stempel bei einseitiger Durchbiegung 
eine Bogenhóhe von 0,17 m aufzuweisen (Abb. 1).

Abb. 2. behalter zur Dampfung der Hólzer

Das mit Gerbsaure durchsetzte Kondensat fliefit durch drei 
im Kesselboden angebrachte Stutzen wieder ab. Die GróBe 
des Ofens ermóglicht die gleichzeitige Dampfung von 
Stempeln und Kappen fiir 9 Ausbaufelder.

Die Biegemaschine der Firma Korbacher (Abb. 3 
und 4) besteht aus dem von 6 Hauptstandern gebildeten 
Maschinenrahmen, den Druckwangen a mit den Zug- 
kloben b, den Fiihrungswangen c mit den Laufschienen cl 
und der auswechselbaren Matritze e. Auf den Druck
wangen a liegt das Zugblech /  aus 31/2 mm starkem Stahl- 
blech, welches an den beiden Enden mit den Druckwangen 
fest verschweifit ist. Zwischen den beiden Zugkloben b be
findet sich auf dem Zugblech g das Spannblech h, das an 
den Enden je eine senkrecht stehende und an den Zug
kloben b anliegende Kopfplatte tragt. Auf dieses Spann
blech und zwischen die Kopfplatten wird das zu biegende 
Rundholz gelegt. In den Zugkloben b sind die Seilrollen 
zur Aufnahme des mehrfach eingescherten Zugseiles ver- 
lagert. Die Enden dieses Zugseiles sind an einer Seil- 
trommel befestigt, die iiber ein Radervorgelege und eine 
Riemenscheibe von einem Elektromotor angetrieben wird. 
Die Betatigung des Motors erfolgt mit Hilfe der Druck- 
knopfkontakte i. Es ist ein Vorwarts- und Riickwarts- 
fahren móglich.

Abb. 1. Form der zuerst gebogenen Kappen und Stempel.

Das Biegen der 25 cm starken und auf 18 cm Starkę 
zweiseitig besaumten Rundhólzer verlangt drei ver- 
schiedene Arbeitsgange. Nach dem Dampfen der Hólzer 
fiir die Dauer von 4-6 h bei etwa 100° C folgt das Biegen 
mit einer Biegemaschine der Firma Korbacher in Kitzingen 
und danach das Trocknen der Stempel und Kappen bei 
etwa 45° C auf die Dauer von etwa 2 Tagen.

.*33(81

Abb. 3.

Fiir das Dampfen  der Rundhólzer wird auf dem Ver- 
suchsstand der Zeche Sachsen ein Heizofen verwandt, der 
aus zwei U-fórmigen Stiicken einer alten Ofenvorlage der 
Kokerei und zwei eingepafiten Blechstiicken hergestellt ist 
(Abb. 2). Im Ofeninnern befinden sich 27 auf beiden Seiten 
mit Klappen verschliefibare Kammern. Die Boden- und 
Seitenstiicke dieser Kammern sind durch eingezogene 
Flacheisen rostartig ausgebildet, so dafi eine gute Durch- 
heizung samtlicher Hólzer gewahrleistet ist. Zur Beheizung 
des Ofens dient der Abdampf der Benzolfabrik, der an 
drei Stellen am Kesselboden eingefiihrt wird und beim 
Aufsteigen samtliche im Ofen liegende Hólzer bestreicht.

Abb. 3 und 4. Holzbiegemaschine der Firma Korbacher
• in Kitzingen.

Das Trocknen  der gebogenen und in eiserne Rahmen 
eingespannten Hólzer erfolgte zuerst im Diisenkeller der 
Kokerei bei einer Temperatur von 30-33° C. Die Trock- 
nungszeit schwankte dabei zwischen 48 und 420 Stunden. 
Die Durchbiegung der Kappen und Stempel liefi aber nach 
dem Lósen der Spannvorrichtung bei siebzehn- bis acht- 
zehntagiger Trocknungszeit immer wesentlich nach. Es 
wurde daher ais Trocknungsraum der Warmluft-Heiz- 
kanal des Werkstattgebaudes mit einer Temperatur von 
45° C gewahlt (Ubersichten 2 und 3).

O b e rs ic h t 2.
Die Streckung der Kappen und Stempel nach derTrockhung bei 30—33° C.

Trok-
ken-
zeit

h

Soll-
bie-
gung

mm

1 h

mm

2 h 

mm

Durchbiegung nach 

5 h ; 12 h ; 48 h 

mm | mm mm

72 h 

m m

110 h 

mm

). Kappe 48 570 520 503 480 439 412 _ _

2. „ 120 570 __ — — 448 398 338 —
3. .. 168 570 445 441 433 405 395 390 —
4. „ 192 570 — — — 440 380 330 —
5. „ 420 570 505 490 485 482 475 475 —

1. Stempel 48 175 __ _ 110 80 _ _
2. 72 175 — — - 112 82 _ —
3. 420 175 155 150 146 112 137 129 120
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O b e rs ic h t  3.
Die Streckung der Kappen und Stempel nach der Trocknung bei 45 °C.

Trok-
ken-
zeit

h

Soll-
bie-
gung

mm

Istbiegung 
bei Beginn 
d.Trocknung 

mm

1 h 

mm

Durchbiegung nach 

2 h 5 h 12 h 48 h 

mm mm mm mm

72 h 

mm

1. Kappe 40 570 700 610 605 590 _ 530 530
2. „ 40 570 700 610 605 590 _ 530 530
3. „ 64 570 700 — 60S 600 _ 600 __

4- „ 64 570 700 , — 605 600 — 600 —

1. Stempel 60 170 200 175 163 _ 160 160 160
2. 80 170 ' 200 179 165 — 163 163 163

Die Schw ie r igke i ten ,  die sich bei dem Versuch 
der Herstellung hufeisenfórmiger, Streckengestelle aus 
starkem Eichenrundholz ergaben, waren zahlreich. So 
mufite man z. B. zuerst die notwendige Dauer der 
Dampfung der dicken Holzer bestimmen, um die Sicherheit 
zu haben, daB die Fasern der unter der Presse liegenden 
Holzer geniigend geschmeidig geworden waren und damit 
ihre Zusammenpressung auf der Innenseite sowie ihre 
Dehnung auf der Aufienseite der Rundhólzer ohne ihre 
Zerstórung móglich war. Dann ergab sich schon nach den 
ersten Verslichen, daB die Holzer auf zwei gegeniiber- 
liegenden Seiten móglichst parallel besaumt sein muBten, 
damit ihr festes Aufliegen auf dem Spannblech und ihr 
gleichmaBiges Anpressen an die Matritze der Presse ge- 
wahrleistet waren. Dadurch wurde ein Tiefersetzen der 
Matritze um etwa 5 cm notwendig, weil ja die Dicke des 
Rundholzes um diesen Betrag zuriickging.

An der Biegepresse waren aber noch weitere Ande- 
rungen nótig. Bei dem Biegen der Holzer entgleiste z. B. 
haufig' der Fiihrungswagen c. Auf den vorhandenen U- 
fórmigen Fiihrungseisen wurden daher Laufschienen aus 
Flacheisen mit an der Mittelstiitze der Presse hoch- 
gebogenen Enden angebracht (cl). Gleichzeitig wurde damit 
das Durchschlagen des Fuhrungswagens bis zur Mittel- 
stiitze der Presse verhindert. Ferner muBten an den Enden 
der Seitenwangen a im Bereich der Mittelstiitze zwei Sperr- 
flacheisen k angeschweiBt werden, die beim Zuriickfahren 
die Seitenstege der Druckwangen a festhalten. Danach 
ergab sich die Notwendigkeit der Verkiirzung der Kopf- 
platten der Spannbleche, weil sich diese infolge zu groBer 
Hohe beim Biegen der Holzer selbst verbogen.

Zuletzt wurde es noch erforderlich, die beiden Ma- 
tritzen fiir die Kappen und Stempel zti andern. Die zahl
reichen Versuche, durch Anderung der Trocknungsdauer 
oder der Trocknungstemperatur die unter der Presse er- 
zielte Bogenform der Holzer auch nach dem Lósen der 
Spannvorrichtung zu erhalten, waren erfolglos (Uber
sicht 2). Es blieb daher nur der Ausweg, die Bogenform 
der Matritzen zu verstiirken und die Holzer starker ais 
fiir die Hufeisenform der Streckengestelle notwendig zu 
biegen. Die Matritze der Kappe erhielt bei dieser Anderung 
eine Durchbiegung von 700 mm, die des Stempels eine 
solche von 200 mm, so daB ein Zuriickgehen der Kappe 
um etwa 150 mm und des Stempels um 30 mm den Zu- 
sammenbau der Streckengestelle nicht gefahrdete (Abb. 5).

Abb. 5. Verstarkte Durchbiegung der Stempel und Kappen.

A usb i ldung  der StoBstellen.

Die hólzernen Baufelder sollten ais starre Ausbau- 
gestelle zwischen eisernen Gestellen gleicher Grófie und 
Form eingesetzt werden. Die beiden Verbindungen 
zwischen den Stempeln und der Kappe des gleichen Feldes

waren daher starr auszubilden. Es kam somit nur darauf 
an, das Abgleiten der Kappe von dem Stempel an den 
StoBstellen durch starkę, an die besaumten AuBen- und 
Innenseiten des Holzes gelegte Bleche zu verhindern sowie 
die parallel zueinander liegenden Bleche mit Bolzen und 
Schrauben f.est miteinander zu verbinden. Der Preis der 
zuerst gefundenen Verbindung (Abb. 6) ist leider auBer
ordentlich hoch. Weit billiger stellen sich die Verbin- 
dungen bei der Verwendung von etwa 35 cm langen 
Stiicken eines 22er Differdinger-Tragers (Abb. 7). Der 
Steg des Triigers liegt dabei zwischen den Kopfenden des 
Stempels und der Kappe, wahrend die Flanschen des 
Triigers das seitliche Abgleiten der Kappe verhindern; Da 
das Tragerstiick etwa 35 cm lang, das Holz aber nur 25 cm 
dick ist, bilden die iiberstehenden Teile des Tragerstiickes 
sichere Auflageflachen fiir einen Teil der Verstrebungs- 
bolzen. Beide Verbindungsarten haben sich bei dem Ein
satz der Holzer in der Grube in jeder Hinsicht bewahrt.

I
Abb. 6. Verbindung der Kappen und Stempel mit Hilfe von 

Laschen und Biigelschrauben.

Abb.7. Die Holzgestelle der Wettersohle. (Bei den vorderen 
Gestellen sind ais Verbindungen Stiicke eines Differdinger- 

Tragers verwandt).

Preis eines kó lzernen  Streckengestelles.

Die Beschaffung des notwendigen Holzes stiefi auf 
erhebliche Schwierigkeiten, weil einmal die Holzstamme 
gerade und iiber ihre ganze Lange fast gleich stark sein 
muBten, dann aber auch móglichst keine Aststellen auf- 
weisen durften, weil an diesen Stellen bei dem Biegen die 
Holzfasern sich stauchten und damit das f^olz aufplatzte. 
Der Preis des -benótigten Eichenrundholzes wird durch 
die hohen Anspriiche an die Qualitat und an die Starkę der 
Holzer erheblich beeinfluBt.

Das Holz fiir ein Ausbaugestell von etwa 0,45 fm, 
also fur 2 Stempel und eine Kappe, kostet 20 3 tM . Die 
Lohnkosten fiir das Besaumen, Dampfen und Biegen von 
2 Stempeln und einer Kappe sowie fiir den Transport dieser 
Holzer zum und vom Trocknungsraum sind mit 4,50 RM 
anzusetzen. Die beiden fiir jedes Feld notwendigen Ver- 
bindungen kosten bei ihrer Herstellung aus einem Differ- 
dinger-Trager an Materiał und Lohn 4 9łM je Stiick. Durch 
die Herstellung und Unterhaltung des benótigten Ofens, 
der Presse usw. sowie durch die Kosten des Abdampfes 
und des elektrischen Stromes ist jedes Ausbaufeld mit
0,50 MM belastet. Insgesamt betragen also die Kosten eines 
Ausbaufeldes bei seiner Abgabe an den Grubenbetrieb 
33 3tM. Der Preis liegt damit um etwa 30 o/o tiefer ais der 
eines gleichgroBen eisernen Streckengestelles von hufeisen-
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fórmiger Bauart aus Kappschienen oder Profileisen von 

etwa 30 kg/m Gewicht.

Der Einsatz im Grubenbetr iebe .

