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R u h r t h a l e r

D i e s e l - L o k o m o t i v e n
unter Tage

lieferbar in allen GröBen

bis 110/120 PS.

DYCKERHOFF. K.-G., Mülheim (Ruhr)

R U M M L E R
O lo t lagcr

aus Kunstha rz-Sond erpreßstof fen
W e rks to ffg e re ch te  G e s ta ltu n g  so 
w ie  u n ve rb in d lich e  Bera tu n g  in 
a lle n  L a g e rfra g e n  durch unsere  

e r fa h re n e n  Fa ch in g e n ie u re .

H. R Ö ' M M L E R  • A  G .
S P R E M B E R G  N I E D E R l A U S I T Z

'4
Brown. Boveri & Cie. A.-G.. Mannheim

E l e k t r i s c h e  F ö r d e r m a s c h i n e n
Einfach * Zuverlässig ‘ Sicher

70/80 PS.

Ruhrlhaler Maschinenfabrik. SCHWARZ &

m z  721/Sc

WOLFF VOLLMECHAN.  H OCHLEI STUNGS-

I S C H R A P P L A D E R
Der vollmechon. au fladende H och le istungs-Sch rap p lad er (O rg ina l System 

Wolff) ¡st die bisher erfo lgre ichste Geste ins-Ladem aschine zur Steigerung der
Leistung im Streckenvortrieb. G egenüber halbm echan. oder H andverladung 

sehr erheb liche Z e ite rsp arn is . G aran tie rte  m ittlere stündliche Ladeleistung 
50  Förderwagen. V ie le  Ausführungen, beste Zeugnisse und Em pfehlungen. 

S e i t  1 4 J a h r e n  im in - und  a u s lä n d i s c h e n  B e rg b a u  fü r  
) D r u c k lu f t -  und  e le k t r is c h e n  B e t r ie b  a u s g e fü h r t

I I  -v -
j V -  EMIL WOLFF MASCHINENFABRIK UND EISENGIESSEREI ESSEN
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HEISSWASSER' HEIZUNGSANLAGEN FÜR 
FE RN-GROSSRAUM-U. APPARATE HEIZUNG 

K LIM A  'A N L A G E N  
3 N -U . AUSLANDS PATENTE

H.KRANTZ-W IEN
BERLIN • FRAN KFURT a.M.« LE IPZIG

Höhensonne- 
Anlagen

k o rn 6 im e rt mit

So II u x l a m p e n
Original Hanau

fü r  d ie  G e s u n d e r h a l t u n g  Ih re r  
G e fo lg s c h a ft !

Durch d a s  Einbausystem „M it te rd o r fe r “  ohne  
bauliche V erän d eru n gen  A u fs te llu n g  ko m p le tte r 
S o la rie n  m ög lich . — Kurzfristig l ie ferbar und 

sofort betr iebsbere it!

A u sfüh rlich es A n g e b o t u. fa ch m ä n n isch e  B e ra tu n g  
durch

Franz M itlerdorfer
A u to ris ie rte r  V e r t r ie b  d e r  Q u a rz la m p e n g e s . m. b . H. 

H a n au  und A s tra lu x  — A lle in v e r t r ie b  —

Wien IV B ä re n m ü h le ,
F re ih a u s p la tz  3 ,

Fe rn ru f B 2 6 0  3 9 .

F ü r l h r S a n i l ä t s z i m m e r :

Astralux-Tiefenstrahler
d a s  U n iv e rs a lg e rä t  d e r

W ä rm e th e ra p ie !  A S T R A L U X

S T E P H A N F R Ö L I C H  4  K L U P F E L
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S I E G E N E R  M A S C H I N E N B A U  A K T . - G E S .  IN  D A H L B R U C H  (WESTF.)
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Kuppcrsbufd)
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N orm ung der Förderwagen.
Von D r.-Ing .  D r .  re r .  pol.  Erich S c h l o b a c h ,  Essen .

