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Die Bergschadensicherung von Kokereien1.
Von Dr.-Ing. habil. Otto Luetkens,  Dortmund.

E i n 1 e i t u n g.

Bei der Betrachtung der Bergschadensicherung von 
Bauwerken ging man im Schrifttum des Baufaches immer 
von dem stationaren Begriff einer S e n k u n g s m u l d e  
aus. Die Gesetzmafiigkeit der Verformung der Erdober
flache durch den Abbau zeigt sich aber viel klarer, wenn 
man den zeitlichen Verlauf der Senkungskurven betrachtet. 
Dann erkennt man, dafi die Erdoberflache Bewegungen in 
Form von wandernden Senkungsmulden durchmacht. Abb. 1 
zeigt eine markscheiderische Aufnahme vom Abbau eines 
einzigerl Flózes von fast horizontaler Lagerung. Diese Dar
stellung, welche freundlicherweise von Markscheider 
J a n u s  zur Verfiigung gestellt wurde, zeigt in klassischer 
Form alle wesentlichen Merkmale der Oberflachenverfor- 
mung infolge des Abbaues. Die mit den groBen rómischen 
Zahlen bezeichneten Abschnitte geben jeweils den Abbau- 
fortschritt von ungefahr drei Monaten und die sich daraus 
ergebenden Veranderungen der Erdoberflache wieder. 
Die Beweg^ungen der einzelnen Punkte der untersuchten 
Festlinie lassen sich in vertikaler und horizontaler Rich
tung verfolgen. Die Verringerung bzw. VergróBerung des 
seitlichen Abstandes zweier Festpunkte deutet die jeweilige 
Pressung oder Zerrung an. Eine genauere Darstellung der 
Wanderung jedes einzelnen Punktes in Richtung auf den 
Abbauschwerpunkt enthalt eine Arbeit von W  e i B n e r 2, 
welche u. a. die Oberflachenbeanspruchung infolge des Ab
baues nach den vorgenannten Untersuchungen von Janus in

Markscheiderische Vorermittlung ais Grundlage 
der baulichen Sicherung.

Betrachtet man die Abbaueinwirkungen nicht mehr ais 
eine »hóhere Gewalt« von nicht im voraus abschatzbarer 
Art und GroBe, sondern ais einen technisch erfaBbaren Vor- 
gang, dessen Grenzwerte nach friiheren Beobachtungen zu 
iibersehen sind, so wird die Bergschadensicherung zu einer 
klaren, lósbaren Aufgabe des Baufaches. So selbstverstand- 
lich diese Feststellung anmuten mag, so notwendig ist sie 
trotzdem, denn bisher hat man es versaumt, dem Bau- 
ingenieur diejenigen Angaben zu machen, die er fiir eine 
folgerichtige Bearbeitung der Bergschadensicherung 
braucht. Die ublichen markscheiderischen Angaben iiber die 
zu erwartenden Einwirkungen befassen sich zur Hauptsache 
mit der Richtung der Bewegung, dem MaB der absoluten 
Senkung und der Dauer des Vorganges.

Haufig werden daran noch kurze Winkę iiber die zu 
wahlenden MaBnahmen angekniipft, womit gleichsam die 
Diskussion zwischen Markscheidern, Architekten und 
giinstigsten Falles auch — Bauingenieuren ihren Anfang 
nimmt. Will man sich von diesem empirischen Vorgehen 
lósen und der Wirtschaftlichkeit der Bergschadensicherung 
Rechnung tragen, so mufi man das Schwergewicht auf den 
Konstrukteur verlagern. Mit den vorerwahnten markschei
derischen Angaben ist dem Bauingenieur nicht gedient, er 
braucht fiir die Wahl der Konstruktion und die Durchfiih- 
rung der statischen Berechnung zwei konkrete Zahlen:

Abb. 1. Yerformung der Tagesoberflache infolge des Abbaues.

besonders klarer Form behandelt. Weifiner beschreibt hier 
sowohl den zeitlichen Verlauf der wechselnden Zerrung 
und Pressung an einem MaBpunkt ais auch die Abhangigkeit 
ihrer GróBe von der Abbauteufe. Erganzend soli kurz auch 
auf die Form der Senkungslinien eingegangen werden, 
welche in Abb. 1 aufgetragen sind.

Bei einer Abbauteufe von nur 170 bis 180 m liegen die 
Kriimmungswendepunkte in iiber 100 m Abstand. Daraus 
ergibt sich der wichtige SchluB, dafi sich — unter Voraus- 
setzung einer stetigen Krummungskurve — unter den hier 
gegebenen Verhaltnissen keine Senkungsmulden von nur 
wenigen Metern bilden kónnen. Die iibliche iiberhóhte 
Wiedergabe einer Senkungsmulde unter einem Gebaude 
fiihrt leicht zu falschen Vorstellungen und unrichtigen 
Folgerungen, welche den Bergbau unnótig belasten. Die 
Darstellung der Senkungslinien von Janus vermittelt im 
iibrigen auch die theoretisch bemerkenswerte Erkenntnis, 
dafi jeweils eine Zerrung nur in Verbindung mit einer 
Kriimmung auftritt, deren Mittelpunkt unten liegt, und daB 
umgekehrt eine Pressung nur gleichzeitig mit einer nach 
oben geóffneten Kriimmung beobachtet wird.

1 Vortrag, gehalten auf der 49. Sitzung des Kokereiarbeitsausschusses 
vom 13. April 1942 in Saarbrucken.

* W e if in e r :  T)ie Gebirgsdynamik vom Abbau bis zur Tagesober
flache, Arch. bergb. Forsch. 3 (1942) Nr. 1 S. 1.

1. das MaB der auf die Langeneinheit bezogenen maxi- 
malen Pressung oder Zerrung der Bauwerksohle,

2. das Stichmafi der Verkrummung bzw. den kleinstmóg- 
lichen Krummungshalbmesser der zu erwartenden bzw. 
móglichen Senkungslinie.

Diese beiden Angaben lassen sich in grober Annaherung 
mit einer ausreichenden Genauigkeit von etwa 10 o/o durch 
eine Vorausberechnung der Senkungslinie markscheiderisch 
erfassen.

Die dritte Angabe iiber die Streichrichtung der Flóze, 
nach der sich die giinstige Himmelsrichtung der Haupt- 
achsen eines Bauwerkes im Lageplan richten soli, sei nur 
der Vollstandigkeit halber hier erwahnt. Es diirfte all- 
gemein bekannt sein, dafi man stets versuchen soli, die 
Batterieachsen in die Streichrichtung zu legen.

%
Auswertung der markscheiderischen Angaben.

Welchem Zweck dienen nun die oben gefórderten An
gaben? Aus der GróBe der horizontalen Dehnung und des 
Kriimmungshalbmessers der Senkungslinie ergeben sich zu
nachst einmal die notwendigen MaBe der Trennfuge 
zwischen zwei Bauteilen sowie die Auflagerliingen der sie 
verbindenden Schlepptrager. Die zweite Angabe iiber den 
minimalen Kriimmungshalbmesser soli dem Statiker die

Flóz in -176 m
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Móglichkeit geben, jedes Bauwerk daraufhin zu 
suchen, wie es auf diese Anderung seiner Autlageibedin 

gungen reagiert. , , .
Das bedeutet eine ungewóhnliche Aufgabe, welche eine 

vóllige Umstellung der gewohnten Be1rechnu+nSŝ ^ 5 r ;  
fordert. Im Ingenieur- und Bruckenbau kommt es  lmmerhin 
zuweilen vor, daB ungleichmaBige stu*ze" se” kH £ £ ^  
ihre Aus wirkungen auf den Krafteyerlauf berucksich lgt 
werden miissen. Dagegen hat man sich bisher kaum mit de 
Frage der Empfindlichkeit von Mauerwerksbauten bei un- 
gleicher Baugrundsetzung beschaftigt. Solange keine 
griindlichen theoretischen Vorarbeiten auf diesem Gebiet 
vorliegen, wird man sich mit Erfahrungstatsachen begnugeii 
miissen. Die Angabe des Kriimmungshalbmessers braucht 
man in jedem F a l i ,  d e n n  e i n e  Anwendung von beobachteten
Erfahrungstatsachen setzt eine Vergleichbarkeit yoraus. 
Man mufi das Verhalten bestehender Bauwerke unter der 
Einwirkung einer bestimmten gemessenen Kriimmung einei 
solchen gegeniiberstellen, welche fiir den Baugrund des be
treffenden Neubaues erwartet wird. Die iibliche Angabe, 
diese oder jene Konstruktion habe sich bewahrt, niitzt gar 
nichts, wenn nicht festgestellt wird, welche Kriimmung und 
welche Dehnung das betreffende Oelande erfahren hat.

Wenn man von dieser Erkenntnis ausgeht, wird man 
kiinftig fiir alle haufig wiederkehrenden Bauwerks- und 
Konstruktionstypen, welche in statischer Hinsicht theore- 
tisch schwer zu erfassen sind, laufend Beobachtungsmaterial 
sammeln miissen, indem man hauptsachlich vermerkt, bis 
zu welchem gemessenen Kriimmungshalbmesser das betref
fende Bauwerk k e i n e  Schaden zeigt. Ais eine in wirt- 
schaftlicher Hinsicht erfreuliche Folgę dieser Betrachtungs- 
weise sei zunaćhst erwahnt, daB der immer wieder ange- 
fiihrte Fali der inneren oder auBeren Freilage eines 
Bauwerkes nur bei ganz wenigen Bauwerken eintreten 
kann, sofern die Krummungskurve in der iiblichen Weise 
stetig verlauft. Die Steifigkeit der meisten Bauwerke reicht 
hierzu nicht aus, oder anders ausgedriickt, ein so kleiner 
Kriimmungsradius, wie er im Falle einer Freilage auf
treten muBte, kann bei der iiblichen Abbauteufe nicht vor- 
kommen. Bei allen Bauwerken, welche weich sind, d. h. 
welche der in Betracht kommenden geringen Kriimmung 
elastisch folgen kónnen, eriibrigt sich somit jede Ausgabe 
fiir Verstarkungen, welche eine — trotzdem unzureichende 

vertikale Biegungssteifigkeit anstreben. Eine Ausnahme 
von dieser Feststellung bilden nur einige wenige Baukórper, 
wie hohe Oas- und Fliissigkeits- und sonstige Behalter, 
Kamine usw., die auch einer geringen Bausohlenkriimmung 
nicht folgen, weil sie die fiir eine Freilage ausreichende 
vertikale Biegungssteifigkeit besitzen.

Den praktischen Wert dieser Uberlegung zeigt schon 
das Beispiel der Koksofenbatterie. Das ist ein solcher Bau- 
werkstyp, dessen Bergschadenempfindlichkeit auf theore- 
tischem Wege schwierig zu untersuchen ist; denn es handelt 
sich um einen recht verwickelten Mauerwerkskórper, 
welcher bereits groBen Verformungen aus Temperatur- 
einwirkungen unterworfen wird. Auf Anregung des Ver- 
fassers ist eine gróBere Anzahl von Ofengruppen im 
Ruhrrevier vermessen und auf Schaden untersucht worden. 
Die aus der Zusammenstellung dieses Erfahrungsmaterials 
gewonnenen Riickschlii§se werden den Zechen, welche sich 
an dieser Arbeit beteiligen, bei kiinftigen Neubauten von 
Nutzen sein. Wenn die Arbeiten auch noch nicht ab- 
geschlossen sind, so soli doch das Teilergebnis aus der 
Untersuchung einer Anlage hier bekannt gegeben werden.

Bei vier Batterien mit Unterbrennerófen gleicher Her- 
stellerfirma ergeben sich aus dem Nivellement in der 
Unterkante der Betonbalken in den Diisenkanalen vertikale 
Verbiegungen von 150, 200, 330, 380 und mehr Meter 
Kriimmungsradius, ohne daB erkennbare Schaden oder 
Leistungsverluste eingetreten sind. Das bedeutet ein Stich- 
maB der Kriimmung von 3 bis 4 cm auf eine Lange von 
rd. 6 bis 10 Metern. Bei dieser Orófienordnung kann der 
Verdacht ausschalten, daB es. sich nur um Ungenauigkeiten 
der Ausfiihrung handeln konne. An einzelnen Stellen wurde 
eine ahnliche Kriimmung in den Fiillwagenschienen wie in 
den Diisenkanalen festgestellt. Die Fiillwagenschienen 
allein ergeben kein sicheres Zeugnis, weil sie im Laufe der 
Zeit nachreguliert worden sein kónnen. Selbst bei groBer 
Vorsicht laBt sich aus diesen Beobachtungen der SchluB 
rechtfertigen, daB Senkungswellen mit einem Kriimmungs- 
halbmesser von iiber 500 m dem hier untersuchten 
Kokereiofentyp keinen Schaden zufugen. Einem Radius von 
.500 m entspricht bei 40 m Lange ein Stich von ~ 40 cm

Die Feststellung der Unempfindlichkeit eines Bauwerkes 
gegeniiber einer vertikalen Verbiegung mit 500 m Radius 
ist von groBer wirtschaftlicher Bedeutung. Vor einigen 
Jahren wurde beim Neubau einer Kokerei noch von den 
Lieferfirmen eine Garantie abgelehnt, wenn sich der zehnte 
Teil dieser Kriimmung infolge ungleichmaBigen Bau- 
grundes einstellen wiirde. Dadurch wurden unverhaltnis- 
maBig teuere Tiefgriindungen veranlafit, dereń Zwecklosig- 
keit jetzt unter Beweis gestellt werden kann. Der Wert der 
vorgenannten»Untersuchungen ist also wohl zu erkennen.

Im Schrifttum findet man bisher nur wenige Angaben 
sowohl iiber die beobachteten Kriimmungen der Bauwerks- 
sohle infolge des Abbaues ais auch iiber die Empfindlich
keit der Bauwerke. Sehr interessante Hinweise iiber 
Schaden an Kokereien enthalt aber eine Veróffentlichung 
von Oberste-Brink 1. Danach betragt die gróBte Schief- 
lage, welche Oberste-Brink auf Grund seiner umfassenden 
Tatigkeit auf diesem Gebiet hat feststellen kónnen, 1,25 o/o 
der Lange einer Batterie. In der gleichen Veróffentlichung 
ist auch die Kriimmung einer 2 m starken Fundamentplatte 
beschrieben, welche nach Abbruch der Ofen gemessen 
wurde. Die gróBte Verbiegung trat zur Zeit dieser Messung 
bei 10 m in der Batterieachse auf. Diese wird durch einen 
Kriimmungshalbmesser von rd. 450 m gekennzeichnet. An 
dieser Stelle der Platte befindet sich aber kein RiB. Hier- 
durch scheint sich die Ansicht des Verfassers zu bestatigen, 
daB Kriimmungen von iiber 500 m Radius noch auBerhalb 
der einer Kokerei eigenen Bauwerksempfindlichkeitsgrenze 
liegen. Abgesehen von dieser órtlich auf ~ 10 m begrenzten 
Verbiegung entspricht die verhaltnismaBig geringe Krura- 
mung der Platte einem Halbmesser von mindestens etwa 
650 m.

Im besonderen ist die Kriimmung bei 30 bis 40 m, wo 
die Hauptrisse der Platte beobachtet wurden, zur Zeit der 
Messung — d. h. nach dem Abbruch — sehr gering. Aus 
der Angabe, daB bei 40 m schon kurze Zeit nach der Er- 
richtung mehrere Ofen so stark beschadigt wurden, daB sie 
abgebrochen und ersetzt werden muBten, ist zu schliefien, 
daB hier seinerzeit eine ganz erhebliche Kriimmung auf- 
getreten ist. Kiinftig empfiehlt es sich, in solchem Augen- 
blick sofort Messungen vorzunehmen, um einmal positiv 
angeben zu kónnen, bei welchem Kriimmungsradius der 
Bruch einer Batterie eintritt. Aus den vorerwahnten Mes
sungen laBt sich leider nur der immerhin gleiehfalls wich
tige SchluB ziehen, welche Kriimmung noch ais ungefahr- 
lich anzusehen ist und wann jeweils eine Hebung oder. 
Nachregulierung der betreffenden Konstruktion notwendig 
wird. I

Grad der Bergschadensicherung.