Im April 1941 wurden 30 Holzgestelle untertage ein
gebaut. Um ihre Eignung bei verschiedenartigen Ver- 
haltnissen zu priifen, verteilte man sie auf 3 Baustellen. 
Zehn Baufelder wurden in der sudlichen Richtstrecke der 
Wettersohle bei 850 m Teufe innerhalb des Schachtsicher- 
heitspfeilers und damit in einer fast druckfreien Zone ge- 
setzt (Abb 7). Weitere 10 Ausbaufelder fanden im 2. Sattel- 
ouerschlag der 2. Sohle bei 950 m Teufe in einem unter 
geringem Abbaudruck stehenden Streckenteil Aufstellung. 
Die letzten 10 Felder wurden im 2. westlichen Querschlag 
der 3. Sohle bei 1022 m Teufe in einem Stórungsgebiet, 
und zwar im Bereich mehrerer Spriinge mit insgesamt 
etwa 15 m seigerer Sprunghóhe gesetzt.

Abb. 8. Das Aufplat/en der Stempel und Kappen bei den 
Holzgestellen der 3. Sohle.

Das Einbringen der Baue wurde von Reparatur- 
hauern vorgenommen. Die Felder ersetzten zerstórte und 
daher auszuwechselnde starre Eiśengestelle. Sie standen 
also nicht ais erster Ausbau in neu aufgefahrenen Strecken- 
teilen, sondern ais zweiter und dritter Ausbau in schon 
iilteren Querschlagen. Etwa Mitte April war der Einbau 
aller Gestelle beendet. ,

Abb. 9. Die Verformung der Kappen auf der 3. Sohle.

Nach etwa 6 Wochen machten sich auf der 3. Sohle 
die ersten Auswirkungen des Gebirgsdruckes bemerkbar. 
Einige Stempel der Ausbaufelder hatten kleinere Ast- 
ansatze aufge^iesen, an denen die Holzfasern bei dem 
Biegen gestaucht waren. Von diesen Stellen ausgehend 
bildeten sich Risse, die nach und nach zum Aufplatzen 
und zur fast vólligen Teilung der Stempel in 2 Hiilften 
fiihrten (Abb. 8). Einige Wochen spater verformte sich 
eine groBe Zahl der Kappen (Abb. 9) und auch einige 
Stempel. Ende Juli und im August — also etwa 4 Monate 
nach dem Setzen — brachen die Kappen und Stempel an 
den Verformungsstellen, so daB mit Hilfsstempeln das Zu- 
sammenbrechen der Holzfelder und das Hereinbrechen des 
Hangenden verhindert werden muBte (Abb. 10). Offen- 
sichtlich iiberstieg also der Gebirgsdruck in diesem 
Streckenteil die Tragfahigkeit der' hólzernen Ausbau
felder. Die im gleichen Querschlag zu beiden Seiten der 
Holzgestelle stehenden starren Hufeisenbógen sind noch 
unzerstórt, obgleich z. B. die siidwestlich stehenden Bau
felder schon vor etwa 3/4 Jahren eingebracht sind. Aller
dings sind diese eisernen Baufelder trotz Unterlegung der 
StempelfiiBe mit starken Eisenplatten in die aus weichem

Schiefer bestehende Sohle eingedrungen. Die Eisenbaue 
sind also dem Druck ausgewichen und ais-»nachgiebiger« 
Ausbau unbeschiidigt geblieben. Sie brauchen auch nicht 
wie die Holzfelder ausgewechselt zu werden, weil die freie 
Hohe der Strecke noch ausreichend ist.

Abb. 10. Der Zustand der Holzgestelle der 3. Sohle
4- 5 Monate nach dem Einbringen.

Auf der 2. Sohle war im Januar d. J. auf der Nordseite 
des Querschlages, in dem die Holzausbaufelder eingesetzt 
wurden, mit einem seitlichen Abstande-von 60 m ein Streb 
von 220 m Bauhóhe in einem 3 m machtigen Flóz auf- 
gehauen worden. Ab Februar lief dieser Streb bei Bruch- 
bau-Versatz mit einer Verhiebgeschw'indigkeit von etwa 
30 m je Monat nach Norden. Die Abbaufront entfernte sich 
also von dem 2. Satteląuerschlag. Infolge des starken 
Pfeilers zwischen dem Querschlag und dem Streb kann 
die durch den Abbau hervorgerufene Steigerung des Ge
birgsdruckes nicht erheblich gewesen sein. Diese Annahme 
wird durch das Verhalten der eisernen Streckengestelle be- 
wiesen. Es sind namlich die Hufeisenbógen zu beiden 
Seiten der Holzgestelle bisher unbeschiidigt.

Die hólzernen Ausbaufelder zeigten dagegen in der 
gleichen Weise wie auf der 3. Sohle nach 6 bis 8 Wochen 
Verformungen der Kappen und Stempel. Nach weiteren
4 bis 6 Wochen brachen die Mehrzahl der Kappen und 
auch 2 Stempel. Im August mufite man daher eine ganze 
Anzahl Hilfsstempel schlagen, um einen Streckenbruch zu 
vermeiden (Abb. 11).

Die in einem druckfreien Feldesteil der Wettersohle 
stehenden Holzbaue sind bisher wie auch die benachbarten 
eisernen Ausbaufelder unbeschiidigt.

Abb. 11. Die Holzgestelle der 2. Sohle 4—5 Monate nach 
ihrem Setzen.

Das Ergebn is  der Versuche.

Die Herstellung von bogenfórmigen Streckenausbau- 
feldern aus eichenen Rundhólzern ist móglich. Die Trag
fahigkeit solcher Gestelle entspricht aber nicht der rech- 
nerisch sich ergebenden Hóhe. ^3ie wird wahrscheinlich 
dadurch ungiinstig beeinfluBt, daB bei dem BiegeprozelS 
die Holzfasern auch ohne erkennbare, iiuBere Zerstórungen 
des Holzes sich gegeneinander verschieben und damit die 
Struktur des Holzes andern. Jedenfalls hat sich bei dem 
Einsatz von rechnerisch gleichwertigen Holz- und Eisen- 
bauen unter denselben Bedingungen erwiesen, daB die 
Tragfahigkeit der hufeisenfórmigen Holzfelder wesentlich 
geringer ais die von gleichgroBen Eisengestellen derselben 
Form ist. Der Einsatz von hólzernen Ausbaufeldern im 
Grubenbetriebe ais Ersatz eiserner Gestelle ist somit nur
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in fast druckfreien Streckenteilen móglich, in druckhaften 
Strecken dagegen aus wirtschaftlichen Grunden unmóglich.

Fest igke i tsun te rsuchungen .

Um die Ursachen fiir den MiBerfolg beim Einsatz von 
gebogenem Streckenausbau aus Eichenholz naher zu er- 
griinden, hat Dr.-Ing. Sch lobach beim Bergbau-Verein in 
Essen eine Reihe von Festigkeitsuntersuchungen durch- 
gefiihrt, die vor allem dariiber AufschluB geben sollten, 
ob das Holz durch das Dampfen oder das Biegen in einem 
solchen Mafie gelitten hat, dafi es nicht mehr in der Lage 
ist, die ublichen Beanspruchungen aufzunehmen. Zunachst 
wurden Druckversuche vergleichsweise an ungedampftem 
geradem und gedampftem gebogenem Holz durchgefiihrt, 
und zwar in Anlehnung an die Vorschriften des Normblattes 
DIN DVM 2185. Die iiber den ganzen Querschnitt entnom- 
menen Proben liefien keinen Abfall in der Druckfestigkeit 
erkennen.

Zu dem gleichen Ergebnis fiihrten Scherversuche und 
schlieBlich auch Zugversuche. Bei der Auswertung der Er
gebnisse aus den Zugversuchen mufi allerdings die Ein- 
schrankung gemacht werden, dafi sie ein klares Bild auch 
deshalb nicht geben konnten, weil es bei Holz iiberhaupt 
sehr schwer ist, einen Zugversuch durchzufiihren, wenn das 
Holz nicht ganz astrein und geradfaserig ist. Bei dem ge
bogenen Holz, das von Asten, Biege- und Luftrissen durch- 
setzt ist, erhóhen sich diese Schwierigkeiten in solchem 
MaBe, daB ein zuverlassiges Ergebnis nur dann erzielt 
werden kann, wenn eine sehr grofie Zahl von Einzel- 
versuchsergebnlssen vorliegt. Deshalb sollen die SchluB- 
folgerungen, die man aus den Zugdehnungsdiagrammen 
ziehen kann und die dahin gehen, dafi die Bruchdehnung 
beim gebogenen Holz in der auBeren Faser sehr gering, 
in der inneren gestauchten Faser dagegen verhaltnismaBig 
groB ist, auch nicht zur Beurteilung verwendet werden. 
Den besten AufschluB und wohl auch die Erklarung fur 
die ungeniigende Tragfahigkeit geben Biegeversuche, die 
an Proben von etwa 7 x 7  cm Querschnitt und bei 100 cm 
Stiitzlange vorgenommen wurden.

In Abb. 12 sind einige Versuchsergebnisse schaubild- 
lich dargestellt. Auf der Abszisse aufgetragen sind die 
Durchbiegungen der Probe in mm, auf der Ordinate die 
zugehórigen Belastungen. Die Versuche am geraden unge- 
dampften Holz ergeben im Mittel einen Kurvenverlauf nach 
Linie 1. Die Hóchstlast schwankt etwas, je nach der Astig- 
keit der Probe. Im allgemeinen haben aber alle Versuche 
den gleichen Verlauf. Proben aus dem gedampften und ge
bogenen Holz (Biegungsradius etwa 2 m), die man derart 
belastete, daB beim Versuch das Holz noch weiter durch- 
gebogen wurde, ergaben im Mittel einen Verlauf nach 
Kurve 2, wahrend gebogene Proben, bei denen man die 
Belastung so aufbrachte, daB die Biegung zunachst heraus- 
gedriickt wurde, um sie dann anschlieBend in der um- 
gekehrten Richtung zu biegen, im Mittel einen Verlauf nach 
Kurve 3 nahmen. Daraus ist zu erkennen, daB die Trag
fahigkeit des Holzes durch das Biegen gelitten hat, gleich- 
giiltig, ob die Beanspruchung so erfolgt, dafi die Biegung 
noch verstarkt wird oder umgekehrt so, daB das Holz 
zuriickgebogen wird. Da die Zug-, Druck- und Scher- 
versuche einen Festigkeitsabfall nicht erkennen liefien, ist 
anzunehmen, dafi die geringere Hóchstlast der Kurve 2 
und 3 auf die durch den Biegevorgang verstiirkte Rifi- 
bildung zuruckzufiihren ist. Bei Biegung nach Yersuch 2

wird die Hóchstlast schon etwa bei 35 mm Durchbiegung 
erreicht, wahrend bei Versuch 3 die Durchbiegung bei der 
Hóchstlast mehr ais das Dreifache betragt. Diese groBe 
Nachgiebigkeit kann aber praktisch nicht ausgenutzt 
werden, weil das Holz schon bei etwa 60 mm Durch
biegung wieder in die Gerade zuriickgebogen ist. Jetzt 
beginnt in der Praxis ein Ausknicken nach dem Inneren 
der Strecke, das schnell zum Bruch fiihrt, weil die Stiitzung 
durch das Gebirge weggefallen ist. Die Lastaufnahme beim 
Versuch betragt bei 60 mm Durchbiegung weniger ais die 
Halfte des gerąden Holzes. Mit einer entsprechenden 
Minderung der Tragfahigkeit kann man auch in der Grube 
rechnen.

Abb. 12. Ergebnisse der Holzbiegeversuche (Eiche).

Bei Betrachtung der Abb. 8, 9, 10 und U ist auch der 
Fortgang der Zerstórung in Analogie zu den Labora- 
toriumsversuchen gut zu erkennen. Infolge der geringen 
Widerstandsfahigkeit des Holzes gegen Aufbiegen (ent
sprechend Kurve 3) wird das Holz zunachst gerade ge- 
driickt, um dann nach dem Inneren der Strecke zu aus- 
zuknicken. Besonders deutlich geht das aus Abb. 10 her- 
vor. Hier Abhilfe zu schaffen, ist ohne grundsatzliche Ande
rung der Herstellungsweise des Holzbogens nicht móglich. 
Vielleicht kann man eher zum Ziele gelangen, wenn man 
das Holz nicht im ganzen biegt, sondern einzelne Bretter 
verwendet, die nach dem Biegen durch Verleimung zu- 
sammengefiigt werden. In dieser Richtung sollen die Ver- 
suche zu gegebener Zeit weiter fortgefiihrt werden.

Zusammenfassung.