In d e r  B e rg b au z u l ie fe r in d u s t r ie  ist in le tz te r  Z e i t  eine 
Rationalis ierung d u r c h g e f ü h r t  w o rd e n ,  d ie  eine e rhebliche  
L eis tungss te igerung  in d e r  E r z e u g u n g  von M asch inen  und  
Betr iebsmitteln f ü r  den  B e rg b au  zur  F o lg e  hat.  U m  auch 
den g ro ß e n  B e d a r f  an F ö r d e r w a g e n  s icherzuste l len ,  
mußte h ier  zunächst  e ine  N o r m u n g  v o rg e n o m m en  w e rd en ,  
die es den  H e r s te l l e rn  g e s ta t te t ,  d ie  F e r t ig u n g  in dem  
unbedingt n o tw e n d ig e n  M aß e  zu ve re in fachen .  Bekanntlich 
ist ja d ie  V ie lfä l t igke i t  d e r  F ö r d e r w a g e n  b ishe r  so 
ungemein g r o ß ,  daß  m an  m it  F u g  u n d  Recht  b e haup ten  
kann: Jede  Sch ach tan lag e  ha t  ih ren  e igenen  F ö r d e rw a g e n .  
Welche Schw ie r igke iten  sich d a d u rc h  in d e r  F e r t ig u n g  
ergeben, ist  o h n e  w e i te res  e inzusehen ,  denn  neben den 
unzähligen V a r ian ten  in den  H a u p ta b m e s su n g e n  Länge, 
Breite, H öhe ,  be s tehen  U n te rsch ie d e  in den  R a d d u rc h 
messern, A ch sab s tän d en ,  Blechdicken, M u ld e n fo rm e n ,  
Rahmeneisen, P u f fe rn ,  in d e r  B au ar t  d e r  L age r ,  in d e r  
Anordnung d e r  K u p p lu n g e n ,  ü b e r h a u p t  in d e r  ganzen  K on
struktion. Auch die  A u s fü h ru n g  w e is t  e rheb l iche  U n te r 
schiede auf,  je  nach dem, ob  u n d  w iew ei t  gen ie te t  o d e r  
geschweißt w ird .  E inen k le inen  E inb lick  in die u n g e h e u re  
Vielgestalt igkeit  g eb en  die Abb. 1 — 4. Abb. 1 ze ig t  als  
Häufigkeitsübers ich t  d ie  im R u h rb e rg b a u  v o rk o m m en d en  
Spurweiten; zw ischen  480 u n d  650 m m  sin d  n ich t  w e n ig e r  
als 29 S p u rw e i ten  v o rh a n d en .  D ie  Abb. 2 —4 geben  die 
entsprechende Ü bers ich t  f ü r  die  Breiten ,  L ängen  und  
Inhalte de r  im R u h rb e rg b a u  e ingese tz ten  F ö r d e rw a g e n .  
Ähnlich s ind  die V e rh ä l tn is se  in den  an d e re n  B e rg b au 
bezirken.
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Abb. 1 . S p u rw ei ten  de r  F ö r d e r w a g e n  im R u h rb e rg b a u .

Schon vor  e tw a  15 J a h ren  ist e inm al v e rsu ch t  w o rd e n ,  
eine N o rm u n g  d u rc h zu fü h re n .  D am als  w u rd e n  N o r m s p u r 
weiten f e s tg e leg t ,  u n d  zw ar  die M aß e  500, 600, 750 und  
900 mm. Die S p u rw e i te  500 so l l te  neben 600 n u r  f ü r  den 
B raunkoh len t ie fbau  in F ra g e  kom m en ,  600 ist  die E in 
he itsspurw eite  f ü r  den  gesam ten  U n te r ta g e b e rg b a u ,  750 
kam s p ä te r  h inzu  f ü r  O ro ß sch a ch ta n la g en  m it  b e so n d e rs  
b reiten G r o ß f ö r d e r w a g e n ,  schließlich ist  900  m m  neben 
N o rm a ls p u r  1435 m m  die S p u rw ei te  f ü r  B ra u n k o h le n 
tagebaue .  Diese  N o r m u n g  h a t  zw eife llos  ihre  Vorte ile