Es ist iiblich, die einzelnen MaBnahmen der Berg
schadensicherung nach ihren statischen Zusammenhangen 
zu ordnen. Fiir die Planung ist es indes einfacher, die 
Unterscheidung nach wirtschaftlichen Merkmalen, d. h.nach 
dem Grad der Sicherungskosten vorzunehmen. Zu diesem 
Zwecke soli ein neuer Begriff der »Sicherungsstufen« ein- 
gefiihrt werden.

Zur Sicherungsstufe 1 zahlen alle MaBnahmen, welche 
grundsiitzlich fiir a l l e  Bauten im Bergbaugelande gelten 
und demzufolge auch nur geringe zusatzliche Kosten ver- 
ursachen diirfen. In statischer Hinsicht gehóren solche 
MaBnahmen zur Teilsicherung. Die Sicherungsstufe 2 um- 
faBt die in Einzelfallen notwendigen verscharften Siche- 
rungsmaBnahmen, jedoch nur soweit es sich statisch um 
Teilsicherungen handelt, wahrend die Vollsicherung wegen 
der noch gróBeren Kosten zur Sicherungsstufe 3 gerechnet 
wird.

Die Einstufung der Bauwerke ergibt sich aus dem Ver- 
haltnis von dem Wert, der Wichtigkeit und Empfindlichkeit 
des Bauwerkes zum AusmaB der zu erwartenden Bergbau- 
einwirkungen.

Vermeidung von Pseudobergschaden.

Sogar auf den Zechenanlagen wird der Bergbau haufig 
mit Schaden belastet, welche er gar nicht oder nur zu einem 
geringen Teil zu verantworten hat. Es sollen hier daher 
auch kurz die unechten Bergschaden behandelt werden, 
denen man auf Kokereien haufig begegnet.

Die bekanntesten Pseudobergschaden sind wohl die 
S e t z u n g s  s c h a d e n  infolge ungleichmaBigen Bau- 
grundes und infolgeNichtbeachtung der bodenmechanischen 
Grundregeln. Ein einfaches Beispiel zeigt die Griindung 
v°n Koksofenbatterien. In Abb. 2a ist die iibliche durch-

1 Bergschaden an Kokereien und ihre Verhutung, Arch. bergb. F o rs c h .3  
(1942) Nr. 1 S. 14— 15.



gehende Fundamentplatte gezeichnet, welche bei nichtbin- 
digem Baugrund auch richtig ist. Bei bindigem Baugrund 
(Ton, Lehtn, »FlieB« usw.) muB der Mittelteil mehr ein- 
sinken, ais die beiden leichten Aufienteile. W ill man die 
seitlichen Abhitzekanale auf die gleiche Platte wie die 
eigentlichen Ofen stellen, so muB man bei bindigem Bau
grund die Platte zur Aufnahme der Biegungsmomente ent
sprechend ausbilden, sonst kriimmt sich die Fundament- 
platte zu stark (vgl. Abb. 2b). Dadurch kónnen einerseits 
die seitlichen Abhitzekanale oder deren Rohrstutzen be- 
schadigt werden, andererseits wird die Fundamentplatte 
schon im Ruhezustand iiberanstrengt. Wahlt man die Starkę 
der beiderseits anschlieBenden Fundamentplatten unter den 
Abhitzekanalen sehr diinn, wird zwar die notwendige 
Plattenbewehrung geringer, es tritt dafiir aber eine um so 
gróBere Verbiegung in der Querrichtung auf. Man beachte, 
daB derartigeri Kriimmungen in der Querrichtung ais Folgę 
eines iiblichen Setzungsvorganges bei der Erórterung von 
Gewahrleistungen keine Bedeutung beigemessen wird, 
wahrend man echte Bergschaden selbst bei geringerer 
Kriimmung grundsatzlich aus jeder Gewahrleistung aus- 
nimmt.

bj nechgiebiger Baugrund

Abb. 2. Griindung eines Unterbrennerofens.

Will man die Folgen ungleicher Setzung ganz ver- 
meiden, so muB man bei bindigem Baugrund die seitlichen 
Abhitzekanale gesondert grtinden(Abb. 2c), die gegenseitige 
Schiefstellung in Kauf nehmen und ihr durch nachgiebige 
Ausbildung der verbindenden Rohrstutzen Rechnung tragen. 
Fehlerhafte Griindungen kommen auch haufig in Maschinen- 
hausern vor. Es empfiehlt sich stets, die schweren Ma- 
schinenfundamente vóllig von den Bauwerksfundamenten 
zu trennen.

Eine zweite Art von Pseudobergschaden entsteht aus 
der Nichtbeachtung von Tempera t u re i nwi r kungen .  
Die starkę Ausdehnung massiver Dacher durch die Sonnen- 
bestrahlung, welche auch im bergschadenfreien Gebiet zu 
erheblichen RiBbildungen fiihrt, diirfte recht bekannt sein. 
Dagegen’wird die viel gróBere Temperatureinwirkung der 
Ofen meist bei der Berechnung der Kokereiunterbauten ver- 
nachlassigt.

Die Eisenbetonplatte unter den Koksófen wird in 
zweierlei Hinsicht durch Warmeeinwirkungen beansprucht.

Erstens tritt beim Anheizen der Ofen eine starkę Zerrung 
n u P^erkante der Decke auf, welche durch die 
Keibung iibertragen wird. Das Wachsen der Ofen beim 
Anheizen unterliegt keinem Zweifel, die Aufnahme der Zer
rung aus der Reibung in der Plattenoberkante wird aber 
bei den statischen Berechnungen meistens nicht in Ansatz 
gebracht.

Die zweite Beanspruchung, welche man bisher ganz 
selbstverstandlich der Stahlbetonkonstruktion unter einem 
Koksofen zugemutet hat, ist diejenige aus der Temperatur- 
di f ferenz zwischen Oberkante und Unterkante des Stahl- 
betons. Bei der Fundamentplatte eines Normalbrenners ist 
dies noch nicht so wichtig wie bei der Tischplatte eines 
Unterbrennerofens. Sobald man die Temperaturdifferenz 
beriicksichtigt, erhalt man eine erheblich gróBere Be- 
wehrung, denn die Temperaturhóhe betragt rd. 300° in der 
Oberkante der Decke und nur 50-100° in der Unterkante 
der Decke.

Zusammenfassend zu diesen beiden ersten Arten der 
Pseudobergschaden ist noch zu bemerken, daB sie viel 
wesentlicher sind, ais im allgemeinen angenommen wird. 
Wenn auch die Materialbeanspruchungen infolge ungleich- 
fórmiger Setzung oder infolge von Temperatureinwir
kungen im allgemeinen nicht ausreichen, um die betreffen- 
den Bauteile zu zerstóren, so schwachen sie doch die 
Konstruktion schon so weitgehend, daB der Angriff der 
Abbaueinwirkungen auf einen bereits geschwachten Kórper 
trifft und diesen viel leichter zerstórt, ais wenn keine 
vorherige Uberbeanspruchung vorliegt.

Richtlinien fiir die Sicherungsstufe 1.
Geht man alle MaBnahmen durch, welche man zum 

Zwecke der Bergschadensicherung in Erwagung ziehen 
kann, so stellt man fest, daB die Ausrichtung der ersten 
generellen Planung viel wichtiger ist, ais jede EinzelmaB- 
nahme.

Bei der Auswah l  des Bauplatzes ist zu beachten, 
daB ein spróder Baugrund die Bodenbewegungen harter 
weiterleitet ais ein weicher Baugrund. Denn in einer Boden- 
schicht mit geringerem inneren Reibungswinkel — hierzu 
zahlen wasserhaltige Ton-, Lehm- und FlieB-Sandschichten
— gleicht sich ein Teil der Senkungsdifferenzen im Boden 
aus. Im bergbaufreien Gelande sucht man sich bekanntlich 
móglichst festen Baugrund aus, um die Schaden aus ver- 
schiedenartiger Setzung zu verringem. Im Bergbaugelande 
zieht man eine Flachgriindung auf weichen Bodenschichten 
mit gróBerer Eigensetzung einer Tiefgriindung auf trag- 
fahigeren Bodenschichten mit geringer Eigensetzung vor.

Zur Wahl der B a u f o r m ist folgendes zu sagen: Die 
GróBe der Schaden aus der vertikalen Verbiegung wachst 
mit den GrundriBabmessungen des einzelnen Bauwerks 
oder Bauwerkteiles. Das ist eine Folgerung aus der lang- 
gestreckten Form der Senkungslinien, wie sie in der Ein- 
leitung beschrieben wurde.

Betrachtet man den auf eine Gebaudelange entfallenden 
Kurvenabschnitt der Senkungslinie der Einfachheit halber 
ais Teil einer Parabel, so nimmt die schadliche Setzungs- 
differenz ais Stich des Kurvensegmentes mit dem Quadrat 
der Sehnenlange zu. Von dieser Betrachtung ausgehend 
sind hóhere Bauten mit kleiner Grundflache den flacheren 
und breiteren Bauten vorzuziehen.

Dieser Grundsatz bezieht sićh hauptsachlich auf die 
erste generelle Planung. Bei der Entwicklung einer Ma- 
schinenanlage kann man in vielen Fallen sowohl in die 
Breite wie in die Hóhe gehen. Es kommt vor, daB man nur 
deshalb ein Bauwerk verbreitert, um Transportwege in ver- 
tikaler Richtung zu sparen. Haufig werden aber durch die 
breitere Gebaudeform erheblich gróBere Baukosten fiir die 
Bergschadensicherung verursacht, ais die zusatzlichen 
Kosten fiir Aufziige, Becherwerke und Transportbander 
ausmachen kónnen.

Der Bauingenieur muB sich in erster Linie mit der 
B a u a r t  jedes Bauwerkes beschaftigen. Die wichtigste Er- 
kenntnis iiber die zweckmaGige Wahl der Bauart ist in fol- 
gender Regel enthalten: Besitzt ein Bauwerk keine fiir eine 
Vollsicherung ausreichende eigene Biegungssteifigkeit, so 
wachst die GróBe der Schaden mit dem Grad der Steifigkeit. 
Beispielsweise ist es ganz verfehlt, die Platten unter den 
Batterien durch QuerschnittsvergróBerung oder Anordnung 
von Rippen zu verstarken, weil man damit keine Voll- 
sicherung erreicht. Diese Feststellung deckt sich genau mit 
den Forschungsergebnissen von Oberste-Brink, welcher 
a. a. O. die Schaden an einer 2 m starken Fundamentplatte 
beschreibt.
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Damit stólit man wieder auf die heute noch ungewohnte 
Betrachtungsweise iiber die grundsatzliche Seite des Vor- 
gehens bei jeder Bergschadensicherung. Um SchluBfolge- 
rungen aus der. statisch oder empirisch ermittelten 
Ernpfindlichkeit jedes einzelnen Bauwerkes auf die Eignung 
der fraglichen Sicherungsmafinahmen ziehen zu konnen, 
benótigt man unbedingt die markscheiderische Angabe iiber 
den voraussichtlichen Kriimmungshalbmesser'der Senkungs- 
linien. Da man, wie/eingangs erwahnt, nur in wenigen Fallen 
die Vorbedingung einer Vollsicherung antrifft, ist es fast 
immer richtig, zunachst zu iiberlegen, wie man ein Bauwerk 
weich, d. h. elastisch nachgiebig gestalten kann.

Eine elastische Konstruktion hat den Vorteil, daB sich 
die Krummung des Baugrundes gleichmaBig dem gesamten 
Bauwerk mitteilt, und daB ein starker Bruch an einer ein
zelnen Stelle vermieden wird. LaBt sich bei der Eigenart 
des betreffenden Bauwerkes weder eine Vollsicherung noch 
eine elastische Bauweise erzielen, so muB man bestrebt 
sein, durch Anordnung gewollt schwacher Stellen das Auf
treten des Bruches in geeigneter Weise zu lenken. Vereinzelt 
gibt es noch eine Ausweichmóglichkeit fiir Bauwerke, 
welche sich ohne erhebliche Zusatzkosten weder elastisch 
noch steif ausbilden lassen: derartige Bauwerke kann man 
dadurch den Abbaueinwirkungen entziehen, daB man sie an 
einen steifen Baukórper anhangt. Beispielsweise ist es 
zweckmaBig, die Kokslóschtiirme nicht ais Einzelbauwerk 
zu errichten, sondern aus dem steifen Kohlenturm auszu- 
kragen (Abb. 3). Hierdurch erreicht man gleichzeitig, daB 
die durch Lóschgase am meisten gefahrdeten seitlichen Ab- 
schluBwande jederzeit ausgebessert oder abgerissen werden 
konnen, weil sie nicht den Schlot und die Wasserbehalter 
zu tragen brauchen.

Beschaftigen wir uns mit der Frage, wie man einem 
Bauwerk eine gróBere Nachgiebigkeit yerleihen kann, so

ist an erster Stelle bei allen Stab- und Fachwerkkonstruk- 
tionen die Einfiigung von G e l e n k e n  zu erwagen. Von 
der Móglichkeit, eine Konstruktion durch Einfiigen von 
Gelenken elastischer und damit auch widerstandsfahiger 
gegen Bergbaueinwirkungen zu machen, wird bis heute 
noch nicht geniigend Gebrauch gemacht. Man ist haufig 
noch der Auffassung, daB man einen Kórper so steif ais 
irgend móglich machen soli, auch wenn dadurch keine voll- 
standige raumliche Steifigkeit und somit auch nicht die 
Móglichkeit einer Vollsicherung erreicht ist. Es gibt aber 
nur zwei richtige Wege der Bergschadensicherung1; ent- 
weder macht man ein Gebaude wirklich so steif, dali es 
durch keinerlei Bodenverformungen zerstórt werden kann, 
oder man versucht die Konstruktion so elastisch wie nur 
móglich zu gestalten, damit sie allen auftretenden 
Bewegungen weitgehend folgen kann.

Der Anwendungsbereich von Gelenkanordnungen er- 
streckt sich auf alle Rahmenkonstruktionen, dereń FuB- 
punkte im Bergsenkungsfall Verschiebungen erleiden. Es 
gibt auf jeder Kokerei eine Reihe von Gerippebauten, 
welche im ErdgeschoB keinerlei Wandausmauerungen be- 
sitzen, so beispielsweise Siebereien, Eckstationen von 
Transportbriicken u. a. mehr. Bei diesen Bauwerken kann 
man den gróBten Teil der Stiitzen ais Pendelstiitzen aus
bilden, man braucht nur in den vier AuBenwanden je zwei 
Stutzen zur Aufnahme der Horizontalkrafte aus Wind mit
einander zu verspannen oder, noch besser, zu einem Drei- 
gelenkrahmen zusammenzufiigen.

Die Notwendigkeit der Anordnung von Gelenken ist 
im Stahlbetonbau noch groBer ais im Stahlbau, da dieser 
naturgemaB elastischer ist. Sollen in den Gelenkpunkten 
sehr groBe Lasten iibertragen werden, so ordnet man auch

1 L u e tk e n s  : Die Bergschadensicherung, Berlin 1911. S. 105.

Scbmti c-c

Abb. 3. Auskragung 
eines Kokslóschturmes 
aus einem Kohlenturm.

Abb. 4. Gelenkausbildung an einem Kohlenturm.
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im Stahlbeton zweckmaBig Stahlgelenke an. Das' zeigt 
Abb. 4, in der ein Kohlenturm einer Saarzeche fiir 3000 t 
Fullung dargestellt ist. Werden dagegen nur geringe Auf- 
lagerkrafte iibertragen, so erreicht man im Stahlbetonbau 
eine Oelenkwirkung durch seitliche Einschniirung des Ge- 
lenkquerschnittes und durch diagonale Eisenfiihrung.

In dieser gelenkigen Ausfiihrung soli auch stets der 
AnschluB der Koksofenkópfe an die Fundamentplatte er
folgen. Die Notwendigkeit der Gelenke ergibt sich auch 
ohne Beachtung der bergbaulichen Einwirkungen — aus 
den Bewegungen der Ofen beim Anheizen.