Auf Grund der Uberlegung, dafi die Tragfahigkeit 
eines Tiirstockes rechnerisch geringer ais die eines huf- 
eisenfórmigen Streckengestells ist, wurden Eichenrund- 
hólzer gebogen und untertage in druckhaften und druck
freien Streckenteilen eingesetzt. Die Versuche fiihrten zu 
dem Ergebnis, daB der Einsatz hufeisenfórmiger, hólzeruer 
Streckengestelle ńur in druckfreien Strecken mit Erfolg 
móglich ist. Durch Festigkeitsuntersuchungen ist nach- 
gewiesen, daB die Tragfahigkeit des Holzes durch einen 
BiegeprozeB, wie er bei der Herstellung von bogen- 
fórmigen Ausbaugestellen notwendig ist, herabgesetzt wird.

Bergbau und Bergrecht in den Niederlanden.
Von Berghauptmann a. D. Dr. jur. Wilhelm Schl ii ter,  Bonn.

Aus der Geschichte der Niederlande.

Der Name der Niederlande tritt zuerst im 11. oder 12. 
Jahrhundert auf. Die Niederlande gehórten friiher zum 
frankischen Reich. Dieses wurde durch die Vertrage von 
Verdun (843) und von Mersen an der Maas (870) haupt- 
sachlich nach den sprachlichen Verschiedenheiten in Ost- 
und in Westfranken geteilt. Ostfranken erhielt den deutsch 
redenden Teil, namlich Friesland, Geldern, das óstliche 
Lothringen und ElsaB, auch Utrecht, Nijmwegen, Aachen, 
Metz und Strafiburg, die Strommiindungen mit dem nórdlich 
davor liegenden Kiistenstrich; die Niederlande gehórten 
seitdem ais Teil des Herzogtums Lothringen zum Deutschen 
Reich. Im 11. Jahrhundert entstanden in den Niederlanden 
viele Herzogtiimer, Grafschaften und Gemeinwesen, vor 
allem machtige Stadte mit Handel und Industrie. Im 14.

und 15. Jahrhundert kamen die Lande durch Heirat und 
Vertrage an das Haus Burgund, zuerst 1384 die Grafschaft 
Flandern mit Artois und Mecheln, 1427 Namur, 1428 Hol
land, Friesland, Zeeland und Hennegau, 1430 Brabant und 
Limburg, 1443 Luxemburg; sie fielen dann aber durch Erb- 
schaft an das Haus Habsburg. Karl V, in Gent geboren, 
1516 Kónig von Spanien, 1519 zum Deutschen Kaiser ge
wahlt, erwarb Friesland, Utrecht, OverijsseI, Drente und 
Geldern und vereinigte schlieBlich 17 Provinzen in seiner 
Hand, erhob sie 1548 zu einer staatsrechtlichen Einheit, 
dem nur lose mit dem Deutschen Reich verbundenen 
»Burgundischen Kreis«. Bei der Teilung des habs- 
burgischen Weltreichs nach der Abdankung Karls V 
kamen 1555 die Niederlande unter spanische Ober- 
herrschaft. Ais diese die alte standische Selbstandigkeit
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der niederlandischen Provinzen zu brechen versuchte, 
entstanden 1556 Unruhen. Wilhelm von Oranien, ein 
Sohn des Grafen Wilhelm von Nassau und Dillenburg. 
seit 1559 Statthalter der Provinzen Holland, Zeeland, Ut
recht und Friesland, iibernahm die politische Fiihrung des 
Aufstandes; dabei fielen ihm 1572 die Provinzen Holland 
und Zeeland zu. Dann ergriff der Aufstand auch die siid- 
lichen Provinzen, das spatere Belgien; sie wurden aber 
wieder unter die spanische Herrschaft Philipps II gebracht. 
Dagegen schlossen 1579 die sieben nórdlichen Provinzen 
Holland, Zeeland, Utrecht, Geldern, Overijssel, Friesland 
und Groningen die »Utrechter Union«, sagten sich 1581 
ganz von den Habsburgern los und bildeten seit 1588 die 
»RepubIik der Vereinigten Niederlande«; der siidliche Teil 
der Niederlande blieb der spanischen Herrschaft erhalten. 
Nach der Ermordung Wilhelms von Oranien vollendete sein 
Sohn Moritz die Befreiung der nórdlichen Staaten. Im 
Westfalischen Frieden von 1648 wurde die volle Unab- 
hangigkeit der Republik gegeniiber Spanien und dem 
Deutschen Reich anerkannt; zu ihr gehórten auch die nórd- 
lichsten Teile von Flandern, Brabant und Limburg. Nach 
dem spanischen Erbfolgekrieg erwarb das Haus Osterreich 
1714 im Frieden von Rastatt und Baden die Niederlande 
und Holland; sie bildeten ais ósterreichische Niederlande 
einen Teil Ósterreichs.

Im Jahre 1794 95 eroberte Frankreich die Niederlande 
und errichtete die von ihm abhangige »Batavische 
Republik«. 1806 machte Napoleon seinen Bruder Ludwig 
Bonaparte zum Kónig von Holland, verleibte jedoch das 
Land dem franzósischen Kaiserreich ein. Nach ^der Wiener 
KongreBakte vom 8. Juni 1815 wurde aus der friiheren 
Republik der Niederlande (Holland) und dem friiheren 
ósterreichischen Belgien das Kónigreich der Niederlande 
unter Wilhelm I, Prinzen von Oranien. Dieser erhielt dazu 
ais Ersatz fiir seine in Deutschland gelegenen Stammlande 
auch das GroBherzogtum Luxemburg; nach dem Erlóschen 
des Mannestammes im niederlandischen Kónigshause ge
langten in Luxemburg die friiheren Herzóge von Nassau 
zur Regierung. Belgien war schon durch die Revolution 
von 1830 wieder von den Niederlanden abgetrennt, seine 
Unabhangigkeit jedoch erst 1839 von Wilhelm I an
erkannt worden.

Geschichte des niederlandischen Bergbaues1.

Die Niederlande haben wohl den altesten Steinkohlen- 
bergbau auf dem Festland; nach alten Aufzeichnungen ist 
innerhalb seiner jetzigen Landesgrenzen schon vor 800 
Jahren um 1100 Steinkohle gefórdert worden. Es handelt 
sich um das Kohlenvorkommen im Wurmbezirk, das auch 
bergrechtlich besondere Bedeutung hat2. Hier gehórte da- 
mals die Steinkohle im »Kohlenlandchen« von Kirchrath 
(Kerkrade) und Klosterrath (Rolduc) im alten Limburger 
Lande der 1105 gegriindeten Augustiner-Abtei Klosterrath. 
Die Berechtsame beruhte auf altem Gewohnheitsrecht, 
wonach der Grundbesitzer die Kohle unter seinem Grund 
und Boden abbauen durfte. Ais die Niederlande noch uriter 
spanischer Herrschaft standen, bestatigte Karl II dieses 
Bergbaurecht durch das Generalreglement iiber das Kohlen- 
bergwerkswesen der ProVinz Limburg vom 1. Marz 16943. 
Die Abtei Rolduc hatte ihr Bergwerk bis Ende des 
17. Jahrhunderts verpachtet, dann aber selbst betrieben und 
zeitgemaB entwickelt; sie beschaftigte schlieBlich 800 Berg
leute. Nachdem 1794 die Franzosen ■ das linkę Rheinufer 
besetzt hatten, wurde 1796 die Abtei beschlagnahmt und 
das Bergwerk franzósisches Staatseigentum. Die Grund- 
stiicke der Abtei wurden verkauft, der franzósische Staat 
behielt sich jedoch das Gewinnungsrecht an der KoTiIe 
vor; es wurde dazu ein Bergwerksfeld von etwa 700 ha 
zusammengelegt und »Domanialgrube« genannt, w'ie sie 
noch heute heiBt.

Nach der Niederlage Frankreichs fiel der Wurmbezirk 
auf Grund der Wiener SchluBakte von 1815 zum Teil an 
PreuBen. zum Teil an die Niederlande. Der niederlandische 
Staat erhielt die Domanialgrube und durch einen Grenz-

1 S c h r if t t u m : V, H. P loetn, Generalinspekteur der niederlan
dischen Bergwerke: Der Niederlandische Bergbau (Bergrecht, Geologie. 
Bergwerksbetrieb: Steinkohle. Braunkohle, Salz), Zeitschrift »Niederlande 
1941, H. 13, 14, 15, 17 und 18. A. H i n ze n :  Die Rechtsverhaltnisse des
Steinkohlenbergbaus im Wurmrevier bis zur Einfuhrung der franzósischen 
Gesetzgebung im Rheinland, Eupen 1927. R Sch l i i t e r :  Deutsch-Nieder- 
landischer Vertrag iiber eine Betriebsgrenze fiir die Steinkohlenbergwerke 
zu beiden Seiten des Grenzbaches, der Wurm, Gluckauf 76 (1940) S. 352.

2 Vg1. S ch liite r . Gluckauf 76 (1940) S. 352 u. das Schrifttum dort.
3 Vgl. H inzen , a. a. O. S. 11.

vertrag mit Preulien vom 26. Juni 18161 das Recht, auch 
unter preuBischem Gebiet die Domanialgrube zu betreiben, 
dereń Abbaugrenze und Markscheide nach Osten die Wurm 
bildet; ihr 4730(88 m-’ groBes Grubenfeld liegt mit 
2970788 m2 in der niederlandischen Provinz Limburg und 
mit 1750000 m2 im preuBischen Gebiet. D-ieses Gebiet ist 
der Teil der Gemeinde Kerkrade (Kirchrath); der zur 
rechten Seite der LandstraBe von Aachen nach Geilen- 
kirchen liegt, und der Teil der Gemeinde Rolduc auf dem 
linken Ufer der Wurm2. Nach dem Grenzvertrag von 1816 
Art. 19 darf die Abtretung dieses Gebietes durch die 
Niederlande an PreuBen dem Kohlenbergbau, der dort fiir 
Rechnung der niederlandischen Regierung betrieben wird, 
keinen Schaden oder Nachteil bringen; die niederlandische 
Regierung ist berechtigt, im abgetretenen Gebiet alle Ar
beiten vorzunehmen, die der Kohlengewinnung oder der 
Wasserhaltung dienen ; PreuBen darf weder unter dem Vor- 
wand der bergbehórdlichen Direktion noch durch Auf- 
lagen oder andere Hindernisse den Bergbau und die 
Kohlenfórderung stóren oder einschranken, noch sonst den 
Absatz 'hemmen.

Die Wurm, die Abbaugrenze fiir die Steinkohlen- 
gruben im Wurmbezirk, bereitet wegen der maandrischen 
Windungen- des Flusses dem Abbau Schwierigkeiten und 
Gefahren; da sie bei einer begradigten Markscheide 
weniger zu befiirchten sind, haben das'Deutsche Reich 
und die Niederlande fiir die Steinkohlenbergwerke, die mit 
der Wurm ais Reiehsgrenze etwa vom Eckpunkt der 
Gruben des Eschweiler Bergwrerksvereins bis Neu Voccart 
siidlich von Herzogenrath markscheiden, durch Vertrag3 
statt der bisherigen Feldergrenzen eine begradigte Be
triebsgrenze2 untertage festgesetzt. Die durch diese Be
triebsgrenze abgetrennten Feldesteile sind mit dem jenseits 
gelegenen angrenzenden Felde vereinigt worden; alle bis
herigen Rechte an dem abgetretenen Feldesteil sind er- 
loschen; alle Rechte an dem Felde, mit dem der Feldesteil 
vereinigt worden ist, erstrecken sich auch auf ihn. Grenzen 
die abgetretenen Feldesteile an bergfreies Gebiet, so gilt 
fiir sie sein Recht. Alles das gilt auch fiir die bergfreien 
Teile, die durch die Betriebsgrenze abgetrennt sind; der 
Eigentiimer des Feldes, mit dem sie vereinigt worden sind, 
hat ohne Verleihung das Recht, die Kohle darin abzubauen.

Auf jeder Seite der neuen Betriebsgrenze muB fiir die 
Bergwerke ein Sicherheitspfeiler stehen bleiben, der nur 
mit Genehmigung der deutschen und der niederlandischen 
Bergbehórde durchórtert, geschwacht und verhauen 
werden darf.

Fiir die Feldesteile, die zwischen der Reiehsgrenze 
und der Betriebsgrenze liegen, gelten bergpolizeilich die 
Vorschriften des Staates, in dessen Gebiet die Kohle zu
tage gefórdert wird; nach ihm richten sich auch die Zu- 
standigkeit der Bergbehórde, die den Betrieb untertage 
beaufsichtigt, und die Rechtsverhaltnisse der dort be- 
schaftigten Arbeiter und Angestellten. Handlungen und 
Unterlassungen im raumlichen Bereich des Betriebes unter
tage, auch strafrechtliche und biirgerlichrechtliche, gelten 
ais in dem Staat geschehen, wo die Kohle zutage gefórdert 
wird. Bergschadenanspriiche werden nach den Gesetzen 
des Staates beurteilt, wo das Grundstiick liegt; das Recht 
der Einsicht in die Grubenbilder wegen solcher Anspriiche 
regelt Art. 5 des Vertrages.

Hinsichtlich der Eingangs- und Ausgangsabgaben so
wie der Ein- und Ausfuhrverbote oder -beschrankungen 
gilt die Kohle ais in dem Staat gewonnen, wo sie zutage 
gefórdert wird. Die Kohle und der Betrieb werden nach 
den Gesetzen und zugunsten des Staates besteuert, in dem 
der Fórderschacht liegt. Bergbauliche Anlagen genehmigt 
der Staat, in dem sie errichtet werden sollen (Art. 4).

Die vorstehenden Bestimmungen gelten nach Art. 6 
auch fiir den Bergbau der Domanialgrube unter preuBi
schem Gebiet. Nach dem SchluBprotokoll zum Art. 6 ist fiir 
dieses Bergwerk, das jetzt von der Domanialen Mijn- 
Maatschappij NV. zu Kerkrade betrieben wird, untertage 
nur das Kónigreich der Niederlande befugt, die Gesetz- 
gebung, die Rechtsprechung und alle. Polizei- und Fiskal- 
rechte auszuiiben. Der niederlandische Staat hatte die 
Domanialgrube durch Vertrag vom 8. April 1846* auf 
99 Jahre an die »Aken Maastrichtsche Spoorweg Maat- 
schappij« verpachtet; sie ist am 13. November 1925 in die

1 GS. 1818 S. 77.

* Vgl. die Kartę bei Schliiter, a. a. O., Gluckauf 76 (1940) S. 352.
’ Bek. V. 16. Dezember 1939 (RGB1. II 1019)
1 Vgl. Ges. v. 19. Juni 1845 (StBl. 29).
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»NV. Domaniale Mijn Maatschappij« umgewandelt und die 
Pachtzeit bis zum 31. Dezember 1952 verlangert worden1. 
Die Gesellschaft zahlt an den Staat ais Pachtzins 0,50 f je t; 
ais Ertrag wird die Rohfórderung eines Kalenderjahres 
nach Abzug von 15o/o fiir Eigenbedarf und Sieb- und 
Waschverluste angenommen.

Der heutige Bergbau in den Niederlanden.

Der Niederlandische Bergbau fórdert heute an Botlen- 
schatzen hauptsachlich Steinkohle, Braunkohle und Stein- 
śalz.

Die S te inkoh le  ist in Siid-Limburg (s. Abb.) er- 
schlossen, ihr Vorrat bis zur Teufe von 1200 m wurde 1937 
auf etwa 750 Mili. t geschiitzt. Dieses Kohlengebiet ist 
eine Fortsetzung des siidóstlichen Steinkohlengebirges bei 
Aachen, das sich in nordwestlicher Richtung weiter iiber 
Heerlen und iiber die Maas ausbreitet und sich den Kohlen- 
feldern der belgischen Kempenlande anschlieBt. Im Jahre 
1900 waren hier nur drei Bergwerke im Betrieb mit einer 
Forderung von 320224 t; seit 1926 sind es' die nachstehen-
den 12 Bergwerke. Sie haben 1937 : 14321 269 t gefórdert;
ihre Jahresleistung ist wie folgt angegeben:

t
Staatszeche Maurits . . .  3 500 000
Staatszeche Emma . . . .  2 800000
Staatszeche Hendrik . . . 2 400 000
Staatszeche Wilhelmina . . 1 750 000
Domaniale Zeche . . . .  1 000 000
Oranje-Nassau I ...............  1 500 000
Oranje-Nassau I I ...............  900 000
Oranje-Nassau III . . . .  1 600000
Oranje-Nassau IV . . . .  600000
Zeche J u l i a .......................  1 750 000
Zeche Laura ...................
Zeche W i l l e m ...............

Im Gebiet von Winterswijk ist auBer der Steinkohle 
Steinsalz nachgewiesen; es liegt bei etwa 700 m Teufe 
und wird auf 22050 Mili. t geschatzt. Hier ist der »NV. 
Nederlandsche Maatschappij tot her verrichten van Mijn- 
bouwkundige Werken« fiir ein 10340 ha grofies Gebiet 
unter dem Namen Gelria eine Konzession zur Gewinnung 
von Salz und Steinkohle erteilt worden. Im Gebiet vou 
Buurse-Hengelo hat man bei etwa 300 m ebenfalls Stein
salz entdeckt, dessen Menge 1575 Mili. t betragen soli. 
Nach dem Gesetz vom 18. Juni 19181 hat hier der Staat 
durch Ubereinkunft vom 13. Juli 1918 der »NV. Konink- 
lijke Nederlandsche Zoutindustrie« das Recht zur Aus- 
beutung des Steinsalzes iibertragen. Das Salz wird auf dem 
Salzbergwerk Boekelo im Salinenverfahren gewónnen und 
durch Beimengung von Wasser in gelóstem Zustand an 
die Erdoberflache gebracht. Es wurden dort 1939 199800 t 
Salz hergestellt, .das sind 27000 1 mehr ais der Salz- 
verbrauch in den Niederlanden, der jahrlich 172198 t, je 
Kopf der Bevólkerung rd. 20 kg betragt.

Von Bedeutung ist auch die Torfgewinnung in den 
Niederlanden2, die allerdings nicht bergmannisch geschieht 
und nicht zum Bergbau gehórt. Der Torf wird iiberwiegend

750 000 
500 000

19 050 000

Im Peelgebiet zwischen Roermond 
und Sittard, dessen Abbaumóglichkeit 
untersucht wird, stehen nach einer 
Schatzung des Reichsforschungs- 
dienstes fiir Mineralien in den Nieder
landen bis 1200 m Teufe 1705,8 Mili. t 
Kohle an. Auch im Gebiet von 
Winterswijk hat man bei Bohrungen 
Steinkohle festgestellt und ihren Vor- 
rat bis 1400 m Teufe auf 324,8 Mili. t 
berechnet.

Braunkohle  ist in den Nieder
landen zuerst 1917 gefórdert wórden; 
sie kommt hauptsachlich in der Pro- 
vinz Limburg vor und wird bei 
Heerlen, Eygelshoven, Kerkrade,
Brunssum und Sittard im Tagebau ge- 
wonnen. Die Machtigkeit schwankt 
zwischen 1 und 25 m. Man hat den 
abbaufahigen Vorrat auf 14 Mili. t ge
schatzt, wovon seit der ersten Fórde- 
rung im Jahre 1917 jetzt etwa die 
Halfte schon gewónnen ist.

Nach dem Bergwerksgesetz von 
19182 sind durch Kóniglichen BeschluB 
vier Konzessionen, auBerdem nach 
einem besonderen Gesetz durch mini- 
steriellen BeschluB zwei Genehmi- 
gungen an Grundbesitzer zur Ausbeute 
der Braunkohle erteilt worden; kraft besonderer ministeri- 
eller Genehmigung, einer »permis de vente«, die nicht auf 
Gesetz beruht, wird Braunkohle auch in einer Sandgrube 
gewónnen und mit dem Sand abgebaut. Nach dem Kriege 
von 1914 18 ist die Forderung der Braunkohle infolge der 
Steigerung der Steinkohlenfórderung zuriickgegangen; sie 
betrug 1921 noch 121715 t und 1922 nur noch etwa 29090 t.

1 Vgl. Ges. vom 28. Mai 1925 (StBl. 203).
2 Ges. v. 23. Marz 1918 (StBl. 168); vgl. IMoem a. a. O. H. 13 S. 2;

H. 18 S. 4.
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in der Provinz Drente gewónnen, sonst noch in Torf- 
mooren und Gebieten bei Oberijssel, Peel, Friesland und 
in den Tieflandmooren bei Holland und Utrecht3. Die Ge
winnung betrug 1940 842000 t; davon sind ais Brennstoff 
fiir die Industrie 205000 t, fiir den Hausbrand 520000 t, ais 
Torfstreu 117000 t verbraucht worden. (SchluB folgt.)

> StBl. 421.
2 Vgl. »Niederlande«, 1942, H. 19.
3 Vgl. Ges. v. 11. Jan. 1919 (StBl. 9) iiber ein abgekiirztes Verfahren 

zur Enteigniing fiir die Torf- und Braunkohlenversorgung.

U M S C H  A U
Gleichwertigkeit des Grubenholzes.

Von Steiger Johann Mang ,  Gel9enkirchen-Buer.

Wenn auch der Grubenholzbedarf des deutschen Berg
baues mengenmaBig unter allen Umstanden sichergestellt

ist, so schlieBt das doch nicht aus, daB mitunter sorten- 
mŚBig eine gewisse Anpassung erforderlich wird.

Die Notwendigkeit einer Anpassung ist nicht immer 
durch die Kriegsverhaltnisse bedingt; denn die Lósung des 
Sortenproblems gestaltete sich auch schon vor dem Kriege
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mitunter dort sehr schwierig, wo der Bergbau mit un- 
giinstigen Lagerungsverhaltnissen und wechselndem Ge- 
birgsdruck sowie schwankender Machtigkeit der einzelnen 
Flózteile zu rechnen hatte. War so friiher schon ein be- 
triebsbedingter Holzsortenwechsel in starkerem AusmaBe 
der Schrecken der betreffenden Lieferer, so sind jetzt die 
dadurch entstehenden Schwierigkeiten infolge der an- 
gespannten Verkehrslage, des Arbeitermangels und der 
Holzverknappung oft gar nicht mit gewunschter 
Schnelligkeit zu iiberwinden. In solchen .Fallen muB die 
organisatoriśche Anpassung einsetzen.

Diese Anpassung kann mit Erfolg nur auf den Schacht- 
anlagen selbst geschehen, denn es miissen dabei unter 
allen Umstanden die Belange des Bergbaues voll beriick- 
sichtigt werden. Das den bergbaulichen Verhaltnissen an- 
gepaBte Grubenholz muB also in jedem Falle die Gruben- 
holzeigenschaften besitzen, die von ihm gefordert werden. 
Ferner ist bei der Anpassung nach Móglichkeit jede Mehr- 
belastung der Masse Holz, also jede Grubenholzverschwen- 
dung und geldliche Mehraufwendung zu vermeiden. Et- 
waige Mehrkosten fiir Schneidelóhne sind in diesem Zu- 
sammenhange unerheblich und miissen in Kauf genommen 
werden.

Grundsatzlich kann gesagt werden, daB sich eine 
solche Anpassung unter Umstanden sehr leicht und 
reibungslos vornehmen laBt, wenn das Grubenholz móg- 
lichst lang nach den Schachtanlagen geliefert wird. Gruben- 
holzlangen von 2,5—2,8—3,1—3,45—3,75 m usw. sind immer 
gut zu gebrauchen. Sie kónnen unbeschadet ihrer Starkę 
in den meisten Fallen ohne Mengenverlust und geldliche 
EinbuBe in passende Holzsorten verarbeitet werden. Be
sonders schwer fallt mitunter die Beschaffung der kurzeń 
leichten Abbaustempel von 0,8-0,95—1,1 und 1,25 m 
Lange in der Mittenstarke von 12—14 cm. Hier kann man 
sich durch die Herstellung langsgeteilter Stempel aus 
starkerem Holz, also durch Verfertigung der sogenannten 
Halbhólzer helfen. Auch hier ist peinlich genau darauf zu 
achten, daB derartige Stempel beim Einsatz im Betrieb 
den Anforderungen entsprechen. Gegebenenfalls kann die 
Druckfestigkeit solcher Stempel durch maschinelle Druck- 
versuche runder und halbrunder Stempel gepriift und ver- 
glichen werden. Ein weiterer Anhalt ist auch in der geld- 
lichen Gegeniiberstellung gegeben.

Im folgenden sollen einige Beispiele zeigen, wie man 
eine Anpassung des Holzvorrates an den sortenmaBigen 
Bedarf unter Beriicksichtigung der Gleichwertigkeit des 
Grubenholzes vornehmen kann. Es wird in der Hauptsache 
die kostenmaBige Gegeniiberstellung der Holzmasse zur 
Grundlage genommen und auf die Anrechnung der Arbeits- 
kosten durch das Zerschneiden verzichtet.