Es sollen jetzt noch einige Anordnungen von Gelenken 
in Stahlbetonkonstruktionen gezeigt werden, welche weniger 
gebrauchlich sind. Abb. 5 stellt einen groBen Kaminkiihler

Wdnd und Stutzfundampnten

Abb. 5. Kaminkuhler-Unterbau.

dar, welcher mehrere Besonderheiten in sich vereint. 
Erstens wird die gesamte Windhorizontalkraft an einer 
Stelle konzentriert aufgenommen, alle FuBpunkte der auf- 
gehenden Stahlkonstruktion sind durch einen Balkenrost 
mit der Mittelstiitze verbunden und stehen im iibrigen auf 
Pendelstiitzen. Um auch die aussteifende Wirkung der 4 m 
hohen Behalterwande weitmóglichst auszuschalten, sind 
zweitens diese AuBenwande von den Stiitzenfundamenten 
abgetrennt und durch vertikale Fugen in den Ecken auf- 
geschnitten. Es ist dieses das gleiche Konstruktions- 
prinzip, welches der Verfasser bei Gasbehalter-Unter- 
bauten anwendet.

Abb. 6 gibt einen anderen Kiihlturmunterbau wieder, 
welcher nach gleichem Prinzip konstruiert ist. Das ur-

II II I I 1 M" 11  ̂ I! 1.....................1 II II T T - T T

Abb. 6. Kaminkiihler im aufgetragenem Gelande.
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Abb. 7. Unterbau eines Unterbrennerofens mit aufgeloster Fundamentplatte.
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spriingliche Gelande liegt hier 2 m tiefer ais die Oberkante 
der Auffiillung, welche den spateren Zechenflur bilden soli. 
Wahrend bei dem ersten Kaminktihler die gesamten 
Zerrungs- oder Pressungskrafte von der Behaltersohle auf
genommen werden muBten, ist hier die Móglichkeit aus- 
genutzt, die Behaltersohle auf Pendelstutzen aufzustandern 
und nur den Mittelpunkt steif nach unten zu fiihren. Bei 
dem ersten Kaminkiihler sind nur die FuBpunkte der auf- 
gehenden Stahlkonstruktion der Wirkung der Horizontal- 
verformung des Baugrundes entzogen, bei dem zweiten 
Behalter ist dieses auch fiir die gesamte Behaltersohle ge- 
gliickt. Dadurch spart man die Zerrungsbewehrung der 
Sohle.

Abb. 7 veranschaulicht eine weitere Anwendung der 
gleichen Konstruktionsart, und zwar fiir den Unterbau 
einer zur Zeit im Bau befindlichen Koksofenbatterie mit 
Unterbrennerófen. Da bei dem AusstoBen des Koks
kuchens starkę Horizontalkrafte in den Baugrund iiber- 
tragen werden miissen, kann man hier keine Pendelstutzen, 
sondern nur vierendeelartige Rahmenscheiben gebrauchen, 
welche in der Langsrichtung der Batterie gelenkige Auf- 
lagerschneiden besitzen. Die Konstruktion hat den VorteiI, 
daB man in der Baugrundsohle die groBen Zerrungskrafte 
aus Reibung in der Langsrichtung der Batterie nicht in 
der ganzen Lange aufzunehmen braucht.

In Abb. 8 erkennt man die Anordnung von Gelenken 
bei der Maschinenbahn der Koksausdriickmaschine auf 
einer Saarkokerei. Die Maschinenbahn ist so konstruiert, 
daB die gesamten anfallenden Horizontalkrafte beim Aus- 
druckvorgang von den Fundamenten des hinteren Schienen- 
tragers aufgenommen werden; der vordere Schienentrager 
ruht auf Pendelstutzen. Die meisten Schaden an den 
Maschinenbahnen sind dadurch zu erklaren, daB man einen 
Teil des Horizontalschubes in die vorderen Fundamente 
und einen anderen Teil in die riickwartigen Fundamente 
geleitet hat. Man hat dabei nicht an die Langenanderungen 
der Bauwerkssohle aus horizontaler Bodenverformung 
gedacht.

der Senkungsunterschiede zu verringern, ist die Anordnung 
von Trenn- oder Bewegungs fugen  zu nennen.

Schnilt a-a
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Abb. 8. Maschinenbahn einer Koksausdruckmaschine. 

Weitere Ausfiihrungen von Gelenken in der Stahl-

u n d  e i n e s  W e r i < -stattgebaudes sind aus den Abb. 9 und 10 ersichtlich. Die
h;fnHC|+en ^ )usanl rnenflange sollen hier nicht naher be-

Darstellun? inn’rita *S fnicht.!n5&1jch ist> eine einwandfreie 
uarstellung in d e notwendige, kurze Form zu kleidcn.
Es sei nur erwahnt, daB die Einfiihrung von Gelenken
war eine statisch bestimmte Lagerung anstrebt es handelt

sich aber bei den MaBnahmen der Sicherungsstufe l ni r
um eme Teilsicherung. Bei den meisten BauwIrS gelS
hpit an nUr 'u uner Achsrlchtung, die statische Unbestimmt- 

auszuschalten, wesentlich ist aber bei einer Teilsiche

w* h* dfc W S  d S  B aS

Hori^!S+ZiWei7 S Mittel> um sowohl die Auswirkungen der 
horizontalen Zerrungen und Pressungen ais auch diejenigen

Abb. 9. Gasreinigergebaude.

Gelenk

Abb. 10. Werkstattgebaude.

ienicrpn” wichtigsten Fugen auf einer Kokerei sind die- 

w S , ,  R ^ en , e‘nzue nen Koksofenbatterien sowie 
u^ri niPk.ih f i!e Un Kohlenturm- Alle Brucken, Rolir- 
empr 7  r ,p U| Ungen zwischen den einzelnen Bauwerken 
w p n ę r it i ! !  i! mussen so ausgebildet werden, dali 
wefke nhnp ę Abstandsanderungen der Bau-
ist die AnshiW?, gUnug -T g '1011 sind- Am schwierigsten
Abhitzpl-an:iip n^-n^chgiebiger Fugen in den feuerfesten 
Abb 1 1 ) zwischen Koksofenbatterie und Kamin (vgl.

die R T n H Ł ^ tahlK0nstrJUktionen auf Kokereien verdienen 
richtippn Ann i" besondere Beachtung hinsichtlich der 
Bm & 1 cp„ VOn, Fugen' Einerseits haben die
nandbrucken haufig eine betrachtliche Lange so daB die

E S  de* . Baugrundes durch Z^rrung oder 
ist das T r a l i i !  i Dezimeter ausmachen kann. Andererseits 
ganz srpwaltirrp ę u-eifer Bandbriicken kraftig genug, um 
die Wasche nH • lllJ?e 2“ l'bertragen. Der AnschluB an 
20m HfihP u11 kohlenturm liegt meist in 15 bis
oder p r ’ . ^ aendi e Horizontalkrafte aus Zerrung 
werksf imnt -emen groBcn Hebelarm bis zu den Bau
und u  i r j  H1 Verschiedentlich sind groBe Schaden 
una unglucksfalle nur durch den festen AncrhluR vnn

worden In e in e m ^ ll^ h  ^  fehle" de Fl,gei1 verursacht woraen. In emem Fali, be. dem auch Menschenleben ge-
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fahrdet waren, reichten die Zerrungskrafte aus, um starkę 
Stahlprofile von etwa 40 cm2 Querschnitt durchzureifien. 
In einem anderen Fali wurden bei einer Uberquerung der 
Reichsbahn die Kópfe der massiven Briickenwiderlager 
vóllig zerstórt.

Zu den unbedingt notwendigen Mafinahmen der Berg- 
schadensicherung, welche somit noch unter die Sicherungs- 
stufe 1 fallen, gehórt die Berucksichtigung der horizontalen 
Bodenverformung, und zwar hauptsachlich der Zerrung. 
Geht man von der Betrachtung der Empfindlichkeit der

a
♦
L
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Bauwerke aus, so ist es folgerichtig, den Zerrungen und 
Pressungen den Vorrang gegeniiber den Senkungsunter- 
schieden einzuraumen, weil die Senkungslinien meist eine 
im Verhaltnis zur Gebaudesteifigkeit geringe Kriimmung 
aufweisen. Bei allen Bauwerken mufi man daher jeweils 
in derjenigen Richtung, in welcher sich keine statisch be
stimmten Auflagerbedingungen durch Anordnung von Ge- 
lenken oder von langsverschieblichen Lagern schaffen 
lassen, eine Abstandss i cherung der Fundamente oder 
der aufgehenden Konstruktion vorsehen. Diese kann man 
entweder in der Fundamentebene oder in Hóhe der unter- 
sten Decke anordnen. Dafi letzteres nicht unbedingt in der 
Kellerdecke geschehen mufi, zeigt Abb. 12. In dem- hier 
wiedergegebenen Zechenhaus ist die Kellersohle frei- 
tragend ausgebildet. Zwischen der Kellersohle und den 
Einzelfundamenten ist eine Trennfuge angelegt, so dafi die 
Fundamente einer horizontalen Bodenbewegung folgen 
kónnen.

Bei der Abstandssicherung in der Fundamentebene 
wird die Verbindung von Einzel- oder Streifen-Funda- 
menten durch einzelne Rippen dadurch erschwert, dafi man 
ja nicht nur die in der Fundamentunterkante auftretende 
Reibung, sondern auch die gegen die Seitenflachen ge- 
richteten horizontalen Erdwiderstande aufnehmen mufi.

Dieser Erdwiderstand wurde bisher in fast allen Ver- 
óffentlichungen vernachlassigt, er ist aber genau so wichtig 
wie die Reibungskraft unter der Sohle. Bei der praktischen 
Durchrechnung kommt man haufig zu dem Ergebnis, dafi 
der Eisenbedarf infolge der Aufnahme des Erddruckes viel 
gróBer ist ais derjenige zur Aufnahme der Sohlenreibung. 
Die Erddruckeinwirkungen lassen sich dadurch ausschalten, 
daB man in der Unterkante der Fundamente eine 10 bis 
20 cm starkę schlaffe Eisenbetonplatte anordnet. Dadurch 
unterbindet man die Verzahnung des Erdreiches in die 
Fundamente.

Schn/tt b-b

Wand
Sohle

Schiebefugen

Abb. 11. Fugenausbildung in Abhitzekanalen. Abb, 13. Abstandssicherung von Einzelfundamenten.
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Abb. 12. Zechenhaus mit Magazin und Lampenstube.
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Abb. 13 zeigt eine Anwendung dieser neuen Art der 
Bergschadensicherung auf die Griindung eines Destillations- 
gebaudes, welches auf Einzelfundamenten auflagert. Liegt 
die Fundamentsohle sehr tief unter Gelandeoberkante, so 
geiuigt es nicht eininal, die Verzahnung in der Sohle durch 
Anordnung einer schlaffen Platte zu verhindern, sondern 
man muB auch seitlich eine Abschirmung Vorsehen. Ais 
Beispiel ist in Abb. 14 dic Griindung der beiden Streben- 
fundamente eines Fórdergeriistes dargestellt.

Eine andere Móglichkeit, den seitlichen Erdwiderstand 
bei eintretender horizontaler Bodenverformung auszu-

schalten, besteht darin, dafi man den Zwischenraum 
zwischen den Fundamenten offen halt und nicht wieder 
hinterfiillt. In Abb. 15 sieht man ein Generatorengebaude, 
dessen Gebaudefundamente durch Querrippen verbunden 
sind. Durch das Fortlassen der Bodenauffiillung im Innern 
des Gebaudes wird nicht nur der Erddruck gegen die 
Seitenflachen der Rippen vermieden, sondern es wird auBer
dem die Zerrungsbewehrung fiir die Abstandssicherung 
der eigentlichen Generatorenfundamente gespart, dereń 
Sohlenreibung sonst bei einer Zerrung in der Gebaude- 
langsachse durch die Erdauffiillung in die Sąitenflachen der 
Zerrippen weitergeleitet wiirde.

Abb. 14. Abstandssicherung der Strebenfundamente eines Fórdergeriistes.
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Abb. 15. Generatorengebaude.

Die Anordnung der Abstandssicherung in 
Hóhe der ersten Decke bedeutet meist die Preis- 
gabe des untersten Geschosses und eignet sich 
hauptsachlich fiir unterkellerte Hóchbauten, 
welche auf Kokereien nicht sehr haufig vor- 
kommen.

Im iibrigen gelten fiir Kokereien die be- 
kannten allgemeinen Regeln jeder Bergschaden
sicherung. Bei allen offenen oder geschlossenen 
Rohren und Rinnen von Fliissigkeiten, welche 
nicht unter Druck stehen und daher in ihrer 
Bewegungsrichtung vom Gefalle abhangen, 
muB das Gefalle um mindestens 1 o/o iiber das 
normale MaB erhóht werden.

Alle Durchfahrtsóffnungen, wie z. B. die- 
jenigen fiir die Fiillmaschine in den Kohlen- 
tiirmen, miissen so bemessen sein, dafi eine 
ungleichmaBige Setzung benachbarter Bau
kórper keine betrieblichen Schwierigkeiten 
hervorruft. Das bedeutet einerseits eine Er
hóhung des oberen Lichtprofiles, andererseits 
die Verlagerung der Schienen auf iiberhóhten 
Schwellen, so daB man gegebenenfalls die 
Schienenoberkante auch absenken kann.

Befinden sich in einem Bauwerk Einrich
tungen, welche keine Schiefstellung des Bau
werkes vertragen, so miissen ihre Befesti- 
gungen die Móglichkeit zum Nachstellen be- 
sitzen. Daraus ergeben sich entsprechende 
VergróBerungen der frei zu haltenden Off- 
nungen. (SchluB folgt.)

Kanadas Erzbergbau und seine kriegswirtschaftliche Bedeutung.
In der Weltrangliste der Bergbaulander wiirde Kanada 

die sechste Stelle einnehmen; es leistet reichlich 3o/0 des 
Gesamtwertes des Weltbergbaus. Im Gegensatz zu den 
Spitzenlandern Ver. Staaten, Sowjetunion, Deutsches Reich 
und GroBbritannien, beruht die hervorragende Stellung 
Kanadas aber nicht auf der Forderung von Kohle und Erdóf 
sondern fast allein auf der Leistung der Erzreviere. In dem 
Gesamtwert des kanadischen Bergbaus, der fiir 1940 mit
529,5 Mili. Dollar angegeben wird, nehmen die Erze und 
Meta le mehr ais neun Zehntel ein. Der Erzbergbau ist auch 
reichlich Yielseitig und verhaltnismaBig gleichmaBig iiber 
das groBe Gebiet verteilt. Mit Ausnahme von Alberta 
tragen alle groBen Provinzen einen mehr oder wenieer 
groben Anteil zur Erzfórderung bei, wenn auch Ontario

mit der iiberragenden Leistung des Niekel-Kupfer-Reviers 
bud bury und des Goldreviers Porcupine die fiihrende 
Stelle einnimmt. An zweiter Stelle steht die Provinz Brit.- 
Kolumbien nut der Blei- und Zinkerzfórderung des 
Kimberley-Reviers. Im Weltbergbau fiihrend ist Kanada 
mit der Forderung von Nickel, Platin und Asbest; aber 
auch in Gold, Kupfer, Blei, Zink, Silber, Kadmium, Alu- 
minium, Kobalt und Radium nimmt es eine wichtige Stelle 
mii weltbergbau ein. Bei der groBen Bedeutung aller Me- 
alle ni der Kriegswirtschaft kommt der Leistung Kanadas, 

vor allem tur die Versorgung des erzarmen GroBbritannien, 
aoer auch zur Erganzung des die Produktion immer mehr 
ubersteigenden Bedarfs der Ver. Staaten sehr betrachtliche 
ocdeutung zu.
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Zah l en t a f e l  1. Kanadas Erz- und Metallgewinnung 
(a=Metallinhalt der Erzfórderung. - b = Hiittengewinnung).

Erzeugnis
1937

t

1938

t

1939

t

1940

t

Vonder
Welt

produk
tion

%

Gold . . . .  a 127 147 158 166 13

Silber . . .  a 714 691 720 741 9
Platin . . .  a 
Andere Platin-

4,3 5,0 4,7 • 36

metalle . . a 3,7 4,1 4,2 
275 829Kupfer . . .  a 240 416 269 000 317 000 13

„ . . . b 210 024 215 732 229 370 11

Blei . . . .  a 186 950 190 050 U

....................b 181162 181 783 177 865 210 000 11

Zink . . . .  a 168 100i 173 1001 . 10

„ . . . . b 143 826 156 008 159338 10
Quecksilber . . — 0,3 0,2 3002 0

Nickel . . .  a 102 015 95 514 102 559 110 0002 83

Kobalt . . .  a 230 208 332 7

Antimon . . b 18 34 550 0,1

Wismut . . b — 4 206 . 0

Kadmium . . b 338 317 426 8

Eisenerz . . . — — — 300 0002 —

Roheisen . . . 996 671 773 573 844 760 1 188 000 1

Manganerz . . 77 — 359 gering —

Chromerz . . 3 876 — — gering —
Molybdanerz . 
Aluminium . .

7 6 1
110 000

0

41 700 66 000 75 000 11

Radium . . gr 24 70 85 40

1 Ausbringbarer Zinkinhalt der Erzfórdeuing. — 2 Geschatzt.

Der Bergbau auf Go l d  bedarf angesichts der umstrit- 
tenen Stellung dieses Edelmetalls innerhalb der Kriegswirt- 
schaft keiner ausfiihrlicheren Besprechung. Die kanadische 
Goldfórderung entstammt nach der Erschópfung des Klon- 
dike-Reviers in der Provinz Yukon an der Alaska-Grenze 
jetzt in der Hauptsache dem Golden Belt, an der Grenze 
der Provinzen Ontario und Quebec, mit dem groBartigen 
Vorkommen von Porcupine und Kirkland Lake in Ontario 
und Noranda (Rouyn) in Quebec. — Auch die Fórderung 
von Si lber ist kriegswirtschaftlich wenig beinerkenswert. 
Sie wird ais Nebenerzeugnis des Blei-Zinkerzbergbaus im 
Kimberley-Revier in Brit.-Kolumbien, des Goldbergbaus 
in Ontario, des Nickelbergbaus in Sudbury (Ontario), 
des Kobalt-Bergbaus in Cobalt (Ontario) und des Uran- 
Radium-Bergbaus am Grofien Baren-See in den Nordwest- 
Territorien erzielt. — Ein wichtigeres Nebenerzeugnis der 
Verhiittung der Nickel-Kupfererze von Sudbury bildet seit 
einigen Jahren Plat in nebst den Platinmetallen Palladium 
und Rhodium, so daB Kanada seit 1934 das fiihrende n.r- 
zeugerland fiir diese Metalle geworden ist. Bei der Be
deutung des Platin in der chemischen Industrie, namentlich 
fiir die Herstellung von Katalysatoren, kommt der Platin- 
versorgung auch kriegswirtschaftliche Bedeutung zu. 
Zweifellos ist Kanada imstande, den Platinbedarf der Ver. 
Staaten von Amerika und GroBbritanniens, die wahrend des 
ersten Weltkrieges in dieser Hinsicht ernste Schwierigkeiten 
durchgemacht haben, auf absehbare Zeit zu decken, zumal

Z a h l e n t a f e l  2. Die wichtigeren Erzreviere in Kanada.

Provinz Revier hlauptunternehmen Fórderung 1938

Quebec Noranda Noranda Mines Gold . . 10500 kg
Silber . 
Kupfer .

30600 kg 
44100 t

Ontario Porcu Hollinger Gold . . 13700 kg

pine 14 kleinereUntern. Jł • • 25500 kg

Kirkland Lake Shore » * * 13350 kg

Lake
Cobalt Deloro Smelting Silber . 39680 kg

and Refining Co. Kobalt . 208 t
Wismut 4,3 t

Sudbury International Nickel . 74 600 t
Nickel Co. of Kupfer . 132800 t

Canada Gold. . 
Silber .
Platin usw.
Selen 
Tellur .

2500 kg 
77000 kg 
6000 kg 

28 t 
1,4 t

FalconbridgeNickel Nickel . 7200 t

Mines Kupfer . 3700 t

Steep Steep Rock Iron Eisenerzfórderung

Rock Mines 1940 begonnen

Lake

Manitoba Flin-Flon Hudson Bay Zink . . 95000 t

Mining and Kupfer . 25300 t

Smelting Co. Gold . . 3 900 kg
Silber . 
Kadmium

57100 kg 
851

• Selen . 
Tellur .

381 
3 t

Sheritt Sheritt Gordon Kupfer . 13200t

Gordon Mines Gold . . 
Silber .

193 kg
6 600 kg

Brit.-Ko Kimber- Cons Mining and Blei . . 182400t

lumbien ley Smelting Co. of Zink . . 135100 t

Canada Silber . 284 800 kg
(Sullivan-Grube) Kadmium 232 t

Antimon etwa 3001

Granby Granby Cons. Mi Kupfer . 13000t

ning, Smelting and Gold . . 270 kg

Power Co. Silber . 6400 kg

Britannia Howe Sound Co. Kupfer . 21100t
auBerdem Gold u. Silber

Yukon Klondike Yukon Cons. Gold Gold . . 1 900 kg

Nordwest- Eldoradc Eldorado Silb. etwa 30000 kg
Territorien am Grofien Gold Mines Radium etwa 40 g

Baren-See ferner Uransalze

Yellow Mehrere Gold und etwas

Knife Unternehmen Wolframerz

Abb. 1. Die wichtigeren Erzreviere in Kanada.

diesen Landern auch die Produktion Kolumbiens und Sud- 
afrikas zur Verfiigung steht.

Von besonderer Bedeutung gerade auch unter kriegs- 
wirtschaftlichem Gesichtspunkt ist die Fórderung der Bunt- 
metalle in Kanada. Unter ihnen steht Kupfer  mengen- und 
anteilmaBig an erster Stelle. Die Gewinnung von Kupfer 
hat in Kanada von Jahr zu Jahr raschere Fortschntte ge

macht. Kanadas Anteil an der Weltkupfer- 
produktion ist innerhalb 10 Jahren von 5 auf 
13<>'o gestiegen. Die Fórderung entstammt 
etwa zur Halfte dem Sudbury-Revier, dessen 
Roherz 2<y0 Nickel neben 2-3 o/o Kupfer fiihrt. 
Die betrachtlichen Erzvorrate dieses Reviers 
wurden die gegenwartige Produktion noch auf 
etwa 30 Jahre gewahrleisten, wobei jedoch 
mit einer weitern Verlangerung der Lebens
dauer durch ErschlieBung tieferer Lager- 
stattenteile gerechnet werden kann. Die andere 
Halfte der Kupferproduktion entstammt dem 
Goldbergbau in Noranda (Quebec) und dem 
Bergbau auf komplexe edelmetallreiche Erze 
in den Revieren von Flin-Flon und Sheritt 
Gordon in Manitoba, ferner eigentlichen 
Kupfererzvorkommen in Brit.-Kolumbien. Die 
Gesamtvorrate dieser Yorkommen wurden die 
Kupferproduktion von 1940 allerdings nur noch 
fiir etwa 20 Jahre gewahrleisten. Die britische 
Regierung hat sich die gesamte Kupfer
produktion Kanadas, soweit sie nicht im
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Inland selbst verbraucht wird, gesichert; sie hat den 
Erzeugern den letzten Vorknegspreis von 62 je i. . i. 
Elektrolytkupfer gewahrleistet. Tatsachlich sind damit etwa 
80o/o der kanadischen Kupfergewinnung festgelegt. jeae 
andere Ausfuhr ist untersagt, wodurch namentlich Japan 
betroffen worden war. Mit der 1940 erreichten Leistung 
von 315000 t scheint die Kapazitat Kanadas noch nicht yoll 
erreicht zu sein; angeblich sind seitdem weitere Steige- 
rungen erzielt worden.

Bl e i  wird in Kanada zu 99o/o in Britisch-Kolumbien 
gewonnen, wo die Hiitte der Cons. Mining and Smelting 
Co. of Canada bei Trail im auBersten Sudosten dieser 
Provinz unweit der Grenze der Ver. Staaten die grófite Blei- 
Zinkhutte der Welt betreibt; sie verhiittet die sulfidischen 
Erze des Kimberley-Reviers in der Riesenanlage der Sul- 
livan-Qrube. Das Kimberley-Revier lieferte 1940 auch drei 
Viertel der kanadischen Zinkerzfórderung; weitere 20o/0 
kommen von Flin-Flon (Manitoba) und der Rest von 
Sheritt Gordon und einigen kleineren Vorkommen in Brit.- 
Kolumbien und Quebec. Unter den Kriegseinfliissen ist die 
Fórderung von Blei-Zinkerzen in Kanada 1940 etwas ge
steigert worden. Im ganzen diirfte Kanada jedoch die 
Grenze der Leistungsfahigkeit in diesen Bergbauzweigen 
erreicht haben.

Ais neues wichtiges Nebenerzeugnis des Blei-Zinkerz- 
bergbaus des Kimberley-Reviers bzw. der Hiitte in Trail 
ist im Jahre 1941 die Produktion von Z i n n  aufgenómmen 
worden, da die Kimberley-Lagerstatten in ihren ober- 
flachennahen Erzmitteln etwas Zinn fiihren. Die Produk
tion soli etwa 500 t jahrlich erreichen und damit wenig- 
stens einen Teil des Bedarfs Kanadas selbst (2400 tin  1938) 
decken. Ein Beitrag zur bedrangten Zinnversorgung GroB
britanniens und der Ver. Staaten ist nicht zu erwarten. — 
In jiingster Zeit ist Kanada in die Reihe der Quecksi lber  
fórdernden Lander eingetreten durch Erschliefiung eines 
Vorkommens am Pinchi-See in Brit.-Kolumbien. Die an- 
fanglich geringe Fórderung hat sich im Laufe des Jahres 
1940 zu betrachtlicher Hóhe entwickelt, so dafi Kanada 
jetzt einen erheblichen Beitrag zur Versorgung GroBbritan
niens leistet. Die fiir 1940 auf etwa 300 t geschatzte Fór
derung soli inzwischen verdoppelt worden sein.

Nickel ,  das kriegswirtschaftlich bei weitem wichtigste 
Erzeugnis des kanadischen Bergbaus, ist das Haupterzeug- 
nis des Sudbury-Reviers in Ontario. Neuere Produktions- 
zahlen werden nicht bekanntgegeben, jedoch erreichte die 
Fórderung 1940 mit einer gegen 1939 nicht unerheblich 
gestiegenen Leistung einen neuen Hóhepunkt. Da das weit
aus fiihrende Unternehmen, die International Nickel Co. of 
Canada, in den Jahren 1940 bis 1942 eine neue Schacht
anlage errichtete und seine Aufbereitungs- und Ver- 
hiittungsanlagen wesentlich erweitert hat — Mafinahmen, 
die insgesamt eine Neuinvestition von 35 Mili. $ erfordert 
haben —, ist mit einer weitern erheblichen Produktions- 
steigerung fiir die nachsten Jahre zu rechnen. Schatzungs- 
weise wird im Laufe des Jahres 1943 eine Reinnickel- 
Gewinnung von 130000 t erzielt werden. Die Gesellschaft 
hat sich zu dieser Erweiterung aber lediglich unter kriegs
wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschlossen, da sie eine 
vorzeitige Erschópfung der begrenzten Erzvorrate fiirchtet. 
Aufierdem wird durch die Erschópfung der oberflachen- 
nahen Lagerstattenteile, wie die Verwaltung Ende April 
1942 erklarte, eine betrachtliche Steigerung der Selbst- 
kosten fiir die Nachkriegszeit unvermeidlich werden. 
Immerhin laBt sich nach den bisher nachgewiesenen Erz- 
vorraten auch die erhóhte Fórderung fiir 2 bis 3 Jah^zehnte 
aufrecht erhalten. — Die einstmals so beriihmten Gange 
von Cobalt (Ontario), die den Weltmarkt in Kobalt be- 
herrschten und dereń Erschliefiung im Jahre 1904 dem 
Kobaltbergbau auf Neukaledonien ein Ende bereitete, 
gehen der Erschópfung entgegen. Die Fórderung betrug 
1938 nur noch 15 o/o der im Jahre 1909 erreichten Hochst- 
leistung von fast 1400 t, hat sich aber 1940 unter dem 
Druck des Kriegsbedarfs durch Wiederaufarbeitung alter 
Halden wieder etwas steigern lassen. Die Hiitte der Deloro 
Smelting and Refining Co. hat neuerdings zur Bearbeitung 
von mittelafrikanischer Kobalt-Matte iibergehen miissen, da 
die Erzversorgung aus dem eigenen Revier nicht mehr auf 
langere Zeit gewahrleistet ist. — Die verhaltnismafiig un- 
bedeutenden Mengen von Ant imon und Wismut  werden 
hauptsachlich ais Nebenerzeugnis des Blei-Zinkerzbergbaus 
in der Hiitte der Cons. Mining and Smelting Co. in Trail, 
Wismut auch in geringerm Umfang ais Nebenerzeugnis 
der Yerhiittung der Kobalt- und Silbererze in Cobalt

gewonnen. Eine nennenswerte Steigerung der Produktion 
und damit die Erzielung eines wesentlichen Beitrags fiir 
die Versorgung der kriegfiihrenden Grofistaaten ist nicht 
zu erwarten. — Wichtiger ist die Gewinnung von Kad
ra i um ais Nebenerzeugnis der Hiitte in Trail.

Die Versorgung Kanadas mit Eisenerz,  die bisher 
vollstandig auf Einfuhr aus den Ver. Staaten und Neufund- 
land beruhte, erfahrt in jiingster Zeit eine gewisse Ver- 
besserung durch Erschliefiung eines inlandischen Eisenerz- 
vorkommens am Steep Rock-See und eines weitem Vor- 
kommens bei Michipicotle unweit des Obern Sees, beide 
in Ontario. Bei Michipicotle sollen iiber 100 Mili. t kar- 
bonatischer Erze mit 36o/0 Eisen und 2,5o/o Mangan, aber 
mit dem sehr hohen Schwefelgehalt von 2,5 o/„ nachgewiesen 
sein. Durch Sintern stellt man ein Konzentrat mit 53 o/0 
Eisen, 4o/0 Mangan und sehr geringem Schwefelgehalt her. 
Die im Tagebau erzielte Fórderung ergibt eine Jahres- 
Ieistung von 300000-350000 t Sinter. Das Erz am Steep 
Rack Lake ist hochwertiger (Roteisenerz mit 55-60 o/o Eisen,
0 007 o/o Phosphor und 5,9 o/o Kieselsaure); die Vorrate 
werden ebenfalls auf 100 Mili. t geschatzt. Der Bęrgbau an 
beiden Stellen soli subventioniert werden. Der Eisenerz- 
bedarf Kanadas ist bei einer Roheisenerzeugung von
1 188000 t im Jahre 1940 allerdings wesentlich hóher, ais 
an beiden Stellen gefórdert werden soli, so dafi die Inland- 
erzfórderung einstweilen nur einen Teil des kriegswirtschaft
lich gesteigerten und weiter steigenden Bedarfs decken wird. 
Der tatsachliche Einfuhrbedarf betrug in den letzten Jahren 
11/2-2 Mili. t Erz jahrlich. — Auch die Inlandfórderung 
an Stali lveredler-Erzen ist ganz gering und fiir den 
tatsachlichen Bedarf der Eisenindustrie Kanadas, ge- 
schweige fiir denjenigen des Mutterlandes, bedeutungslos. 
Alle Bemiihungen in dieser Richtung haben in den letzten 
Jahren trotz gelegentlich gemeldeter Fundę zu keinem nen- 
nenswerten Erfolg gefiihrt. Allenfalls verspricht der Wolf- 
ramgehalt der Gange des jiingsten grofien Goldreviers in 
Kanada, Yellowknife am Grofien Sklaven-See (Nordwest- 
Territorien) einen Beitrag zur bedrangten Wolframversor- 
gung der angelsachsischen Machte zu leisten.