1. Vom Grubenbetrieb werden fiir den Abbau Rund- 
kappen von 2 m Lange und 12-14 cm Starkę angefordert. 
Da diese nicht vorhanden sind, werden starkere Hólzer zu 
Halbhólzern gespalten. MengenmaBig liegen Stempel, die 
sich hier zum Spalten eignen, zwischen 18 und 19 cm 
Starkę. Rundhólzer von 2 m Lange und 12—14 cm, also 
im Durchschnitt von 13 cm Starkę kosten bei einem Fest- 
meterpreis von 25,40 MM, wie er beispielsweise fiir den 
Ruhrbergbau gilt, je Stiick 0,68 MM. Ein Stempel von 2 m 
Lange und 18 cm Starkę kostet 1,29 MM, ein solcher von
19 cm 1,44 MM. Also kommt hier ein Durchschnittssatz von 
1,29 + 1,44 =  2,73 : 2 == 1,365 MM in Frage oder je Halb- 
holz 1,365:2 =  0,68 MM.

2. Wie unter 1 werden Rundkappen von 2,5 m Lange 
und 15 cm Starkę verlangt. Hier wird sich bei Herstellung 
der mengenmaBigen Gleichwertigkeit die geldliche Gleich
wertigkeit nicht ganz herstellen lassen, weil die Stempel 
iiber 20 cm Mittendurchmesser einen hóheren Festmeter- 
preis haben, aber auch dieser geldliche Unterschied ist 
nicht von gróBerer Bedeutung. Einer Rundkappe von 2,5 m 
Lange und 15 cm Starkę mengenmaBig gleichwertig ist 
ein Halbholz, das aus einem Stempel von 21 cm Starkę 
geschnitten wurde. Ein Stempel von 2,5 m/15 cm kostet 
1,12 MM, ein Stempel von 2,5 m und 21 cm kostet 2,46 MM 
oder das Halbholz 1,23 MM. Das sind etwa 10 o/o mehr.

3. Es werden halbrunde Spitzen 1,25 m lang, aus 
Kniippeln von 8/10 cm geschnitten, verlangt. Statt dessen 
miissen gleichwertige Rundknuppel geliefert werden. 
MengenmaBig sind Rundknuppel von 5/7 cm Starkę diesen 
Spitzen gleichwertig. Geldlich sind sie billiger. Ein Rund- 
kniippel 1,25 m/8/10 cm oder im Durchschnitt 9 cm stark 
kostet 0,20 MM, eine Spitze also 0,10 MM. Der Rundknuppel 
5/7 cm kostet 0,08 MM. Hier ist also der gleichwertige 
Rundknuppel etwa 20 o/o billiger.

4. Der Holzmangel erstreckt sich auf ^Stempel von
1,4 m Lange und 12 cm Starkę. Man hat an starkeren oder 
liingeren Stempeln, die sich ohne Verlust verarbeiten 
lassen, nur solche von 2,8 m Lange zur Verfiigung. Die 
Flózverhaltnisse lassen es in diesem Falle zu, daB man 
Spaltstempel verwendet. Man kann also aus einem Stempel 
von 2,8 in Lange 4 Stempel von 1,40 m anfertigen. Ein 
langsgeteilter Stempel, der aus einem Rundholz von 17 cm 
hergestellt wurde, ist einem Rundstempel von 12 cm gleich
wertig.' Ein Rundstempel von 1,40 m/12 cm kostet 0,40 MM, 
ein Stempel von 2,80 m/17 cm dagegen 1,61 MM. Ein langs
geteilter Stempel kostet hier 1,61 : 4 =  0,40 MM, so daB die 
geldliche Gleichwertigkeit gewahrt ist.

Diese Beispiele lassen sich in vielen Abstufungen 
bringen. So ist es móglich, aus starken Stempeln yon 
3,10 m Lange starkę Stempel von 2,15 m Lange her- 
zustellen, wobei man je nach Bedarf die Stempel entweder 
am Kopfende oder am Zopfende abkappt. Die Abfalle von
0,95 m Lange kónnen dann langsgeteilt ais Abbaustempel 
Verwendung finden. Oder man hat zur Verarbeitung nur 
reichlich starkę Stempel von 3,45 m Lange. Man benótigt 
Stempel von 0,80 m. 0.95 m und 1,70 m Lange. In diesem 
Falle lassen sich die Stempel von 3,45 m Lange durch 
entsprechendes Kurzeń und Spalten verlustlos verarbeiten.

Beobachtungen der Magnetischen Warten 
der Westfalischen Berggewerkschaftskasse 

im Marz 1942.

Deklination =  westl. Abweichung der Magnetnadel 
vom Meridian von Bochum
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6. 
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1 1
8. 36,2 45,0 19,6 25,4 4.2 21.1 1 1
9. 37,2 40,6 2i,0 15,6 2.7 23.0 1 1

10. 36,4 41,5 26.2 15,3 13.3 1 8 1 1
11. 36,2 40,4

39,9
29,0 11,4 2.9 5.7 1 0

12. 36,6 32,4 7,s 15.2 10.0 1 0
13. 37,8 48,1 26,9 21,2 15.1 4.1 1 1
14. 37,6 46,9 29,6 17,3 10.4 0.0 1 1
15. 37,5 43,6 31,0 12,6 14.7 2 6 1 1
16. 37,2 41,0 31,5 9,5 14.2 10.5 1 1
17. 37,6 41,5 31,6 9,9 14.2 9.3 1 1
18 37.2 44,0 23,3 20,7 15.7 23 2 0 1
19. 37,0 43,8 31,0 12,8 15.0 10.3 1 1
20. 35,6

38,5
41,3 18,6 22,7 15.3 2.1 2 1

21. 44,6 20,6
28,3

24,0 14.7 19.2 1 2
22. 37,0 44,3 16,0 15.2 10.4 1 1
23. 38,0 43,3 27,6 15,7 15.8 22.5 1 1
24, 36,8 42,6 31,2 11,4 16.2 10.1 1 1
25. 37,4 43,8 2«,6 14,2 15.2 10.3 1 1
26. 35,6 48,9 28,6 20,3 16.0 110 0 1
27. 36,6 42,6 28,7 13,9 15.7 10.6 1 1
28. 36,6 42,2 30,3 11,9 14.S 11.3 1 0
29. 36,4 44,6 29,0 15,6 16.8 10.4 1 1
30. 37.4 44,5 25,1 19,4 15 8 19.6 1 1
31. 37.6 46 2 28,9 17.3 14.9 22.7 1 1

Mts.-
MiMel 6 36,5 45,0 25,4 19,6

Monats-
Suintne (31) 1 (29)

W I R T S C H A
Steinkohlenforderung Frankreichs im Jahre 1941.

Die Steinkohlenforderung Frankreichs hat sich ohne die 
Fórderung der lothringischen Gruben, die in den Kohlen- 
gewinnungsziffern Deutschlands nachgewiesen wird, im 
Jahre 1941 um 7,36 o/o erhóht. Auch dem Jahre 1938, dem 
letzten vollen Friedensjahr gegeniiber ist eine Steigerung

F T L I  C H E S
um rd. 7,33o/o festzustellen. An dieser erhóhten Fórder- 
ziffer sind vor allem die Departements Nord und Pas-de- 
Calais maBgebend beteiligt. Die Erhóhung belauft sieli 
allein hier auf 12,0 o/0. Die Fórderung des Jahres .1938 
konnte jedoch noch nicht wieder vóllig erreicht werden. 
Die Gruben Mittel- und Siidfrankreichs fórderten 1941
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12,97 Mili. t gegen 12,88 Mili. t 1940, das sind 0,7 o/o mehr, 
und 9,60 Mili. t 1938, woraus sich gegen dieses Jahr eine 
Zunahme von 35,16 o/o errechnet. Trotz dieser Fórder
steigerung konnte jedoch der Brennstoffverbrauch des 
Landes nur unzureichend gedeckt werden, da der Bezug 
Frankreichs an auslandischer Kohle bis auf 7,2 o/0 der Vor- 
kriegszeit zuriickgegangen war.

Roheisen- und Rohstahlerzeugung der Ver. Staaten 
von Amerika im Jahre 1941.

Die Roheisen- und Rohstahlerzeugung der Ver. Staaten 
hat in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. 
1938, dem letzten voIlen Friedensjahr, stellte sich die 
amerikanische Roheisengewinnung auf 19,48 Mili. t, sie 
stieg 1939 um 65,97 o/0 auf 32,32 Mili., 1940 um weitere 
3 1 ,7 7 o /o  auf 42,59 Mili. t und im vergangenen Jahr auf 
50,72 Mili. t. Sie lag damit gegeniiber 1940 um 19,10 0/0, 
gegeniiber 1939 um 56,93 o/0 und gegeniiber 1938 um 
160,46 0/0 hóher. In ahnlicher Weise wie bei Roheisen 
konnte auch die Rohstahlerzeugung der Ver. Staaten inner
halb der letzten vier Jahre wesentlich gesteigert werden. 
Von 28,19 Mili. t im Jahre 1938 stieg sie bis 1939 auf 
46,50 Mili. t, d. h. um 64,98 0/0, bis 1940 auf 60,77 Mili. t 
oder um weitere 30,67 o/0 und 1941 sogar auf 75,28 Mili. t, 
d. h. nochmals um 23,88 o/0. Gegeniiber 1938 ergibt sich fur 
das vergangene Jahr ein Mehr der Rohstahlerzeugung von 
nicht weniger ais 167,06 0/0. Die Steigerung, die sich fiir die 
einzelnen Jahre ergibt, macht sich, von kleinen Unter- 
brechungen abgesehen, auch fiir die einzelnen Monate der 
beiden vergangenen Jahre bemerkbar. So lag die Roh- 
eisenerzeugung im Dezember 1940 um 12,79 °/o hóher ais 
im Januar desselben Jahres und im Dezember 1941 
wiederum um 10,28 o/0 hóher ais im Vergleichsmonat 1940. 
Das gleiche Bild ergibt sich fiir die Rohstahlerzeugung, 
die von Januar bis Dezember 1940 um 12,68 “ o und bis 
Dezember 1941 um weitere 10,28 0/0 zunahm.

Roheisen- und Rohs ta h le rzeugung  
der Ver. Staaten im Jahre 1941 (in 1000 metr. t).

Januar 
Februar . 
Marz . . 
April . . 
Mai . . . 
Juni . . 
Juli . . . 
August . 
September 
Oktober . 
November 
Dezember

Roheisen 

1940 1941

42 591 50 724

Rohstahl 

1940 1941

3 658 4 231 5 230 6 286
3 004 3 808 4 106 5 659
2 967 4 268 3 982 6 470
2 846 3 932 3 720 6 131
3 188 4 173 4 507 6 443
3 (64 4 131 5 132 6 170
3 678 4 328 5 193 6 189
3 845 4 347 5 612 6 351
3 789 4 279 5 494 6 187
4 033 4 406 6 023 6 570
3 995 4 273 5 869 6 323
4 126 4 550 5 893 6 499

60 765 75 276

ein Bild gegeben iiber die Entwicklung der amerikanischen 
Roheisen- und Rohstahlfabrikation seit dem Jahre 1913.

Roheisen- und Rohs tah le rzeugung  
der Ver. Staaten 1913—1941 (in 1000 metr. t).

Roheisen Rohstahl

1000 t 1913 = 100 1000 t 1913 = 100

1913 31 463 100 31 803 100
1914 23 706 75,35 23 890 75,12
1915 30 396 96,61 32 667 102,72
1916 40 068 127,35 43 461 136,66
1917 39 241 124,72 45 784 143,96
1918 39 682 126,12 45 176 142,05
1920 37 519 119,25 42 ?09 134.61
1925 37 290 118.52 46 123 145,03
1930 32 262 102,54 41 352 130,03
1935 21 716 69,02 33 954 106,76
1936 31 527 100,20 47 672 149,90
1937 37 723 119,90 51 380 161,56
1938 19 475 61,90 28 187 88,63
1939 32 322 102,73 46 503 146,22
1940 42 591 135,37 60 765 , 191,07
1941 50 724 161,22 75 276 236,69

Die Zahlentafel laBt erkennen, daB auch im Weltkrieg 
1914—1918 die Roheisen- und Rohstahlerzeugung der Ver. 
Staaten wesentlich gestiegen ist. Die Roheisenerzeugung 
lag 1916 mit 40,07 Mili. t um 27,35 o/0 hóher ais 1913, 
wahrend die Rohstahlerzeugung in der damaligen Kriegs- 
zeit ihre hóchste Gewinnungsziffer mit 45,78 Mili. t 1917 
erzielte. Sie lag damit um 43,96 o/0 iiber der Gewinnung des 
Jahres 1913. Dem hóchsten Stand im Weltkrieg gegeniiber 
verzeichnet die Roheisengewinnung des Jahres 1941 ein 
Mehr von 10,66 Mili. t oder um 26,59 0/0, wahrend die Roh
stahlerzeugung sich mit 75,28 Mili. t um 29,49 Mili. t oder 
64,42 0/0 hóher stellte.