Bemerkenswerterweise sind auf dem riesigen Gebiet 
Kanadas bisher auch keine Bauxitvorkommen bekannt ge
worden. Die recht bedeutende Al umin i umindus t r i e ,  die 
unter den Welterzeugern die dritte Stelle einnimmt und 
neuerdings auch noch weiter stark ausgebaut wird, ist 
vóllig auf Einfuhr angewiesen. Die Aluminium Co. of 
Canada, eine Tochtergesellschaft der zum Mellon-Trust 
gehórigen Aluminium Co. of America, wird- fast aus- 
schliefilich mit Bauxit aus Brit.-Guayana versorgt, der zwar 
mit ausgezeichneter Besehaffenheit und mit billigen 
Selbstkosten einstweilen in fast unbegrenzten Mengen zur 
Verfiigung steht, dessen Versand aber durch den Fracht- 
raummangel immer starker behindert wird. Die finanziellen 
Miftel fiir den Ausbau der Aluminiumwerke Kanadas sind 
iibrigens von der Regierung der Ver. Staaten durch die 
staatliche Metals Reserve Co. in Hóhe von 126 Mili. $ zur 
Verfiigung gestellt worden. Die hierdurch zu erzielende 
Mehrproduktion in Hóhe von 350000 t im Laufe von drei 
Jahren wird an die Ver. Staaten geliefert. Der Vorgang 
beruht wohl hauptsachlich auf dem reichlichen Vorhanden- 
sein billiger Wasserkrafte auf der kanadischen Seite.

Seit 1940 baut Kanada auch eine eigene Gewinnung 
von Magnes ium auf. Die Cons. Mining and Smelting Co. 
hat recht ausgedehnte Magnesitvorkommen in Brit.-Ko
lumbien fiir diesen Zweck erschlossen. Eine andere, mit 
Kapitał aus den Ver. Staaten arbeitende Gesellschaft beab- 
sichtigt, ahnliche Vorkommen auszubeuten, die bemerkens
werterweise gleichzeitig auch Chromerz liefern werden. 
Endlich baut die Aluminium Co. of Canada in Quebec ein 
Magneskimwerk, das auf der Verarbeitung von Dolomit 
beruhen soli. Rohstoffmafiig sind die Voraussetzungen fiir 
eine ausgedehnte iMagnesiumgewinnung Zweifellos-gegeben.

Unter den Erzeugnissen des kanadischen Erzbergbaus 
bedarf auch noch die vor einigen Jahren im hohen Norden 
am GroBen Baren-See aufgenommene Fórderung von 
rad iumhal t i gen Uranerzen,  vergesellschaftet mit ge- 
diegenem Silber, der Erwahnung. Auf Grund eines Karteil- 
yertrages mit der Haupterzeugerin, der Union Miniere du 
Haut-Katanga, leistet die Eldorado Gold Mines Ltd. of 
Canada 40o/0 der Weltproduktion neben erheblichen 
Mengen von Uranfarben. 4001 Erzhaufwerk des Eldorado- 
Rev!ers ergeben 10 t Pechblende-Konzentrat mit einem 
Inhalt von insgesamt 1 g Radium.
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Zahlentafel  3. Metallbedarf GroBbritanniens, Kanadas 
und der Ver. Staaten sowie Erzeugung Kanadas 1938.

Erzeugnis Einheit Verbrauch 
GroBbritannien Kanada Ver. Staaten'

Gewinnung 
in Kanada

Platin . . k g 2200 gering 3000 5000
Kupfer . . 1000 t 262 48 — 259

Blei . • • >) 350 20 27 190

Zink . . . ł» 198 14 — 173
Nickel . . •J

13,2 1 23,4 95,5
Kobalt . . t 300 gering 500 200
Kadmium . ł» 300 gering 0 300
Aluminium lO O O t 66 6 — 66

i Nur EinfuhruberschuB.

Die kanadische Regierung ist sich der kriegswirtschaft- 
lichen Bedeutung des Bergbaus fiir die Versorgung des

Mutterlandes und der Ver. Staaten durchaus bewuBt und 
hat zahlreiche MaBnahmen zur Steigerung und Lenkung der 
Produktion unternommen, die die schon friiher von ihr 
eingeleiteten MaBnahmen zur Forderung des Bergbaus und 
zur Selbstversorgung des Landes erganzen. Bald nach 
Kriegsausbruch wurde ein Metals Controller ernannt, der 
den Absatz in der ersten Zeit, namentlich von Nickel, durch 
ein Lizenzsystem regelte. Das britische Versorgungsmini- 
sterium hat mit allen gróBern Erzbergbauunternehmen 
Liefervertrage abgeschlossen, die den gesamten, nicht im 
Lande selbst verbrauchten ProduktionsiiberschuB GroB
britannien zufuhren. Die Abschlusse sind zu festen Preisen 
erfolgt, die erheblich (durchschnittlich um 25o/o) niedriger 
liegen ais die entsprechenden Preise in den Ver. Staaten. 
Die kanadische Regierung und die Bergbauunternehmen 
legen Wert darauf, duroh dieses Zugestandnis ihre Opfer- 
willigkeit fiir die Kriegfiihrung zum Ausdruck zu bringen.

U M S C H A U
Elektrotechnik ohne Kupfer?

Kupfer gehórt zu den wichtigsten Baustoffen der 
Elektrotechnik, da es allen hier gestellten Anforderungen 
geniigt. Es leitet den elektrischen Strom gut, laBt sich 
leicht verarbeiten und ist mechanisch hinreichend fest. 
Leider geniigen aber die Weltvorrate an Kupfer zur 
Deckung des Bedarfs nicht, zumal immer mehr elektrische 
Anlagen und Einrichtungen notwendig werden. Aus diesem 
Grunde hat man sich schon vor einem Menschenalter nach 
anderen, reichlicher vorhandenen und beąuemer zu beschaf- 
fenden Werkstoffen umgesehen, die an die Stelle des 
Kupfers treten kónnten. Bereits lange vor dem Weltkrieg 
machte man Hochspannungsfreileitungen allgemein selbst 
in kupferreichen Landem aus Aluminium und seinen Le- 
gierungen, wie z. B. aus Aldrey, das ais Legierungszusatze 
Silicium und Mangan enthalt. Ais wesentlicher Vorteil er- 
gab sich dabei das geringere Gewicht, das die Verlegung 
erleichterte und mit schwacheren Tragmasten auszukommen 
ermóglichte. Besonders in letzter Zeit sind iiberall die 
Kupfereinsparungsbestrebungen wieder in den Mittelpunkt 
des Interesses getreten. Man hat dabei so giinstige Erfolge 
erzielt, daB der Kupferverbrauch tatsachlich wesentlich 
eingeschrankt werden konnte und mit der gleichen Menge 
ein erheblich gróBerer Bedarf zu befriedigen ist

Abb. 1. Drehstrom-Kafiglaufermotor 20 kW, 500 V, 
1500 U/min. Links: Ausfiihrung 1911, Gewicht 380 kg; 

rechts: Ausfiihrung 1934, Gewicht 150 kg.

Allein durch die natiirliche technische En twi ck l ung ,  
die eine Gewichtsverminderung anstrebt und sich ganzlich 
unbeeinfluBt von irgendwelchen Rohstoffsorgen vollzieht, 
wird bereits eine Werkstoffersparnis erreicht. So ist es z. B. 
im Verlaufe der letzten 35 Jahre gelungen, das Gewicht von 
Drehst rommotoren  auf etwa den dritten und vierten 
Teil zu senken, wobei sich die Ersparnis ungefahr gleich- 
maBig auf Eisen und Kupfer verteilt (Abb. 1). Ursachen 
fiir diese Gewichtsverminderung waren: bessere Beliiftung, 
hóhere Ausnutzung von Eisen und Kupfer, bessere Isola- 
tion und Einfiihrung neuer Kiihleinrichtungen. Ferner sind 
an die Stelle der friiher iiblichen Ólschalter óllose 
Schalter,  wie z. B. die Expansionsschalter der Siemens- 
Schuckertwerke, getreten, die wesentlich kleiner sind und, 
ganz abgesehen von anderen Ersparnissen, in ihrer neuesten 
Entwicklung nur etwa die halbe Kupfermenge enthalten 
(Abb. 2). Bei Ólschi i tzen zum Schalten von Motoren 
muBte friiher mit starken Prellungen und erheblichem Ab- 
band an den Kontakten gerechnet werden, so daB man die

Schaltstiicke recht kraftig unter starkem Kupferverbrauch 
konstruierte. Zudem muBten die Schaltstiicke haufig aus- 
gewechselt werden. Es gelang, die Ursachen der Prellungen 
zu beseitigen, so daB ein neuzeitliches Schaltschiitz nur 
noch den sechsten Teil an Kupfer enthalt und eine Aus- 
wechslung der Schaltstiicke erst nach viel langerer Zeit 
nótig wird (Abb. 3). Vor etwa 40 Jahren tauchte die bis in 
die letzten Jahre aufrecht erhaltene Ansicht auf, ein elek
trischer Kontakt  sei um so besser, je genauer die fiir die 
Stromiibertragung bestimmten Flachen ineinander gear
beitet seien. Jetzt wissen wir dagegen, daB bei Kontakten 
der Druck das Entscheidende ist, weil auf diese Weise die 
immer vorhandene Oxydschicht unwirksam gemacht wird. 
Man gibt aus dieser Erkenntnis heraus z. B. den Schalt- 
messern von Hochleistungssicherungen eine gepragte Ober- 
flachę, so daB der Strom zwar an wenigen Stellen, dafiir 
aber unter hóherem Druck der Flachen iibergeht. Man 
kommt jetzt mit der halben Menge Kupfer aus, was bei den

Abb. 2. Hochleistungs-Hochspannungs-Schalter mit Druck- 
luftantrieb fiir 10 kV, 600 A und 10 MVA. Links: Ólschalter 
von 1928 (Gewicht 420 kg, davort 38,8 kg Kupfer und 
278 kg Eisen); Mitte: Expansionsschalter von 1931 (Ge
wicht 254 kg, davon 72 kg Kupfer, 194 kg Eisen); rechts: 

Expansionsschalter von 1937 (Gewicht 180 kg, davon 
23 kg Kupfer, 140 kg Eisen).

Abb. 3. Ólschiitze fur 25 A-Kafiglaufer-Motoren. Links: 
Ausfiihrung 1930 (Gewicht 12,3 kg, davon 1,2 kg Kupfer 
und 6,5 kg Eisen); Mitte: Ausfiihrung 1935 (Gewicht 
7,8 kg, davon 0,63 kg Kupfer und 5,5 kg Eisen); rechts: 
Ausfiihrung 1940 (Gewicht 3,2 kg, davon 0,33 kg Kupfer 

und 1,0 kg Eisen).
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grofien Stiickzahlen erhebliche Ersparnisse bewirkt (Abb. 4). 
Schon aus diesen wenigen Beispielen, die sich beliebig 
yermehren lieBen, ersieht man, daB man im allgemeinen 
heute mit der halben Kupfermenge Gerate bauen kann, 
dereń Gebrauchseigenschaften oft sogar noch besser sind 
ais bei friiheren Ausfiihrungen.

die Gleichwertigkeit von Kupfer und Aluminium diirfte 
durch die Tatsache erbracht sein, daB die Deutsche Reichs- 
nost schon seit liingerer Zeit Fernsprechfernkabel  mit 
Aluminiumleitern verlegt, die sich ohne weiteres in das in, 
allgemeinen mit Kupferleitern aufgebaute Fernkabelnetz 
einfiigen Die Anker kleiner Wechsel- und Drehstrom- 
motoren der sogenannten Kurzsch l uBl aufer ,  erhalten 
schon seit geraumer Zeit Aluminiumwicklungen, die un- 
mittelbar in die Nuten eingespritzt werden. Die Grenze fiir 
die Leistung solcher Motoren ist inzwischen bedeutend nach 
oben verschoben worden, so dafi man auch Maschinen von 
50 und mehr kW in dieser Weise ausfiihrt. An sich besteht 
kein Hindernis, Maschinen und Umspanner mit Aluminium- 
drahten zu wickeln. Man miifite dann allerdings eine Ver- 
ringerung der Leistung bzw. eine VergróBeiung der Abmes- 
sungen und einen hóheren Aufwand an magnetischem 
Werkstoff und Konstruktionsmaterial in Kauf nehmen. 
Haufig laBt sich auch die gleiche Leistung erzielen, wenn 
man hóhere Temperaturen zulafit oder die Luftung ver- 
starkt. DaB sogar anspruchsvolle Abnehmer mit solchen 
Umstellungen einverstanden sind, beweist die Lieferung 
einer sogenannten Heimsto f  f l okomot i  ve durch die 
Siemens-Schuckertwerke an die Deutsche Reichsbahn. Von 
den urspriinglich geforderten 6500 kg Kupfer konnte man 
hier durch Wicklungen, Kabel und Leitungsschienen aus 
Aluminium 3800 kg einsparen.

Kupfer Aluminium

Abb. 4. Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen mit 
Messerkontakten in glatter und gewellter Ausfiihrung. Durch 
die neue Bauart wurde das Gewicht eines Kontaktmessers 

von 110 g auf 50 g herabgesetzt.

Ais zweiter Gesichtspunkt kommt die Verwendung an- 
derer Metalle an Stelle von Kupfer in Betracht. In erster 
Linie handelt es sich hier um Alumin ium,  dessen Leit
fahigkeit der des Kupfers am nachsten kommt (Abb. 5). 
Der Unterschied laBt sich durch eine Verstarkung der 
Querschnitte unschwer ausgleichen. Leitungen, Kabel und 
Sammelschienen bis zu den starksten Querschnitten und 
hóchsten Spannungen verhalten sich, wenn sie aus Alumi
nium angefertigt sind, genau so, ais wenn sie aus Kupfer 
bestanden. Lediglich bei der Montage und bei der Her
stellung von Verbindungen sind einige Einzelheiten zu be- 
obachten, die sich aus der geringeren mechanischen Festig
keit und aus dem anderen Lótverfahren ergeben. Diese 
Fragen sind jedoch samtlich gekliirt. Der beste Beweis fiir

s
SIEMENS

Kabel und Leitungen

Maschinen

■Umspanner- 

Apparate 

■Hausgerate 

Nachrichtenmittei 

— la  hi er 

Schaitaniagen

Abb. 5. Kupfer- und Aluminiumverbrauch der deutschen 
Elektrotechnik 1937, aufgeteilt auf die verschiedenen 

Verwendungszwecke.

Zusammenfassend l i iBt sich also sagen, dafi es ganz 
ohne Kupfer in der Elektrotechnik zwar nicht gehen wird, 
daB aber bedeutende Ersparnisse ohne Zwang móglich sind.

WI R  T S C H A F T L I C f i E S
Aufnahme des Steinkohlenbergbaus in Deutsch-Ostafrika.

Im Sommer 1942 sind zum erstenmal 'systematische 
Vorbereitungen fiir die Aufnahme des Steinkohlenbergbaus 
in der Landschaft Ufipa im britischen Mandatsgebiet Tan- 
ganjika (ehem. Deutsch-Ostafrika) eingeleitet worden. Die 
Steinkohlenvorkommen óstlich des Njassa-Sees und des 
Tanganjika-Sees in dem ehem. deutschen Schutzgebiet sind 
bereits in den Jahren 1896 und 1897 von Bornhardt entdeckt 
und beschrieben worden; trotz der Kohlenarmut der 
Kolonie und auch ihrer Nachbarlander kam aber ein Berg
bau bisher nicht in Frage, da ein Absatzmarkt in der 
nahern Umgebung vollstandig fehlte und etwaige Verkehrs- 
wege zu weit entfernt liegen. Jetzt scheint die Unter- 
brechung der Kohlenzufuhr aus GroBbritannien infolge der 
Frachtraumnot und infolgeder durch den Krieg geminderten 
Leistung des britischen Bergbaus zu einer veranderten Be
urteilung gefiihrt zu haben; der Abbau wird eingeleitet, 
namentl ch um die Eisenbahnen im óstlichen Zentralafrika 
mit Brennstoff versorgen zu kónnen. Nach den bisher 
bekannt gewordenen MaBnahmen handelt es sich dabei wohl 
kaum um einen Notbehelf, sondern um die Einleitung eines 
Bergbaus, der auf gróBere Dauer berechnet zu sein scheint.