Bergbauliche Gewinnung Mexikos 
in den ersten 7 Monaten 1941.

insges.

Angesichts dieser erhóhten Erzeugungsziffern ist 
jedoch zu bemerken, daB gerade das Jahr 1938 einen Tief- 
stand fiir die amerikanische Schwerindustrie mit sich ge- 
bracht hat. Die Ergebnisse der friiheren Jahre lagen sowohl 
bei Roheisen ais auch bei Rohstahl z. T. recht erheblich 
hóher. Aus diesem Grunde ist in nachstehender Zahlentafel

Januar-Juli ±

1940 1941 °/o

Gold1 . . . • 1<g 15 826 15 644 _ 1,15
Silber1 . . . • 1 485 759 1 511 360 + 1,72
Kupfer1. . . . t 22 297 30 280 + 35,80
Blei1 . . . . t 120 867 98 450 — 18,55

t 64 249 69 181 + 7,68
Antimon1 . . . t 7 676 7 120 — 7,24
Graphit . . . t 7210 10 507 + 45,73
Quecksilberl . t 185 593 + 220,54
Arsenik1 . . . t 6 880 7410 + 7,70

23,24Cadmium1 . . t 525 403 —
t 215 132 — 38,60

Molybdan1 . . t 397 562 + 41,56
Eisen1 . . . . t 40 252 39 609 — 1,60
yanadium1 . . t 15 —
Mangan1 . • . t 195 233 + 19,49

Wismut1 . . . t 83 . 64 22,89

Wolframerz1 . t
52^ 377

56 ■ 5,66

Kohle . . . . t 479 047 — 8,64

*) Metallgehalt.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 11. Juni 1942.
5c. 1518814. Dipl.-Ing. Rudolf Pleyer, Zieditz iiber Falkenau (Eger). 

Vórrichtung zum Abbau untertagiger Bodenschatze. 24. 2. 40.

Paten t-Anmeld un gen', 
die vom 11. Juni 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
1 c, 1/01. D. 84 285. Erfinder: Frederik Tromp, Kerkrade (Holland). 

Anmelder: Domaniale Mijn-Maatschappij N. V., Kerkrade (Holland). Ver- 
fahren zur Aufarbeitung von mehreren Schwerefliissigkeiten mit Schwcbe- 
stoff verschiedener Absetzgeschwindigkeiten. 3.2.41. Niederlande 21.10.40.

1 c, 1/01. K. 153526. Erfinder: Dr.-Ing. Otto Schafer, Jelaweiche- 
Kattowitz, und Wilhelm Stróhlein, Kóln-Vingst. Anmelder: Klóckner-Hum- 
boldt-Deutz AG., Koln, und Firma N. V. Domaniale Mijn Maatschappij, 
Kerkrade (Holland). Verfahren und Vorrichtung zur Schwimm- und Sink- 
aufbereitung von Kohle mit Hilfe von Schwereflussigkeit. 20. 2. 39.

lOa, 12/01. O. 24253. Erfinder: Dr.-Ing. Carl Otto, Neuyork. An- 
melder: Dr. C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Koksofentiir mit Dich- 
tungsrahmen fiir Eisen- auf Eisendichtung. 27. 7. 39.

1 In den Patentanmeldungen, die mit dem Zusatz »Protektorat Bóhmen 
und Mahren« yersehen sind, ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz 
sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

10a, 13. 0.25116. Erfinder: Wilhelm Schuchert, Bochum. Anmelder: 
Dr. C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Brenner- und Schieberstiin zur 
regelbaren Heizmitteleinfuhrung in waagereehte Heizzuge von KamiSerófen. 

22. 8. 41.
lOa, 22/06. K. 156159. Erfinder: Dr. Hans Bodo Asbach, Wanne-Eickel. 

Anmelder: Fried. Krupp AG., Essen. Einrichtung zur Ermittlung des 
Treibdruckes von Kohle bei ihrer Verkokung; Zus. z. Anm, K. 153700.
1 12 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

lOa, 24/01. R. 105884. Erfinder: Dipl.-Ing. Arnold Spalckhaver,
Berlin-Frohnau. Anmelder: Rheinmetall-Borsig AG., Berlin, und Carl
GeiCen, Berlin-Schóneberg. Verfahren und Schwelofen zur Herstellung von 
ohne Bindemittel brikettierbarem Braunkohlenschwelkoks. 18. 8. 39. Protek
torat Bóhmen und Mahren.

lOa, 36/01. R. 109918. Erfinder: Dipl.-Ing. Arnold Spalckhaver,
Berlin-Frohnau. Anmelder: Rheinmetall-Borsig AG., Berlin. Schiirvorrich- 
tung fiir lotrechte Schmalkammerschwelófen. 23. 8. 39.

lOa, 36/10. O. 24666. Erfinder: Dipl.-Ing. Dr. Siegfrkd KielSkalt und 
Dr -Ing. Walter Geisler, Frankfurt (Main)-Hóchst, Dr. Walter Oppelt. 
Bochum-Dahlhausen, und Dipl.-Ing. Max Goebel, Bochum. Anmelder: Dr. 
C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Verfahren zur Erzeugung von stuckigem 
Koks aus FlieBkohle; Zus. z. Zus.-Pat. 697470. 20.8.40.

lOb, 1. 0.22617. Erfinder: Dipl.-Ing. Heinrich Macura, Breslau. An- 
melder: Oberschlesischer Berg- und Huttenmannischer Yerein EV.. Gleiwitz.
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Verfahren zur bindemittellosen Brikettierung von Halbkoks aus Steinkohlen 
geringer Backfahigkeit. 17. 10. 36. •

81 e, 22. K. 15747^. Erfinder: Dr.-Ing. Othmar Werner, Koln-Brauns- 
feld, und Gottlob Schreiber, Kóln-Kalk. Anmelder: Klóckner-Humboldt-
Deutz AG., Koln. Vorrichtung zur Aufgabe von Schiittgut auf einen end- 
losen Fórderer aus einem dariiber angeordneten Bunker. 3. 5. 40. Protek
torat Bóhmen und Mahren.

81 e, 57. G. 103400. Gutehoffnungshiitte Oberhausen AG., Oberhausen 
(Rhld.). Fórderrinne, besonders Schiittelrutsche fiir Bergwerksbetrieb o. dgl. 
21.4.41.

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

das Patent erhoben werden kann.)

5b (39). 720S12, vom 4.5.38. Erteilung bekanntgemacht am 16.4.42. 
A l be r t  l l b c r g  in Moers.  Abbau- und V erlademaschine zum s t rei fen- 
w eisen Hereingewinnen leicht gdngiger Mineralien. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Land Osterreich.

Die Maschine, duich die unterschramte Flóze ununterbrochcn streifen- 
weise im Strebbau hereingenommen werden sollen, hat ais Abbau- 
werkzeug eine vor Kopf liegende, sich iiber ihre ganze Breite erstreckende 
Schraubenwalzc a mit schaufelartigen, ais keilfórmige glatte Schneiden aus- 
gebildete Windungen, durch die gróBere Stiicke der Kohle losgebrophbn 
werden. Seitlich der Maschine ist ein Strebfórdermittel b angeordnet, dcm 
die Schraubenwalzen die gewonnene Kohle zufiihren. Hinter der Schrauben
walzc a ist ein an dereń Windungen anliegendes Blech c angebracht. Die’ 
Schraubenwalze kann in wąagerechter und senkrechter Richtung schwenkbar 
und mehrgangig sein. Ferner ist es móglich, auf beiden Stirnseiten der 
Maschine schwenkbar gelagerte, in yerschiedener Richtung antreibbarc 
Walzen anzuordnen, so daB mit Hilfe der Maschine nach beiden Richtungen 
abgebaut werden kann.

5c (9io). 720679, vom 1. 1.38. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42. 
August  Tbyssen-Hi i t te AG. in Du i sbu rg-Hambo rn .  Eiserner 
G uben- und Tunnelausbau in Rng- oder Bogenform. -Erfinder: Wilhelm 
Koblitz in Duisburg-Hambornc Der Schutz erstreckt sich auf das .Land 
Osterreich. #

Der Ausbau hat Trager von x-ahnlichem Wal/profil mit vier AuBen- 
gurtungen und einer Mittelgurtung von etwa gleich.er Breite, sowie vier 
/u diesen Gurtungen in Winkeln von nicht weniger ais 30° stehenden Ver- 
bindungsstegen von etwa gleicher Abmessiyig. Die Enden der Trager sind 
durch zwei Laschen vo;i V-fórmigem Profil miteinander verbunden, die 
beiderseits der Mittelgurtungen der Trager liegen und sich diesen im 
wesentlichcn anschmiegen. Die V-fórmigen Verbindungslaschen kónnen mit 
einer kiimpclfórmigen Aufpressung yersehen sein, an die sich der Kopf und 
die Mutter der Verbindungsschrauben anlegen. Der Ausbau weist bei go- 
ringem Gewicht groBe Widerstandswerte auf.

5c (IOji). 720931, vom 21. 1. 41. Erteilung bekanntgemacht am 16.4. 42. 
W i l h e l m  Heusne r in Bochum.  Wanderpfeiler.

Der bekanntlich durch kreuzweise iibereinandergelegte Balken a gebil- 
dete Wanderpfeiler ruht auf wiegenfórmigen Unterlagstiicken b auf, dic 
durch einen sich gegen das Hangende abstutzenden Stempel c vor Um- 
schlagen gesichert sind. Der Stempel c kann in der Mitte des Pfeilers 
stehen und vier seine Eeken stutzende Unterlagstiieke b in der Lage halten 
(Abb 1). Der Stempel c kann in dem Pfeiler auch einseitig angeordnet 
werden und zwei eine Seite des Pfeilers stutzende Unterlagstiieke b fest- 
halten. Ferner ist es móglich, daB der Stempel c unterhalb des Pfeilers 
steht; in diesem Fali liegen die Unterlagstiieke b auBerhalb des Pfeilers und 
kónnen die Unterlagstiieke zweier Pfeiler durch den Stempel in der Lage 
gesichert werden (Abb. 2). Die Unterlagstiieke kónnen gegen einen zwischen 
dem Hangenden und Liegenden verspannten Stempel durch Vorspriinge d 
festgelegt werden oder der Stempel kann unmittelbar auf den einander zu- 
gekehrten Enden der Unterlagstiieke aufgestellt werden. Je zwei der letz- 
teren kónnen ferner einen gemeinsamen Kórper bilden. Endlich besteht die 
Móglichkeit, die Unterlagstiieke unten mit mehreren uberstehenden Auflage- 
fliichen zu yersehen. Von diesen Flachen kónnen die an der Kippachse der 
Stiicke liegenden Flachen breiter ais die iibrigen Auflageflachen sein.

81 e (10). 720770, vom 16.3.38. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42. 
De mag AG. in Du i sbu rg .  Muldenfórderbandunterstutiung. Zus. z. Pat. 
719880. Das Hauptpat. hat angefangen am 16.12.36. Erfinder: Wilhelm 
Holte und Josef Palzer in Duisburg. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Land Osterreich.

Die durch das Hauptpatcnt geschutzte Unterstutzung besteht aus 
durch eine Schraubenfeder gebildeten Rollen, die mit einer eingewickclten 
Vorspannung yersehen sind. Die in axialer Richtung der Schraubenfeder 
wirkende Vorspannung soli u. a. einen zu starken Durchhang der Feder bei 
starkerer Belastung des Bandes yerhindern. GemaB der Erfindung wird 
die beim Wickeln erzeugte eingewickelte Vorspannung durch eine weitere 
axial wirkende Vorspannung uberlagert, die du ch e ne zur Langcnanderung 
der Feder dienende Vorrichtung erzeugt wird. Diese Vorrichtung kann aus 
einem in die Endzapfen der Rollen eingeschnittenen Gewinde bestehen, auf 
das die Feder ais Mutter aufgeschraubt wird. Die Lange des Gewindes 
ist so bemessen, daB durch Auf- und Abschrauben der Feder auf die End
zapfen die Vorspannung der Feder den yerschiedensten Betriebsverhalt- 
nissen anzupassen ist. Das Gewinde der Endzapfen kann eine Steigung 
haben, die von der Steigung der Feder etwas yerschieden, besonders etwas 
groBer ais die Steigung der Feder ist. Ferner kónnen die mit Gewinde ver- 
sehenen Endzapfen der Rollen einen etwas gróBeren Durchmesser haben 
ais die die Rollen bildende Feder.