Die Kohlenvorkommen Deutsch-Ostafrikas liegen samt
lich im Siidwesten des Gebiets und gehóren durchweg der 
Karroo-Formation (Permo-Trias) an, die in der Siidafr. 
Union sehr ansehnliche bauwiirdige Flózvorkommen fiihrt, 
hier aber nur in einzelnen Restschollen auf der Oberflache

des kristallinen Grundgebirges erhalten ist1. Es ist eine 
Reihe von einzelnen kleinen Feldern nachgewiesen, von 
denen diejenigen-im Ruhuhu-Tal, westlich des Nordteils des 
Njassa-Sees, die bedeutendsten sind. Die nordwestlich an- 
schlieBenden Felder des Rukwa-Grabens besitzen geringere 
Erstreckung und ungiinstigere Zusammensetzung, liegen 
aber in der Ufipa-Landscjiaft wesentlich frachtgiinstiger, so 
daB sie jetzt fiir den praktischen Bergbau ais erste in Frage 
kommen. Die Felder von Namwele und Muse am siidwest- 
lichen Rand des Rukwa-Grabens liegen in der Luftlinie nur 
etwa 80 km von der Station Kirondo am Tanganjika-See. 
In dem etwa 21 qkm grolien Vorkommen von Namwele 
sind drei Flóze ausgebildet, von denen das unterste 4,6 ni 
machtig ist mit etwa 1 m reiner Kohle, die eine recht gute 
Kokskohle ist. Durchschnittlich enthalt die Namwele-Kohle 
bei einem Heizwert von etwa 6100-6400 WE etwa 32o/o 
fliichtige Bestandteile und 13 19% Asche, aber 4,6o,o 
Schwefel; sie wird daher zunachst wohl aufbereitet 
werden mussen. Jedenfalls wird festgestellt, daB die Kohle 
tur den Betrieb der Eisenbahnen giitemafiig durchaus aus- 
leicht. Das etwa 6 qkm grofie Muse-Vorkommen ist ahnlich 
zusammengesetzt. Berec.hnungen der Kohlenvorrate liegen 
noch nicht vor bzw. sind noch nicht veróffentlicht worden. 
Jedenfalls darf man schatzen, dafi der Kohlenvorrat der 
utipa-yprkommen, die auBer den genannten noch mehrere

Nachrf' S c h u m a c h e r  u. N. T h a m m : Die nutzbaren Minerallager-

knlnn^i n U s afrlka- Rcr,in 1941 (M itt- <lcr Forschunssstcllc fiir 
kolomalen Bcigbau an der Bergakademie Freiberg) S. 119-127.
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weitere Felder utnschlieBen, mindestens einige*100 Mili. t 
hptragt E in s c h lie f il ic h  d e r  Ruhuhu-Felder soli der Kohlen- 
vorrat in Tanganjika mindestens 800 Mili. t betragen.

Die B e m u liu n g e n  um  d ie  Inangriffnahme des Bergbau- 
betriebes gehen vo n  d en  britischen Behórden selbst aus.

Das von ihnen gegriindete East African Industrial Develop- 
ment Board hat die erforderlichen Arbeiten durchgefiihrt 
und ist gegenwartig um die Beschaffung von Baumaterial 
fiir die Anlegung einer Eisenbahn bemiiht, die vom Tari- 
ganjika-See in etwa 100 km langer Strecke zu den Kohlen- 

feldern fiihren soli. Nach der Lósung 
dieser in der jetzigen Zeit nicht ganz 
einfachen Aufgabe soli die Betriebs- 
aufnahme in »bedeutendem Ausmafk 
erfolgen. In erster Linie ist die 
Kohlenfórderung fiir die Versorgung 
der Dampfschiffahrt auf dem Tan- 
ganjika-See und der am See miin- 
denden Eisenbahnstrecken Daressa- 
lam—Tabora—Kigoma in Deutsch- 
Ostafrika und Kabało—Albertville in 
Belg.-Kongo bestimmt. Unter Um- 
standen wird die Ufipa-Kohle aber 
auch zur Versorgung der Bergbau- 
reviere namentlich in Katanga und in 
Deutsch-Ostafrika — hier fiir die 
Goldfelder am Lupa-Flufi und am 
Viktoria-See — eingesetzt werden 
kónnen. Namentlich die Kraftver- 
sorgung des Lupa-Goldfeldes bot 
seit langerer Zeit ein recht schwieri- 
ges Problem, und schon 1934 wurde 
die ErschlieBung der Kohle des 
Rukwa-Grabens zu diesem Zweck 
in Aussicht genommen. Ein 1934 
im Galula-Kohlenfeld siidwestlicb 
des Rukwa-Sees niedergebrachter 
Schacht scheint aber ungunstige 
Verhaltnisse angetroffen zu haben, 
da die Aufnahme des Bergbaus dort 
nicht erfolgt ist.

Jedenfalls laBt sich voraus- 
sehen, daB fiir den Fali der tat- 
sachlichen Durchfiihrung der weit- 
gesteckten Piane nicht nur das ehe- 
malige deutsche Schutzgebiet, son
dern sowohl die gesamte Bergbau- 
wie auch die Verkehrswirtschaft im 
óstlichen Mittelafrika eine bedeut- 
same Bereicherung und Belebung 
erfahren werden.

Sans/bar
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Abb. I. Die Kohlenvorkommen Deutsch-Ostafrikas.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 22. Oktober 1942.

5b, 1 524185. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und Eisengienciei, 
Bochum. Schrampicken mit eingesetzten Hartmetallkorpern 10. 5 41.

5b, 1524180. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, 
Bochum. Schrammaschine mit einem am Schratnkopf angeordneten Schram- 

kleinraumer. 19.6.41. . ^  . . .
5c, 1524197. Karl Gerlach, Moers, und (jeorg Bachmann, Bochum.

Eiserner Grubenstempel. 22 .1.42 .
5d. 1 524 398 und 1 524 399. Maschinenfabrik Monninghoff, Bouium. 

Einrichtung zur Sichcrung der druckmittelbetatigten Aufschiebe- und Sperr- 
vorrichtungen von Fórderwagen vor Fórderschachten. 9 . . ( .

81 e, 1 524235. Gewerkschaft Eisenhutte Westfalia, Lunen (Westf.). 
Schleppfórderer, dessen Rinne aus zwei mit den Flanschen gcgcncinandei 
gekehrten U-Eisen besteht. zwischen welchen etwa in halber Hohe 

Boden eingeschweiBt ist. 18.9.42. r „,i,H
81 e, 1 524263. Carl Schenck, Maschinenfabrik Darmstadt (imbrl.. 

Darmstadt. Fordereinrichtung. 28 .5 .41 .

P a te n t- A n m e ld u n g e n 1,

die vom 22. Oktober 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

5b. 32. K 162500. Erfinder: Hans Milewski, Wattenscheid. Anmelder: 
Heinr. Korfmann jr„ Maschinenfabrik, W itten (Ruhr). Vorrichtung zur 

Verspannung von Kerb- und Schlitzmaschinen. 18. 10. 41. w/:Mi
5b. 39. P. 81828. Erfinder: Paul Baum, Birkenstedt (O beil ). VVilli 

Breunig, Berlin-Tempelhof, W illy  Ledig, Berlin-Lichtenrade, r. a cr- 
Winfried Loebe. Berlin-Waidmannslust, und Gustav Muller, Blankenfelde 
(Kr. le ltow ). Anmelder: Patent-Treuhand-Gesellschaft fur elektrische (jluh- 

lampen mbH., Berlin. Maschine zum Abbau von Kohle. 11. 1. 41
5d. 12. E. 54 135. Erfinder: Ewald Zapp, Wattenscheid-Eppendorf.

Anmelder: Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei. Bochum. 

Einrichtung und Anordnung beim Abbau im Streb. 4.11- -I"- . c . , .
lOa. 17/05. M. 141607. Erfinder: Dipl.-Ing. A l b e r t  Heine, Frankfurt 

(Main). Anmelder: Metallgesellschaft AG., Frankfurt (M am ). Verfahrcn

1 ln den Patentanmeldungen, die mit dem Zusatz >Osterreich« und 
»Protektorat Bóhmen und Mahren« yersehen sind, ist die Erklarung ao- 
gegeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. das I rotcktorat 

Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

7ur Aufbereitung von heifiem Schwelkoks; Zus. z. Pat. 716022. 11. d. 3b. 

Osterreich. 106541. Erf inder: Dr.-Ing. Herbert Muller, Sommerda.

Anmelder Rheinmetall-Borsig AG., Berlin. 0 berwachungsvorrichtung fur 
sefbsttatig arbeitendc Bunkerfiillvorrichtungen. 7. 12. 39. Protektorat Bohmen 

und Mahren.

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

das Patent erhoben werden kann.)

1h (2 ) 726169 vom 6.12.39. Erteilung bekanntgemacht am 27.8.42. 
M e t a l lg e s e l l s c h a f t  A G ., in  F r a n k f u r t  (Main). VorbereUu”gsvcr- 
i uhr en zur elcktrostalischen Aufbereitung von jeldspathalttgen Quarzsau4cn. 
Erfinder: Dr.-Ing. Alfred Stieler in Frankfurt (Main). Der Schutz erstreckt 

sich auf das Protektorat . Bóhmen und Mahren.
Die Sande oder andere nichtmetallische silikathaltige Gemenge von 

zwei oder mehr Stoffen werden auf etwa 90" C und daruber erwarmt und 
dann der W irkung von aus der Reaktion z. B. von Schwefelsaure auf 
FluBspat stammenden Dampfen in statu nascendi ausgesetzt Die Sande 
o. dgl. werden unmittelbar oder nach einer kurzeń Erwarmung dem elektio- 

statischen Scheider zugefuhrt. .

1 b (6) 726/70, vom 8 . 1.39. Erteilung bekanntgemacht am 27. 8 . 42. 
M e t a l l g e s e l l s c h a f t  A G . in  F r a n k f u r t  (Main). Betrieb von elektro- 

statischen Scheidern mit zwei ubereinandertiegenden eegenr°UĘe^ !f ‘f ° ^ t  . ! 
Zus z Pat 687595. Das Hauptpat. hat angefangen am 26 5. 38. Erfinder. 
Dr -Ing. Richard Heinrich in Frankfurt (M ain). Der Schutz erstreckt sich 

auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.
' Die durch die durchbrochene, mit Auffangrinnen versehene obere 

Elektrodę der durch das Hauptpatent geschiitzten scheider ahgezogenen. 
von der unteren Elektrode abgestoBenen leitenden Teilchen des Seheide- 
autes die infolge unvollkommener oder nicht vollendeter Aufladung zu
nachst nur schwingend in der Schwebe gehalten werden, sollen durch 
hóhere ubergelagerte. durch periodische Anderung oder Unterb echung der 
zwischen beiden Elektroden bestehenden Spannung ausgelosten Gle.chstrom- 
stnBe im Takt dieser StóBe in gesteigerter Aufeinanderfolge zum 
und zum Einspringen in die Auffangrinnen der oberen Elektrode gebracht 
werden Die leitenden Teilchen kónnen daher nicht auf die untere Elektrode 
zuruckfallen. Die nicht oder weniger leitenden Teilchen werden bei jedem
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SpannungsstoB etwas von der unteren Elektrode abgehoben und gesondert 
von den leitenden Teilchen ausgetragen. Durch das Anliiften der aut aer 
unteren Elektrode verbleibenden Gemengeschicht werden unter dieser 
Schicht liegende, gut leitende Teilchen freigelegt, so dafi sie von der 
oberen Elektrode angezogen werden kónnen. Die Anderung der Spannung 
der Gleichstromstófie kann durch Ventilgleichi ichter erfolgen, die zwei von- 
einander unabhangige Kippschwingungen ausfiihren.

lOa (17io). 7260S6, vom 16.6.38. Erteilung bekanntgemacht am 20.8.42. 
H e in r ic h  Koppers Gm bH . in Essen. Einrichtung zur Oberwachung 
der Stellung von Koksausdriickrnaschine, Kokskuchenfuhrungswagen und 
Kokslóschwagen bei Horizontalkammerofenbatterien. Zus. z. Pat. 723 381. 
Das Hauptpat. hat angefangen am 22. 5. 38. Erfinder: Dr.-lng. e. h. Heinrich 
Koppers und Albert Haberle in Essen.

Bei der Einrichtung gemaB dem Hauptpatent, bei der durch den Gas
sammelraum der zu entleerenden Verkokungskammer von einer Seite zur
anderen der Ofenbatterie ein Lichtstrahl geleitet wird, schlieBt sich durch 
Einschalten der Lichtąuelle fiir den Lichtstrahl ein Stromkreis, der einen 
am Lóschwagen vorgesehenen Schalter mit einem auf der Maschinenseite 
der Batterie angeordneten Signal verbindet. Beim Verriegeln des Koks- 
kuchenfiihrungswagens mit den Ankerstandern der Ofenbatterie wird die 
Stromzufiihrung zur Lichtquelle fiir den Lichtstrahl eingeschaltet.

lOa (360i). 726 005, vom 29. 7. 37. Erteilung bekanntgemacht am 20.8.42. 
Ludw ig  K irc h h o ff in B erg isch  G ladbach . Flussigkeitsversch!ufl 
fur die Deckel von Schwelretorten.

Der Deckel der zur Aufnahme beweglicher SchwelgefaBe dienenden 
Retorten taucht bekanntlich in eine oben an der Retorte vorgesehene* 
Wasserrinne, deren Wasserspiegel durch ein Schwimmerventil auf gleicher 
Hóhe gchalten wird. Nach der Erfindung ist die innere Wandung .der 
Wasserrinne mit einem nach auBen und unten umgebogenen Ringflansch ver- 
schen, der in eine am oberen Teil der Retorte angeordnete, mit einer hoher
siedenden Fliissigkeit gefiillte Rinne taucht. Durch die hoher siedende
Fliissigkeit wird die unmittelbare Warmeiibertragung vom oberen Teil der 
Retorte auf die Wasserrinne verhindart und die Verdunstung des in der 
Rinne befindlichen Wassers auf em zulassiges MaB herabgesetzt.

lOa (36oi). 726380, vom 11. 6. 37. Erteilung bekanntgemacht am 3. 9. 42. 
L udw ig  K irc h h o ff in Berg isch  G ladbach . Schwelretorte.

An dem Deckel a der Retorte b sind SchwelgefaBe c mit eben- 
flachigen Wanden paarweise beweglich aufgehangt. Die GefaBe werden mit 
Hilfe des Deckels in die Retorte gesenkt und nach beendeter Schwelung 
aus der Retorte gehoben.Dic AuBenwande der GefaBe legen sich unmittelbar 
an die ebenen Innenflachen der Retorte an und nehmen deren Warme auf 
ihrer ganzen Hóhe und Breite auf. Die Schwelgase steigen in den zwischen 
den GefaBen befindlichen Zwischenraum hoch und beriihren die Wandę der 
Retorte nicht.

lOa (36o3). 726006, vom 10. 2. 40. Erteilung bekanntgemacht am 20.8 42 
Saargruben-AG . in S aarb rucken . Yorrichtung zum Beschicken vo,'i 
Schmalkammer-Schwelófen. Erfinder: Alois Schreiber in Saarbrucken. Der 
Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Die Vorrichtung, die besonders zum gleichzeitigen Beschicken meh
rerer Schwelkammern der Ofen dienen soli, hat einen Kohlenbehalter a mit 
einem oder mehreren Austrittschlitzen b von etwa der Breite der Schwel
kammern c. Die Schlitze b sind mit den Einfullóffnungen der Kammern 
verbunden. Zum Herausdi iicken der Kohle aus dem Kohlenbehalter durch 
dessen Austrittschlitze b dient eine Schubvorrichtung (z. B. ein hin und her 
bewegter Stempel d. Zum Verbinden der Schlitze des Kohlenbehalters mit 
den Einfullóffnungen der Schwelkammern kónnen Schurren e verwendet 
werden. Die Vorrichtung kann mit den Schurren verfahrbar und mit einer 
Stampfvorrichtung fiir das Schwelgut verbunden sein. Ober dem Kohlen
behalter a kann ein Vorratbunker / und zwischen diesem und de>m Be- 
halter a ein Regelschieber g angeordnet werden.

lOa (36or)• 726007, vom 21. 2. 39. Erteilung bekanntgemacht am 20. 8. 42. 
B rennsto ff- T echn ik  G m bH . in Essen. Heizwand fiir Schwelófen 
Zus. z. Pat. 687 624. Das Hauptpat. hat angefangen am 31.5.36. Erfinder: 
Dipl.-Ing. Theodor Kretz in Essen.