81 e (10). 720771, vom 23. 12. 38. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42. 
Dc mag AG. in Du i sbu rg .  Muldenforderbandunterstiitzung. Erfinder: 
Wilhelm Holte in Duisburg.

Bei der durch das Hauptpatent geschiitzten Unterstutzung, die aus 
einer durch eine Schraubenfeder gebildeten Rolle besteht. ist die innere 
Vorspannung an den Enden der Feder groBer gemacht ais in dereń Mitte. 
Die VorSpannung kann von der Mitte nach den Enden stufenweise zu- 
nehmen. Durch die Verschiedenheit der Vorspannung der Feder wird ver- 
inieden, daB die Feder sich in der Nahe ihrer Befestigungsstellen auszieht 
und erzielt, daB das unbelastete Band eine solche Muldung erhalt, daB dci*1 
gerade Lauf des Bandes gewahrleistet ist, leichtes Fórdergut nicht seitlich 
von dem Band abfallen kann und schwere Stiicke des Gutes nicht auf dem 
Band rollen kónnen.

81 e (21). 720876. vom 18. 3. 32. Erteilung bekanmgemacht am 16.4.42. 
Adol f  Kreuser  GmbH. in Do r tmund .  Kettenfó;derer mit schwenkbar 
angeordneten Forderguttrugern.

Die in bekannter Weise durch ein sie yerbindendes Parallelkurbel- 
gestange stets in waagercchter Lage gehaltenen Fórderguttrager des For: 
derers sind in jedem Trumm auf einer zwischen den Umlenkradern fiir die 
Ketten des Fórderers liegenden Bahn gefiihrt. Zur Fiihrung kónnen dabei 
Laufriider dienen, von denen eins auf einer Seite und eins auf der anderen 
Seite der Fói^lerguttrager angeordnet ist. Die Schwenkachsen der Fórdergut
trager kónnen in den zu dem Zweck hohl ausgebildeten Gelenkbolzen der 
Ketten gelagert sein. Der Fórderer bedarf fiir die Ketten und fiir das dereń 
Fórderguttrager yerbindende und steuernde Parallelkurbelgestange nur eines 
einzigen gemeinsamen Antriebes.

81 e (103). 720772, vom 12. 7. 36. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42. 
Hans H i i t t emann i n Enkesen i iber Soest.  Hochkipper fiir Gruben- 
fórderwagen.

C\

Der Kipper hat zwei mit Hilfe von Zugniitteln a schwenkbare, im 
oberen Teil einejs die zu kippenden Fórderwagen nur wenig iiberragonden, 
aus zwei quer zu den Fórderwagen in dereu Langsrichtung hintereinander 
liegenden, gegeneinander yersteiften Standem b bestehenden Oestelles 
schwenkbar gelagerte, stumpfwinklig gebogenc Arme c an denen ein die 
Laufrader der einen Seite der Fórderwagen umfassender Rahmen d gelioben 
und gesenkt wird. Die zum Schwenken der Arme c dienenden Zugmittel a 
bewirken gleichzeitig das Heben und Senken des Rahmens tl an den 
Standem h und sind zu dem Zweck von zwanglaufig in beiden Richtungen 
drchbaren, in den Standem gelagerten Walzen <? o. dgl. iiber eine am freien 
Ende des kurzeren Schenkels der Arme c gelagerte Rolle / ,  eine auf der 
Schwenkachse der Arme befestigte Rolle g und am Rahmen „ gelagerte 

- Rollen I, 1 gefuhrt, und z. B. mit Hilfe eines Bolzens k an den Armen f



27. Juni 1942 G 1 ii ck a u ł 371

unterhalb sowie auBerhalb dereń Schwenkachse befestigt. Am freien Ende 
des langeren Schenkels der Arme ist eine Druckrolle l gelagert, an der der 
Rahmen i  anliegt. Der letztere kann mit zwei ais Greifer fiir die Laufrader 
der Fórderwagen ausgebildeten Schienen 'm versehen sein und der Hebel- 
arm des zum Befestigen der Zugmittel a an den Armen c dienenden Bolzens 
k o. dgl. bezuglich der Drehachse der Arme kann kleiner sein ais der 
Hebelarm der Rolle f, an dem die Zugmittel a beim Schwenken der Arme, 
d. h. beim Kippen der Fórderwagen angreifen.

81 e (133). 720773, vom 31. 10. 36. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42. 
Gese l l s cha f t  f u r  Fó rde  r an l age n  Ernst  Hecke l  mbH. in Sa a r 
brucken.  Werfahren zur gleichmdfiigen Beschickung von Rohgutverar- 
beitungsanlagen. Erfinder: Dipl.-Ing. Erich Tpmpelmann in Saarbrucken.

Das Rohgut wird unter Zugrundelegung einer bestimmten zuriick- 
bleibenden Schichthóhe von einem endlosen Fordermittel abgestrichen, und

der abgestrichene Teil des Gutes wird einem in dessen Fórderrichtung 
hinter dem Abstreichmittel angeordneten Ausgleichbehalter zugeleitet. Aus 
diesem Behalter werden Liicken, die das auf dem Fordermittel befindliche 
Gut aufweist, bis zur Erreichung der bestimmten Gutschichthóhe selbst
tatig ausgefiillt. Durch das Patent ist eine Vorriohtung zur Ausubung des 
Verfahrens geschiitzt, bei der ein Ausgleichbehalter uber dem Fordermittel 
angeordnet ist und der Auslauf dieses Behalters in einer Hóhe iiber dem 
Fordermittel liegt, die der gewiinschten Schichthóhe des Gutes auf dem 
Fordermittel entspricht. Der durch das Abstreichmittel von dem Fórder- 
mittel entfernte Teil des Gutes falit frei in einen unter dem Fordermittel 
liegenden Behalter und wird von diesem durch ein Fordermittel dem Aus
gleichbehalter zugefiihrt. Zum Inbetriebsetzen dieses Fórdermittels kann 
eine selbsttatig gesteuerte Schaltpendelmembran verwendet werden. die in 
der Wandung des Ausgleichbehalters angeordnet ist.

B U C H E R S C H A U
Die nutzbaren Minerallagerstatten von Deutsch-Ostafrika.

Von Professor Dr.-Ing. Friedrich Schumacher  und 
Diplom-Bergingenieur'Nikolai Thamm. Mitteilungen 
der Forschungsstelle fiir Kolonialen Bergbau an der 
Bergakademie Freiberg, Nr. 1. (Mitteilungen der 
Gruppe Deutscher Kolonialwirtschaftlicher Unter
nehmungen, Bd. 6.) 142 S. mit 16 Abb. und 12 Taf. 
Berlin 1941, Walter de Gru)'ter & Co.

Die vorliegende Arbeit ist ais sechster Band in den 
»Mitteilungen der Gruppe Deutscher Kolonialwirtschaft
licher Unternehmungen« erschienen und stellt die erste 
Veróffentlichung der >;Forschungsstelle fiir Kolonialen 
Bergbau an der Bergakademie Freiberg« dar, dereń 
Leitung dem ais Auslandsgeologen und Lagerstattenwissen- 
schaftler bekannten Professor Schumacher iibertragen ist.

Die montangeologische Monographie Deutsch-Ost- 
afrikas, der entsprechende Bearbeitungen anderer Kolonial- 
gebiete folgen werden, soli dem bei Wiederaufnahme der 
Wirtschaft in den deutschen Kolonien tatigen Fachmann 
zuverlassige Unterlagen fiir seine Arbeit in die Hand geben. 
Sie beschrankt sich daher nicht auf eine allgemeine Uber
sicht der landeskundlichen, geologischen, lagerstattenkund- 
lichen und bergbaulichen Verhaltnisse Ostafrikas, sondern 
gibt dariiber hinaus eine spezielle, móglichst eingehende 
Darstellung der verschiedenen Lagerstatten und Gruben, so 
namentlich der verschiedenen Gold-, Zinn- und sonstigen 
Erzvorkommen, sowie der Diamant-, Glimmer-, Salz-, 
Steinkohlen- und anderen Lagerstatten der Nichterze und 

—r *  der nutzbaren Steine und Erden.
Die montangeologische Erforschung Deutsch-Ost- 

1-4 afrikas ist auch heute noch, z. T. vielleicht wegen der
Unsicherheit der Mandatsdauer und der hierdurch be- 
dingten mangelnden Initiative der Mandatsverwaltung oder 
sonst beteiligter Kreise, durchaus unzureichend. Im Ver- 
gleich zu Deutsch-Stidwestafrika, iiber das ein umfang- 
reiches und sehr gutes Schrifttum vornehmlich von 
deutscher Seite vorliegt, sind groBe Teile Ostafrikas nur 
ungeniigend erforscht und iiber viele Einzelvorkommen 
nur diirftige Unterlagen vorhanden. Aus diesem Grunde 
war nach Angabe des Vorworts eine Vollstandigkeit in der 
Darstellung nicht zu erreichen.

Die Arbeit hat indessen, wie schon bei einer fluchtigen 
Durchsićht festgestellt werden kann, alles vorhandene 
Schrifttum und sonst zugangliche Sammlungsmaterial be- 
rucksichtigt. Zudem hat eine Reihe namhafter Fach- 
genossen und Kolonialfachleute Berichte und andere Bei- 
trage zur Verfiigung gestellt. Insofern kann die Veroffent- 
lichung tatsachlich den Anspruch darauf erheben, die ein- 
schlagigen Verhaltnisse so erschópfend braandelt zu haben, 
wie dies unter den gegenwartigen Umstanden iiberhaupt 
moglich ist.

So stellt das Werk in Verbindung mit dem reichen Ab- 
bildungs- und Kartenmaterial und dem ausfiihrlichen, 
214 Nummern umfassenden Schrifttumsverzeichnis in seiner 
knappen und klaren, dabei aber spannenden Sprache und 
der sehr iibersichtlichen Anordnung des umfangreichen 
Stoffes einen ausgezeichneten, bisher noch fehlendeń 
Fiihrer durch die gesamte heute bekannte Montangeologie 
und Bergwirtschaft Deutsch-Ostafrikas dar, mit dessen 

R Herausgabe sich die Verfasser nicht nur um die weitere 
i" w!ssenschaftliche und praktische Arbeit zur kiinftigen berg-
leid® ' wirtschaftlichen ErschlieBung Deutsch-Ostafrikas, sondern
11 lĉ iM  auch um einen wertvollen Beitrag zur Lagerstattenkunde 

und Bergwirtschaftslehre schlechthin ein hohes Verdienst 
n0SiItĄ  erworben haben. Dr.-Ing. W . de la Sauce.

| Auswertung von Betriebszahlen und Betriebsversuchen 
/■ durch GroBzahl-Forschung. Eine Methodik zur Ver-
fden'1’®  meidung von AusschuBware und zur Yerbesserung der

Qualitat. Von Dr.-Ing. Karl Daeves, Leiter der For- 
schungsabteilung der Vereinigten Stahlwerke, Dussel
dorf und Dr. phil. August Beckel, Stadtischer Chemie- 
rat am Chemischen Untersuchungsanit der Stadt 
Dusseldorf. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift des 
Vereins Deutscher Chemiker B: »Die Chemische
Fabrik« 14, 131 [1941].) 43 S. mit 22 Abb. Berlin 1942, 
Verlag Chemie GmbH. Preis geh. 2,40 3tM.

Der Name GroBzahl-Forschung, durch den dieses 
Forschungsverfahren von der reinen Ursachenforschung 
nach den kausalen Zusammenhangen oder von dep iib- 
lichen statistischen Zahlenzusammenstellungen unter- 
schieden wird, leitet sich nicht von »Vielzahlen« her, son
dern weist auf das sogenannte »Gesetz der groBen Zahlen« 
hin.

Werden die MeBzahlen einer Eigenschaft einer 
gróBeren Zahl einheitlicher Individuen, die ahnlichen Be- 
dingungen unterworfen sind, ais Funktion der Haufigkeit 
des Vorkommens dieser Eigenschaft zusammengestellt, so 
ergibt sich im ailgemeinen eine glockenfórmige Kurve, 
dereń Kulminationspunkt durch den am haufigsten vor- 
kommenden Wert bestimmt wird. Die Ubereinstimmung der 
MeBwertanordnung rechts und links von einem Mittelwert 
mit den bei oft wiederholten Messungen auftretenden 
Fehlerverteilungen fiihrte dazu, auf diese Verteilungsart 
die von GauB berechneten Gesetze des Auftretens von Ab- 
weichungen und Fehlern anzuwenden.

Nachdem man die Verteilungsart bereits friihzeitig im 
Bereich der Biologie festgestellt und zur Forschung be- 
nutzt hatte, wurde im Jahre 1922 durch einen der Verfasser 
nachgewiesen, daB normale und anormale Haufigkeits- 
verteilungen ebenso klar bei scheinbar willkiirlich beein- 
fluBten Erzeugnissen der industriellen Massenanfertigung 
auftreten. Der Verlauf der Haufigkeit einer bestimmten 
Eigenschaft ergibt allerdings nur selten eine unmittelbare 
Ubereinstimmung mit der Kurve des GauBschen Fehler-

- gesetzes, es treten vielmehr Abweichungen auf, ais dereń 
Ursache das Vorhandensein sogenannter Teilkollektive fest
gestellt wurde. In diesem Zusammenhang ist zu erwahnen, 
daB bereits durch anderweitig durchgefiihrte Unter
suchungen bei der Aufbereitung der Steinkohle eine diesen 
GeSetzen entsprechende Verteilung der Dichtestufen fest
gestellt wurde.

Eine wesentliche Erleichterung der Anwendung des 
Verfahrens bedeutet die von den Verfassern eingefiihrte 
graphische Analyse der Haufigkeitskurven auf dem »Wahr- 
scheinlichkeits- und Haufigkeitspapier«.

Die vorliegende Schrift zeigt an einer Reihe von Bei- 
spielen aus Lebensmittelchemie, Stahlindustrie, Korrosions- 
forschung und verschiedenen Gebieten der Physik die Me
thodik der Auswertung von Betriebszahlen.

Die GroBzahl-Forschung kann wesentlich beitragen zur 
wirtschaftlichen, stórungsfreien und ausschuBarmen Er
zeugung, zur Erhóhung der GleichmaBigkeit der Erzeug
nisse, zur Verbesserung der Qualitat und zur »Herausziich- 
tung« von Erzeugnissen und Apparaturen mit neuen Eigen
schaften. Ihre Anwendung im Bergbau  ist moglich, be
sonders auf dem Gebiet der Aufbereitung zur Verfolgung 
der GleichmaBigkeit von Erzeugnissen oder zur Unter- 
driickung unerwiinschter Eigenschaften derselben, zum 
Herausziichten von Erzeugnisgmppen mit besonders gefor- 
derten Eigenschaften, ferner zur Klarung der Zusammen- 
hange zwischen Betriebsfaktoren und urspriinglich nicht zu 
begriindenden Anomalien. Im Maschinenbetrieb ist sie an- 
wendbar zur Schwachstellenforschung bei Geraten und 
Maschinen. BI ech er.
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U 1^ ^ . ' r c r H P I F T E N S C H A
Z E I T ć > L f 1 I \ l  r  llenltichL • bedeutet Text- oder Tafelabblldungen.)

. ,11p I eistungsprobleme des Steinkohlenbergbaus ge-
eT Hpn knnnen Die maschinelle Kohlengewinnung

lost werden Bestandteil eines allgemeinen Planes sein,
‘'i""'! phn^sche L^ei^ungsnióglichkeit den an die Fórderung 
d ie ' S£ te 2  anzupassen, und miisse ais solcher 
fn den 1 angfristigen RationalisierungsprozeB des Ste.n- 

,, u pino-eordnet werden. Sodann weist B. auf
kohlenbergta § weiteren Rationalisierung im Streb- 
die Moghchk schlieBlich mit Nachdruck, ddB die

r S t u n X i g  , m“ i» ?  Fórderung nicht nur an die Pro- 
d u z e n te n  sondern ebenso sehr an die Verbraucher sei da 
duzenten, mjuu menffenmaB g, sondern auch sorten-

gewaitige Anfordenmgen festeltt wurden Eine 
inanig p .  d u ‘ ° ,  . p i H p n H p r  Y e r e d  u n g s v e r f a h r e n  k ó n n e n

eaufrlder Orundlage ganz bestimmter Kohlenarten 
nur aut der Urunaiage^ B ^  Kohlenarten sei

durchgefuhit we ■ d p ó r c i e r u n g  k o n n e  a u c h  d u r c h
S S i s s t ó g e  nng n c*h" eSóhT werde^r. Soweit es nicht 
Le stungssteigtri g auf andere Kohlenarten abzu-

ftelle^kónnten andere Verbraueher nicht mit der Erfullung
i rerArten- und Sortenwunsche rechnen Ganz allgemein

nnp der V e r b r a u c h e r  n i c h t  n a c h d r u c k h c h  g e n u g  an- 
konne der vero ^  tun um die Kohle so sparsam

AHarmeines Kluge, F .: Quoten  und Kont ingente.  
Dtsch Volkswirtsch. 11 (1942) Heft 11 S. 367/69. Es kann 
nur begruBt werden, wenn der Verfasser sich bemuht, ein- 
deutS die zwischen Quoten und Kontingenten bestehenden 
U nt e rs c h ie d e h e r a us z u a r b e it e n . Er formuliert dabjg kun 
folp-endermafien: Die Quote ist ein Kind des Ubertlusses, 
das Kontingent dagegen eine Folgę des M ange^ guc e 
und Kontingent bringen zwar ein Element der Starrhei 
die Wirtschaft, haben aber sonst nichts gemeinsam. Im
e in z e ln e n  untersucht er sodann die Zusammenhange
zwischen Quote,. Uberkapazitat und Preis und begrundet 
die Behauptung naher, daB sich auch in das Kontingen - 
system Elemente des Wettbewerbs einbauen la®sen' 
eine elastische Handhabung der Kontingente durchaus

móglich sei. . . .
Hellmer H.: D ie japanische Indust r ie  mi Kriege. 

D t s c h  Volkswirt 16 (1942) Nr. 29 S. 934/37 Die Aus-
fuhrungen vermitteln ein gutes Bild der Industnestruktur 
Japans, insbesondere seiner Schwermdustriei E ise^ un 
Stahlindustrie, Maschinenindustrie, elektrische lndustne, 
L e i c h t m e t a l l i n d u s t r i e  u n d  chemische Industrie. Das■ Haup 
problem fiir Japan u n d  d a n u t  die Generalprobe fur seine 
Wirtschaft s e i ,  d e n  Riistungswettlauf mit d e n  V e ^ " 11^ e"  
Staaten zu gewinnen. Damit habe die japanische Industrie 
ihre erste ganz groBe Bewahrungsprobe vor sich.

(E in . Erklarung der Abkunungen ist in Nr. 1 au, den Seiten U  

Geologie und Lagerstattenkunde.
Eisenen Quir1ng, Heinrich: D ie , R o te .s e  n s te in  -

u n d  M a g n e te is e n s te in la g e r s t a t  te n  ^  2;j

l S« ł « ' l,Ń " ,24°S 3 3 ° V D i i ; ELnerI v(o,kon,n,en von 
Spanisch-Marokko von denen das am Monte f "

AUpalŁMoikunf^teils a ls^ in ze lg lanzgar^e  

der wichtigsten Vorkommen nach Form, Inliait 

schaftlicher Bedeutung.

Bergtechnik.
Ahtmu Góbel Paul: Er fah rungen  m it  eisernen

embneTn 'in  O b e rs ch ie ^ ie n !*  G liickauf 78™ 1942)'Nr' 24 
S 333 38* Nach einer Schilderung des Anteils der ver-

t ig% Prt l CS d , a t e » 1 e g “L nd e An“ ;k „ d ° ^ e rd e ^

ein drittes Feld m itgefiihrt wird.
,  Dir-ii+ot- F  ■ D e r  h e u t i g e  t e c h n i s c h eB ohrv;esen.  R i c h t e r ,  t . .  u e r  n c u  g  H  j  -i  n

S ta n d  des s c h l a g e n d e n  B o h re n s  m it  H a r tm e t a l l .
i .  + Fr!\ n n Q W  Nr 10 S. 178/84*. Nach Bemerkungen
“ b e , d,e m etal!og?ipW sch. Natur des Hartmetalis wrrd

seine Herstellung aus W olframerzen auf pulvermetallurg 
schem Wege kurz geschildert und dann naher auf die Aus- 
b i Ł  der Hartmetallbohrer, im besondern ihre 

Schneidenform, die Verbindung von Bohrkopf und Bohr- 
stalil sowie die Form des Bohrkopfes emgegangen^ An
schlieBend werden hinsichtlich der Behandlung der Bohr- 
werkzeuge und der Bestimmung der Bohrfestigkeit von Ge- 

steinen einige niitzliche W inkę gegeben.

Fórderung. M uller, E .: T r o g ke  11 ę : n i o r d  e r  e r
in Braunkoh lenbr ike tt fabr iken .  Braunkohle 41 (1942)

Nr 22 S 241 48*. In den letzten 15 Jahren sind in den
Braunkohlenbrikettfabriken zur Fórderung ^on RohlroWe, 
Trockenkohle und Staub in s t e . g e n d e m  MaBe Trogketten 
fórderer yerwendet worden. Der augenblickliche Stand der 

eine-efiihrten Bauformen wird beschrieben, im besonderen 
von T rog Kette, Kettenstern, Antriebs- und Spannstationen 
Anwendung bei waagrechter, geneigter und senkrechte 
Fórderung. Ausfiihrung der AbschluBfórderer, Doppeltr g- 
kettenfórderer und Verteilungsfórderer. (SchluB folgt.) 

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen. 
R o hrle itu n g e n .  Hahn, W alter: N e u e  S c h a u b i l d e r  

u n d  F o r m e l n  z u r  B e r e c h n u n g  des  D r u c k e r Ł u s ie s  
s-erader R o h r l e i t u n g e n .  Arch. W armewirtsch. 23 (1942) 
Nr 4 S 73/76*. Unter Auswertung der Forschungs- 
ergebnisse aus neuerer Zeit entwickelt der Verfasser 
Arbeitshilfen fiir den planenden Ingenieur, m it denen 
Druekverlustrechnungen einfach und mit ausreichend er- 

scheinender Genauigkeit durchgefuhrt werden konnen.

Dampf kessel. Z immermann, E . : E i n i g e s u b e r
S t r ó m u n g s v o r g a n g e  be i  D a m p f  kes se l n .  Arch.

W a rm e w ir ts c h . 23g (1942) Nr. 4 S. 77/79*. Stroniungs-
verhaltnisse bei Richtungsanderungen. W irkung  \on Um 
lenkungen. EinfluB des Strómungswiderstandes.

Wirtschaft und Statistik.
M ontm industrie . Buskiihl, E .: n e r  R u h r b e r g h a u  ni  

d e r  L e i s t u n g s p r o b e .  Vier)ahresplan 6 (1942) Nr. b 
S. 218/21. B. stellt zunachst grundsatzlich fest, dan man 
bei den MaBnahmen zu einer erneuten Leistungssteigerung 
im Kohlenbergbau m it Rucksicht auf die naturgegebenen 
Laeerungs- und Abbauverhaltnisse nicht dieselben Wege 
eehen konne wie in den Fertigungsindustrien. Trotz aller 
Anerkennung der erzielten Fortschritte konne man die 
Mechanisierung der Gewinnungs- und Ladeaibeit Leines- 

wegs ais die einzige M óglichkeit einer weiteren Leistungs
steigerung im Untertagebetrieb ansehen. Es durfte dem 
Leistungsgedanken sogar abtraglich sein, wollte man den 

»Eisernen Bergmann« ais Stein der Weisen ansehert, m it

i Einseitig bedruckte Abzugc der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Glflckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 JiM 
fiir das Yierteljahr zu beziehen.

Vferschiedenes.

Kunststoffe. Braudorn, K. H.: G um m i  und  guinmi- 
ahnliche Kunsts to ffe  ais Konstrukt ionswerk-
stoffe. Z. VDI 86 (1942) Nr. 19/20 S. 303/05 . Eigen- 

'schaften v o n  Gummi u n d  gummiahnlichen S t o t t e n .  a u - 
gemeine K o n s t r u T t i o n s r i c h t l i n i e n .  Technische A n w e n d u n g s -
gebiete. ________

Bezirksverband Gau Berlin

Der bisherige Vorsitzende der Untergruppe Berlin. 
Herr Bergassessor H o l l ing,  hat sein Amt niedergelegt. 
Der Vorsitzende des Vereins Deutscher Bergleute, Herr 
Oberbergrat von Velsen, hat ihm fiir seine Tatigkeit den 
Dank des VDB. ausgesprochen und gleichzeitig im Ein- 
vernehmen mit dem Gauamt fiir Technik, Gau Berlin, zum 
leiter des Bezi rksverbandes Gau  Berl in des VL)B. 
im NSBDT. Herrn Bergassessor Wolfgang A lbrecht ,  
Berlin-Wilmersdorf, LandauerstraBe 3, berufen.

,Verein Deutscher Bergleute. 

Die Geschaftsfiihrung.