Bei der durch das Hauptpatent geschiitzten Heizwand mit mehreren 
zwischen parallelen Flachen angeordneten rohrfórmigen Druckverteilungs- 
raumen, aus denen Heizgas in feinen Strahlen auf die Heizflache der Wand 
geleitet wird, sind die Heizflachen bekanntlich durch starre Querwiinde 
versteift. Die Wandungen der Druckverteilungsraume der Wand sind nur an 
einem Punkte ihrer Lange mit den Heizflachen verbunden und werden 
durch an ihnen oder den Heizflachen befestigte waagerechte oder senk- 
rechte, der Leitung der Heizgase dienende Bleche gefiihrt. Die Druckver- 
teilungsraume kónnen am oberen Ende an einem, einen Vorraum begrenzen- 
den Zwischenboden abnehmbar aufgehangt sein. Ferner ist es móglich, 
eine oder beide Heizflachen der ais geschlossener Kasten ausgebildeten 
Wand auf mit den starren, die Heizflachen versteifenden, aus Blech be
stehenden Quer\vanden verschweiBten Leisten mit Hilfe von LochschweiBung 
aufgesetzt sein.

B U C H E R S C H A U
Zur Besprechung eingegangene Bucher.

Freeman, Henry G.: Deutsch-Englisches Spezial-Wórterbuch fiir das 
Maschinenwesen mit Begriffsbestimmungen und Begriffserklarungen. 
4000 erstmals in einem Wórterbuch erfafite Fachausdriicke der Gebiete: 
Werkzeugmaschinenbau, Werkzeugbau, Maschinenelemente, Arbeitsvcr- 
fahren. 115 S. Essen, W. Girardet. Preis in Pappbd. 8,25 SUl, geb. 
8,85 SUl.

Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. Aufl. Hrsg. von der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft. System-Nr. 9: Schwefel. Teil A- 
Lfg. 1 Geschichtliches. 60 S. mit Abb. Preis in Pappbd. 10 SUl\ 
System-Nr. 22: Kalium. Anhangband. Die Sal/e der ozeanischen Ab- 
lagerungen und ihre Lósungen. 220 S. mit 75 Abb. auf 38 Taf. Preis in 
Pappbd. 49 Sl.M. Berlin, Verlag Chemie GmbH.

GróBere Wirtschaftlichkeit durch geordnetes Rechnungswesen und Betriebs- 
untersuchungen. Einfiihrung und Anregungen. Hrsg. vom Reichskura- 
torium fur Wirtschaftlichkeit, Berlin. (RKW-Veróffentlichung Nr. 101.) 
2., neubearb. Aufl. 120 S. Leipzig, G. A. Gloeckner. Preis in Pappbd. 
2,40 SUl.

Ha fi, Georg, und Heinz B uckup : Der Staub iu der Industrie der Steine 
und Erden. Seine Gefahren und deren Bekampfung. (Schriften des 
Fachamtes »Steine- und Erden«, Bd. 6.) 125 S. Berlin, Verlag der Deut
schen Arbeitsfront. Preis in Pappbd. 3,90 SUl.

Heimatkunde des Kreises Komotau. Hrsg. vom Heimatkunde-Beirat der 
Stadt Komotau. 2. Bd.: Kultur. 7. H.: Bergbau. I .T .: Der Erzbergbau 
und seine Lagerstatten. Von Lothar Maria E i seit. 128 S. mit Abb. 
und Karten. Komotau, Stadtgemeinde Komotau.

Ki en o w, Sigismund: Grundziige einer Theorie der Faltungs- und Schiefe- 
rungsvorgange. (Fortschritte der Geologie und Palaeontologie, Bd. 14,

H.46.) 129 S. mit 65 Abb. und 5 Taf. Berlin-Zehlendorf, Gebriider 
Borntraeger. Preis geh. 20 SUl.

Kober, L.: Tektonische Geologie. 492 S. mit 200 Abb. und 4 Taf. Berlin- 
Zehlendorf, Gebriider Borntraeger. Preis geb. 38 SUl.

Kunst und Technik. 50 Reproduktionen nach Gemalden, Graphiken und 
Plastiken mit einer Einfiihrung von Wilhelm R iid ig e r . 52 Bllitter mit
50 Abb. Miinchen, Verlag der Deutschen Technik GmbH. Preis geb. 
27 SUl; Vorzugspreis fiir den NSBDT. 21,60 SUl.

Lam m ert, A.: Der Schiefimeister. Anweisung zur sicheren Ausfiihrung 
der Sprengarbeit. 4 , umgcarb. Aufl. 121 S. mit 101 Abb. Berlin, Carl 
Heymanns Verlag. Preis geh. 1,80 SLH, bei Mehrbezug PreisermaBigung.

Lehrmittel, Bucher und Filme fiir den deutschen Bergmann. Ein Fuhrer und 
Ratgeber. 70 S. mit 66 Abb. Essen, Verlag Gluckauf GmbH. Preis 
geh. 1,50 SUl.

Netz, Heinrich: Dampfkessel. (Teubners Fachbiicher fiir Maschinenbau und 
Elektrotechnik, Bd. 135.) 2. Aufl. 154 S. mit 96 Abb. Leipzig, B. G. 
Teubner. Preis in Pappbd. 3,20 SIM.

* • Warmewirtschaft. (Teubners Fachbiicher fiir Maschinenbau und Elek
trotechnik, Bd. 136.) 2. Aufl. 96 S. mit 79 Abb. Leipzig. B. G. Teubner. 
Preis in Pappbd. 3,20 SUl.

W e ih r ich , Robert: Die chemische Analyse in der Stahlindustrie. (Dic 
chemische Analyse, Bd. 31.) 3., umgearb. und erw. Aufl. 244 S. mit 
27 Abb. Stuttgart, Fordinand Enke. Preis geh. 18 SUl, geb. 19,60 SIM.

W ie sn e r : Die reichs- und landesrechtliche Regelung des Verkehrs mit 
Sprengstoffen. Nach dem Stande vom 1. Januar 1942 zusammengestellt. 
246 S. Mit einem Anhang: Die gesetzliche Regelung des Verkehrs mit 
bprengstoffen in der Ostmark. 147 S. Miinchen, Dr. August Schrimpff. 
Preis in Pappbd. 8,50 St.U.

Z  E  /  T  S  C  H  R  /  ,
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist In Nr. /  aut den Seiten

Geologie und Lagerstattenkunde.

Karbon. Hoehne, K a r l: U b e r  d i e  B i l d u n g  d e r  
K o h le n r ie g e l  im  W a ld e n b u r g e r  B e r g b a u g e b ie t  
(Niederschlesien) II. G luckauf 78 (1942) Nr. 42 S. 617/22*.

1 Einseitig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2 50 3tM 
fur das Yierteljahr zu bezieheo.

T E N  S C H A U'
16 verdlfentllcht. ’ bedeutet Texl- oder Tafelabliildungen.)

Die )>Kohlenriegel« im W aldenburger Bergbaugebiet zeigen 

m l-orm und Ausb ildung viele Ahnlichkeiten m it den gleich- 

u , au^ reter>den »Porphyrriegeln«, im besonderen da 
auch dre letztgenannten inicht nur ais eine die eruptiven Er- 
gusse begleitende und diese im engen Umkreis umhiillende 

KeiDungsbrekzie erscheinen, sondern auch isoliert ais »Ex- 
plosionsgangriegel* in die angrenzenden Schichten gepreBt
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angetroffen worden sind. AbschliefiencPlafit sich nunmehr 
sagen, daB auf G rund  von bergbaulichen Aufschliissen der 
letzten Zeit und neueren Untersuchungen der drohende 
Nimbus der Eruptivgesteinsmassen, welche nach der geo- 
logischen Kartę in so ausgedehntem U m fang die Sedimente 
des Kohlengebirges zu durchsetzen scheinen, zum grofien 
Teil geschwunden ist. Nach diesen Feststellungen eróffnen 
sich dem fortschreitenden Bergbau neue Móglichkeiten im 
Siiden und Osten des gerade hier von zahlreichen Porphyr- 
kuppen umrahmten W aldenburger Talkessels.

Keller, Gerhard: G r u n d w a s s e r e r s c h l ie f iu n g e n  im  
p r o d u k t iv e n  O b e r k a r b o n  des s i id l ic h e n  R u h r-  
geb ie ts . Z. prakt. Geol. 50 (1942) Nr. 9 S. 109/15*. Vor- 
kommen von Grundwasser im  produktiven Oberkarbon und 
seine Abhangigkeit vom Steinkohlenbergbau. Durchfiihrung 
und Ergebnisse der Grundwasserbohrungen Lehnsgrund, 
Hohlweg und Holtliausen.

Bergtechnik.

Sprengarbeit. Neumann, G .: B o h r e n  m i t  Bohr-  
h a m m e r n  m i t  o d e r  o h n e  B o h r e r h a l t e b i i g e l  ? (Mit- 
teilung aus dem Bergmannischen Institut der Technischen

• Hochschule Berlin.) Bergbau 55 (1942) Nr. 22 S. 225/228. 
Aufschraubbare Haltefedern oder ausschwenkbare Halte- 
biigel dienen zur V erbindung von Bohrham m er und Bohrer 
und sollen die Vorw iirtsbewegung des Bohrers stofi- 
dampfend begrenzen, ohne ihn jedoch an seiner Dreh>- 
bewegung zu hindern. Es w ird an H and von Schwingungs- 
bildern, die m it einem Tastschwingungsschreiber, Bauart 
Askania, ermittelt wurden, festgestellt, dafi die Hammer- 
riickstófie beim Bohren m it Haltebiigeln geringer sind ais 
beim Bohren ohne derartige H ilfsvorrichtungen. Von be
sonderer Bedeutung fiir die GróBe des Hammerriickstofies 
ist der Spielraum des Bohrers zvvischen Ham m er und 
Haltebiigel. Ein- H alteb iigel von nur 15 mm Spielraum 
erreichte dabei die geringsten W erte, die besonders im 
Bereich eines Betriebsdruckes von 4 oder 5 atii die stofi- 
mildernde W irkung  der Haltefeder erkennen lassen. AuBer- 
dem wird eine Zunahm e des Bohrfortschrittes festgestellt, 
da Ermiidungserscheinungen des Bohrenden, liervor- 
gerufen durch die auftretenden HammerriickstóBe, durch 
die stoBmildernde W irkung  der Bohrhaltebiigel nicht so 
stark zur Ausw irkung kom m en. F. M i i l le r .

Abbau. Breiing, Th.: S t a h l s t e m p e l e i n s a t z  i m A b 
bau un d  s e i ne  U b e r w a c h u n g .  Bergbau 55 (1942) Nr. 22
S. 229/232. Beim Strebbau m it langeren Abbaufronten w ird 
grundsatzlich unterschieden zwischen dem Abbau mit Voll- 
oder Teilversatz und dem Abbau mit Bruchbau unter Ver- 
wendung von W anderkasten oder Reihenstempeln. Die zur 

Verfiigung stehenden Stahlstempel kónnen nachgiebig, be- 
grenzt nachgiebig (halbstarr) oder starr ausgefiihrt werden. 
Toniges, plastisches H angende erfordert beim Abbau mit 
weichem Vollversatz (BIasversatz) oder Teilversatz einen 
Strebausbau mit nachgiebigen Stahlstempeln, dereń Einsatz 
sich auch in Blindórtern bewiihrt hat. Neigt das Hangende 
dagegen zu Abrissen, so ist der begrenzt nachgiebig^ 
(halbstarre) Stahlstempel im Abbau mit Vollversatz am 
Platz. Wanderkasten beim Abbau mit Bruchbau sollten nur 
noch in besonderen Fallen, z. B. bei sehr weichem Liegen
den eingesetzt werden, da die Kasten, sei es, daB sie in 
Holz oder in Stahl aufgefiihrt sind, die Bedingung einer 
starren Unterstiitzung des H angenden nicht erfiillen. Starre 
Stahlstempel m it S tahlkappen in Reihcnstempelanordnung 
gewahren im allgemeinen einen einwandfreieren Bruch des 

Hangenden an der Bruchkante.
Der Einsatz von Stahlstempeln muB an Ort und Stelle 

planmafiig iiberwacht werden. Besonderer W ert ist auf 
den Abstand der Baue zu legen. Die gróBere Tragfahigkeit 
der Stahlstempel darf nicht dazu verleiten, entsprechend 

weniger Stempel einzusetzen. Die geringen Kosten eines 

Stempelmehreinsatzes stehen in keinem Verhaltnis zu den 
notwendigen Stempelreparaturkosten, die ein Zuw enig an 
Stempeln durch Uberlastung einzelner Stempel nach sich 
ziehen. Ebenso muB darauf geachtet werden, in einem 

Betriebspunkt nur nachgiebige oder nur halbstarre oder 
nur starre Stempel einzusetzen und nicht wahllos durch- 

einander. Stahlstempel sollen vor dem Einsatz in O rdnung  
gebracht und geschmiert sein. Eine Schm ierung der starren 
Stempel ist jedoch zu vermeiden. F. Mi i l l e r .

Wetterwirtschaft. Boldizsar, T ibor: B e r e c h n u n g  
eines G r u b e n v e n t i l a t o r s  m i t  B e r i i c k s i c h t i g u n g  de r  
die T e m p e r a t u r  d e r  G r u b e n w e t t e r  e r h ó h e n d e n  

Ums t a n de .  G liickauf 78 (1942) Nr. 42 S. 613/17*. Im A n 

dreas-Schacht der Pecser Bergwerke der Ersten Donau- 

Dampfschiffahrts-Gesellschaft ergab sich die Notwendig
keit der Aufstellung eines neuen Grubenventilators, weil 

die Temperaturerhóhung der Grubenwetter zu groB war 
und die Herabsetzung derselben nur durch Vermehrung der 
Wettermenge durchgefiihrt -werden konnte. Die Aufgabe 
war: 1. Die Wettermengen z fi berechnen, die bei den herr- 
schenden Betriebsverhaltnissen die gewiinschte Herab
setzung der Wettertemperaturen bewirken, 2. die Ventilator- 
leistung so zu bemesrsen, daB die vom Ventilator angesaugte 
Luftmenge auch nach 50 Jahren die unter 1 gewiinschten 
Wettertemperaturen gewahrleistet.

Der Verfasser g ibt zunachst einen Umrifi der Gruben- 
verhaltnisse und untersucht dann nach vorangehender Be- 
schreibung des physikalischen Zustandes und der Z u 
sammensetzung der Grubenwetter die Umstande, in erster 
Linie die Gesteinswarme, die die Temperaturerhóhung der 
G rubenluft verursachen, und schlieBlich die Veranderungen 
dieser Umstande nach der Teufe, die die Errechnung jener 
Luftmenge ermóglichen, welche in den um  200 m tieferen 
Bauen nach 50 Jahren notwendig sein wird.

Forderung. Braunfeld, K .: Ne u e  S c h a c h t s c h l e u s e n  
im B e r g b a u  u n d  i h r e  z w e c k m a f i i g e  A u s b i l d u n g .  
Mitt. Forsch. Anst. Gutehoffnungshiitte-Konzern 9 (1942) 
Nr. 8 S. 173/78*. Durch die beschriebenen selbsttatigen 
Schachtschleusen werden gegeniiber den bisherigen Bau- 
arten eine Reihe von Nachteilen beseitigt. Die gezeigten 
Konstruktionen geben Hinweise fiir die geeignete Ausfiih- 
rung, die sich den verschiedenen Betriebsbedingungen an- 
passen muB. Die Einrichtungen zur E inbringung langer 
Teile sind verbessert worden. Im besondern gestattet der 
Einbau der Schleusenklappen ein Fortlassen besonderer 
Vorschleusen. Die elektrisch betatigten Schiebetore bringen 
eine erhebliche Zeitersparnis beim Einhangen langer Teile. 
Weiterhin w ird  die Anwendung der Schleusen untertage 
und fiir Gefafifórderung beschrieben.

Richter, E .: E l e k t r i s c h  b e h e i z t e  G e r a t e  z u m  Vul- 
k a n i s i e r e n  v on  G u m m i f ó r d e r b a n d e r n .  W arme 65 
(1942) Nr. 40/41 S. 352/54*. Die Lebensdauer von G um m i
fórderbandern kann durch rechtzeitige Ausbesserung der 
Schaden wesentlich erhoht werden. Anleitung zur Durch- 
fiihrung der erforderlichen Arbeitsvorgange bei der Her
stellung endloser Verbindungen und bei der Instandsetzung 
beschadigter Bander unter Verwendung elektrisch beheizter 
Vulkanisierpressen. Aufbau, W irkungsweise, Vorteile und 
Energieverbrauch derartiger Pressen.

Beleuchtung. Kuhlmann, Heinrich und Karl Kellner: 
Uber  den  E i n s a t z  v o n  L e u c h t f a r b e n  i m R u h r b e r g -  
bau  u n t e r t a g e .  G luckauf 78 (1942) Nr. 43 S. 629/32*. 
W ie die bisherigen praktischen Erfahrungen m it den aus 
Luftschutz-Verwendungsgebieten bekannten Leuchtfarben 
im Untertagebetrieb gezeigt haben, bringt der Einsatz von 
Leuchtfarben auch auf diesem abseitigen Gebiet viele Vor- 
teile sicherheitlicher und betrieblicher Art. Die vorgenom- 
menen Versuche haben auch bereits ergeben, dafi ein sehr 
vielfaltiger, lohnender Einsatz untertage moglich ist und 
dafi schlieBlich im Laufe der Zeit ais Ziel anzustreben ist, 
daB samtliche Aństriche innerhalb der Grube und an elek- 
trischen und mechanischen sowie maschinellen Betriebs- 
und H ilfsm itte ln  aller Art, soweit erforderlich und 
zweckmafiig, von vornherein in Leuchtfarbe statt des nach- 
traglichen zusatzlichen Anstriches vorgesehen werden. 
Hierzu bedarf es aber yorlaufig zwecks Erfahrungs- 
bereieherung iiber die Bewahrung von Leuchtfarben noch 
weiterer ausgedehnter Anstrichversuche untertage, die aber 
zur Zeit wegen anderweitigen kriegsbedingten EinsatzeS 
von Leuchtfarben im allgemeinen nur schrittweise durch- 

gefiihrt werden kónnen. Ń

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Dampfmaschinen. Becker, A lfred : N o r m u n g  d e r  
H a u p t a b m e s s u n g e n  von  D a m p f k o l b e n m a s c h i n e n .  
VVarme 65 (1942) Nr. 40/41 S. 345/49*. Durch die iiberaus 
rasche Entw ick lung der Norm ung von Maschinenteilen und 
Geraten angeregt, unternimmt der Verfasser den Versuch, 

einen W eg fiir die N orm ung der Hauptabmessungen von 
Dampfkolbenmaschinen aufzuzeigen.

Feuerungen. Werkmeister, H .: F e u e r u n g s v e r s u c h e  
m i t  o b e r s c h l e s i s c h e m  S c h w e l k o k s  an  P l a n r o s t -  
i n n e n f e u e r u n g e n  m i t  H a n d -  u n d  W u r f -  
b e s c h i c k u n g .  Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 9 S. 201/07*. 

Die E ignung von oberschlesischem Spiilgas-Schwelkoks 
fiir P lanrostinnenfeuerungen mit Hand- und Wurf-



beschickimg wurde durch \ ergleichende Verdampfungs- 
versuche an Zweiflammrohrkesseln erwiesen. Die Ver- 
suchsergcbnisse — Versuchszahlen iiber Leistung, Wir- 
kungsgrad usw. — sowie die bei der Verfeuerung von 
Schwelkoks bemerkenswerten Erscheinungen und Er
fordernisse werden erórtert. * Das giinstige Ergebnis er- 
mutigte zu ahnlichen Versuchen mit Schwelkoks an einem 
einfachen Wanderrost, die aber nicht ohne weiteres ge
langen, sondern erst nach baulicher Anpassung des Feuer- 
raumes an die Ziindeigenschaften von Schwelkoks Erfolg 

versprechen.
Dampfkraftwerke. Nistler, Friedrich: H e i B l u f t -  u n d  

V e r b r e n n u n g s t u r b i n e n  in D a m p f  k r  a f t  w e r k  en. 
Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 9 S. 207/11*. Luftyor- 
warmung unter hohem Druck ermóglicht eine zusatzliche 
Krafterzeugung durch Ausnutzung in HeiBluftturbinen. 
Ausfuhrungsbeispiele fiir die Gasturbinen und Berechnung 
der zu erwartenden Leistungsgewinne bei Kondensations- 

und Gegendruckanlagen.

Chemische Technologie.

Schwelkoks. Rammler, E rich : V e r w e n d u n g  v o n  
S ch w e l k o k s  aus  Braun- u n d  S t e i n k o h l e  (SchluB). 
Gas- u. Wasserfach 85 (1942) Nr. 41/42 S. 468/74*. Ergeb
nisse mit der Verfeuerung von Ruhrsteinkohlenschwelkoks 
in Zentralheizungen und Zimmerófen. Schwelkoks ais Ver- 
gasungsstoff fiir ortsfeste Anlagen fiir die Binnenschiffahrt 
und Fahrzeuggenerato:en. Schwelkokseinsatz in der chemi

schen Industrie. Schrifttum.
Schwelwasser. Becher, W illy : R e i n i g u n g  u n d  B e 

s e i t i g u n g  v o n  S c h we l wa s s e r .  Gas- u. Wasserfach 85 
(1942) Nr. 41/42 S. 459/68*. Zusammensetzung von Braun- 
kohlenschwel- und -Gaswassern. Kritische Besprechung der 
bekannten Reinigungs- und Beseitigungsverfahren auf 
G rund der Untersuchungs- und Versuchsergebnisse jder 
ASW  bei IaboratoriumsmaBiger, halb- und groBtechnischer 
Erprobung der Verfahren. Ausfiihrliche Beschreibung der 
groBtechnisch angewandten Verfahren und Ausblick auf 
kiinftige Entwicklungsmóglichkeiten. Schrifttum.

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

der tBergassessor B ó k e r  vom Bergrevier Schmal- 
kalden zum Bergrat daselbst,

der im Reichswirtschaftsministerium kommissarisch be- 
schaftigte Bergassessor K l e i n e  (zur Zeit im W ehrdienst) 
vom Bergrevier Bochum 2 zum Bergrat.

Der Bergrat Dipl.-Ing. W  e n g e r von der Salinę Hall 
(Tirol) ist an das Bergamt Klagenfurt versetzt worden.

Der Professor Dr. G r u n d  er,  D irektor des Institutes 
fiir Bergbau- und Aufbereitungskunde an der Technischen 
Hochschule Breslau, hat den Ruf ais' Professor und D irektor 
des Aufbereitungsinstitutes an der Bergakademie Freiberg 
angenommen. Er ist mit W irkung vom 1. Oktober an zur 
Bergakademie Freiberg iibergetreten, wird im beginnenden 
Semester aber die Vorlesungen und Ubungen an der Tech
nischen Hochschule Breslau neben denen an der Berg
akademie Freiberg durchfiihren.

Dem Oberbergrat H e n t r i c h ,  Abteilungsleiter am 
Oberbergamt Breslau, ist ein Lehrauftrag fiir Bergwirt- 
schaftslehre und dem Bergrat S c h n i e r  vom gleichen O ber
bergamt ein Lehrauftrag fiir Bergbaukunde an der Fakultat 
fiir Bergbau und Hiittenwesen der Technischen H och
schule Breslau erteilt worden. Oberbergrat Hentrich wird 
die Marktlage und Absatzfragen fiir Kohle und Erze, Berg
rat Schnier Teile der Bergbaukunde, im besondern die 
W etterfiihrung und verwandte Gebiete iibernehmen.

Der Bergassessor Dr. F r i es  ist aus seiner Stellung ais 
Oberbergwerksdirektor der G raf Larisch-Mónnichschen 
Steinkohlenwerke in Karwin ausgeschieden und in den 
Vorstand der Bergwerksgesellschaft Orlau-Lazy in Orlau, 
Kreis Teschen (O.-S.) eingetreten.

Gestorben:

am 1^. Oktober in Berlin-Schlachtensee der Oberbergrat
a. D. Em il R u s s e l l ,  friiherer Bergwerksdirektor der ehe- 
maligen Bergw'erks-Aktiengesellschaft Recklinghausen und 
D irektor des Steinkohlenbergwerks Gladbeck, im Alter von 
69 Jahren.

$min23eutfd)et:29etfl!eiite
Bezirksverband Gau Kóln-Aachen.

U n t e r g r u p p e  R h e i n i s c h e  B r a u n k o h l e .  

Sonntag, den 8. November, 11 U hr, findet im Hór- 
saal III der Universitat Koln ein von der Gesellschaft fiir 
Erdkunde veranstalteter Vortrag des Herrn Professor Dr. 
M e c k i n g  von der Universitat H am burg iiber »Die Wołga, 
ihre Bedeutung in Kriegs- und Friedenszeiten« statt.

Unsere M itglieder sind hierzu herzlichst eingeladen.

K 1 o o s, Leiter der Untergruppe.

Bezirksverband Gau Essen.

U n t e r g r u p p e  O b e r h a u s e n .

Im Rahmen der beruflichen W eiterb ildung der M it
glieder sind von der Untergruppe Oberhausen seit Mitte d. J. 
Grubenfahrten und Besichtigungen auf fremden Anlagen 
vorgenommen worden. Insgesamt fanden bisher 9 Besich

tigungen statt, und zwar
1. am 13. Juni Kohlenbetrieb Zeche Jacobi (Gutehoff- 

nungshiitte)
2. am 15. Juni Kohlenbetrieb Zeche Prosper III  (Rhein. 

Stahlwerke)
3. am 17. Juni Kraftwerk Scholven (H ibernia)
4. am 24. Juni Zeche Nordstern (Gelsenkirchener Berg- 

werks-AG.)
5. am 4. Ju li Kohlenbetrieb Zeche Prosper III  (Rhein. 

Stahlwerke)
6. am 11. Ju li Kohlenbetrieb Zeche Jacobi (Gutehoff- 

nungshiitte)
7. am 2. September Kraftwerk Scholven (H ibernia)
8. am 5. September Kohlenbetrieb Zeche Jacobi (Gute- 

hoffnungshiitte)
9. am 21. Oktober Zeche Helene (K rupp Bergwerke).

Da diese Studienfahrten groBen Anklang gefunden 
haben und durch sie sowie den anschlieBenden Erfahrungs- 
austausch der allgemeine und berufliche Gesichtskreis er
heblich erweitert w ird, soli auch in Zukunft m it diesen 
Besichtigungen fortgefahren werden.

M o g k ,  Leiter der Untergruppe Oberhausen.

Bezirksverband Gau Koln-Aachen.

U n t e r g r u p p e  A a c h e n .
Am Samstag, dem 17. Oktober, veranstaltete die Untergruppe Aachen 

im Kasino der Grube Anna in Alsdorf einen Vortragsabend, bei dcm zu

nachst Herr Knappschaftsdircktor Bergassessor K oci f er eine kurze Ein- 
fiihrung in die »K napp scha fts ro fo rm «  nach der Verordnung vom

4. 10. 1942 und einen Oberblick iiber ihre Auswirkung gab. M it knappen, 

schlichten Worten wurde diese sozialc GroBtat fiir den deutschen Beigmann 
umrissen und an Hand eines Beispiels die Verbcsscrung der Altersversor- 

gung hinsichtlich Knappschaftsrente und -vollrente aufgezeigt. Sinn und 
Zweck des Knappschaftssoldes und des Bergmannstreuegeldes erfuhren eine 

eingehende Wiirdigung. Wenn trotz vielcr Schwierigkeiten gerade in der 

heutigen Zeit dieses seit langein schwebcndc Problem zum AbschluB ge- 
bracht worden ist, so konnen wir Bergleute es mit Recht ais eine Ancr- 

kennung unseres Bcitrages zum kiinftigen Endsieg unserer W affcn bc- 
trachten. Es verpflichtet uns aber auch, alle unsere Krśifte noch mehr ais 

bisher fiir den Kampf um die Rohstoffe einzusetzen und dam it zugleich 

den Mannern zu danken, die zur Verwirklichung eines gesicherten Lcbens- 
abends fiir den Kumpel beigetragen haben.

Im Hauptvortrag dieses Abends sprach Herr Dr.-Ing. M u l l e r ,  Essen, 

iiber Das sch lag en de Boh ren m i t  H a r t m e t a 11 sc h n e i d e n . M it an- 
schaulichen Worten schildcrte der Redner den Wcrdcgang des W idias im 

Bergbau, das nach anfanglichen MiBerfolgen heute ein wesentlichcr Faktor 

bei der Steigerung der Strcckenvorti iebsleistungen geworden ist und zcigte 
an Hand von Lichtbildern dic verschicdeuen Formen der Schneide sowie die 

Arten der Verbindung zwischen Krone und Bohrstange. Die zu iiberwinden- 

den Schwierigkeiten bestehen im besonderen darin, daB das W idiaplattchen 
stoBfest und dic Lotung den auftretenden Schlagen gewachsen sein muli. 

Ferner soli der Bohrerschaft schwingungsfest und der Bohrhammer in 

, seinen Betriebseigenschaften auf das Hartmetall abgestim m t sein. Die 
Serienherstellung der Bohrkronen mulj dic zweifellos vorkommendcn Aus- 

fiiile auf ein MindestmaB beschranken. Einen beachtlichen Vorteil hin- 

sichtlich des Bohrerbestandes und der Transportfrage zur Gezaheschmiede 
bedeutet die lósbare Verbindung zwischen Schaft und Krone; anderscits 

miissen jedoch die Vorziige einer bessereti StoB- und Schwingungsuber- 

tragung auf das Gestange bei einer starren Vcrbindung anerkannt werden. 

Eine bcsonderc Bedeutung kommt der Anordnung der Sp iillócher beim Nali- 
bolmerfahren und den Versuchen /ur Vcrwcndung lcgierter Bohrstahle 
zwecks Verhinderung von Korrosionsbriichcn bei Hohlbohrern zu. An Hand 

von Beispielen aus der I>raxis zcigte der Vortragende, welchen EinfluB d;e 

llartinctallschneiden auf Wirtschaftlichkeit und Leistungen im Strecken- 
voitrieb ausiibcn; die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, deutet aber 

schon auf eine gesteigertc Verwendung hin. Eine Ausstellung der 

wichtigstcn Sciineidenmustcr der verschiedenen Herstellerfirmen, von der 

tJergschme in Aachen in daukenswerter Weise zur Vcrfugung gestellt. 

\ertiefte die Anschaulichkeit des Vortragcs, der von den H órern mit lob- 
haftem Bcifall aufgenommen wurde.

. Am 2. November vollendete der Geheim e Bergrat
huipp M u l l e r ,  Goslar, der langjahrige friihere Leiter

car i u *ia,rzer ur>d H iittenwerke zu Oker, sein
80. Lebensjahr.