geb rac h t ;  f ü r  N eu an la g en  w a r  sie r ich tu n g w e isen d ,  auch 
haben m eh re re  Schach tan lagen  bei In b e tr ieb n ah m e  neuer  
Sohlen au f  600 mm S p u rw ei te  um g es te l l t .  D e r  E r f o lg  ist 
aus Abb. 1 deu tl ich  zu e rkennen ,  denn  im R uhrbez irk  haben 
zi B. 31 S chach tan lagen  m it  83581  F ö r d e r w a g e n  bere i ts  
600 mm  Spurw ei te .  In fo lge  d e r  L an g leb ig k e it  e iner  
Schachtanlage  u n d  d e r  g e w a l t ig en  Schw ie rigke iten ,  die 
eine U m ste l lu n g  w ä h re n d  des Betriebes v e ru rsach t ,  sind 
jedoch noch  se h r  viel Z w isc h en sp u rw e i ten  v o rh a n d e n ,  die 
auch je tz t  n icht ohne  w e i te res  b e se i t ig t  w e rd en  können.
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Abb. 2. Breite  der  F ö rd e rw a g e n .

F e rn e r  ha tte  m an  se inerzei t  3 F ö r d e r w a g e n g r ö ß e n  mit 
750, 875 u n d  1000 1 In h a l t  k o n s t ru k t iv  f e s tg e leg t .  Über 
den W er t  d e r  d am a l ig en  N o rm u n g  kann m an  g e te i l te r  
M einung  sein,  w eil  sie n ich t  in dem  g ew ü n sch ten  U m fa n g  
A n w en d u n g  g e fu n d e n  h a t  u n d  aus technischen G rü n d e n  
vielfach g a r  n ich t  a n g e w e n d e t  w e rd e n  konnte .  Z w e ife l lo s  
haben ab e r  diese  N o rm en  doch a u f  den  F ö r d e r w a g e n b a u  
b e f ru c h ten d  g ew irk t ,  d en n  d ie  B a u g ru n d sä tz e  sind ,  sow ei t  
m an heu te  ü b e r h a u p t  noch g en ie te te  W a g e n  v e rw en d e t ,  
z iemlich a l lgem e in  a n g e w e n d e t  w o rd e n .  E s  w ä re  g u t  g e 
w esen ,  w en n  m an  d am a ls  auch zum A u sd ru ck  g e b rac h t  
hä tte ,  d a ß  es sich n ich t  um  N o rm e n  im e igen tlichen  
Sinne, so n d e rn  um  M u s te rk o n s t ru k t io n e n  h an d e l t .  D ad u rch  
w ä ren  zah lre iche  M iß v e rs tän d n is se  v e rm ieden  w o rd e n .

Inzwischen h a t  sich nun  im E in sa tz  u n d  Bau von 
F ö rd e rw a g e n  eine E n tw ic k lu n g  vo l lzogen ,  die neben  d e r  
k o n s truk t iven  V erb es se ru n g  vo r  a llem  im G e lä u f  ih ren  
A usdruck  h aup tsäch lich  in dem  v e rs tä rk te n  E in sa tz  von 
G r o ß w a g e n  m it  In h a lten  von 1500 bis 4000  1 u n d  d a r ü b e r  
f indet .  Solche W ag e n  w a ren  zu m in d e s t  im S te in k o h len 
b e r g b a u  vo r  15 J a h re n  noch v ö l l ig  u n b ek an n t .  A u f  d ie  
be tr ieb l ichen  V orte ile ,  die d e r  E insa tz  g r o ß e r  W a g e n  m it  
sich b r in g t ,  ist an d iese r  Ste lle  e in g e h en d  b e r ic h te t
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w o r d e n 1, desh a lb  so ll  d a ra u f  h ier  n icht e in g eg an g en  
w erden .  Es sei led ig l ich  d a r a u f  h ingew iesen ,  d a ß  der  
G ro ß w a g e n  na tür l ich  auch in k ons truk t ive r  H ins ich t  ganz 
neue A ufgaben  geste l l t  ha t.  Bei Inhalten  von 1200 bis
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Wegenlengen
Abb. 3. L änge  d e r  F ö rd e rw a g en .

2000 l ist es zw ec k m äß ig ,  d a r ü b e r  h in au s  s o g a r  no t
w end ig ,  die  Z ug-  u n d  S to ß v o r r ich tu n g  zu f e d e rn ;  bei 
W ag e n  ü b e r  2000 bis 3000 l m ü ssen  auch  die Achsen 
g e fe d e r t  w e rd en ,  um  Ü b e rb e a n sp ru c h u n g en  d e r  Lager 
un d  G e s tä n g e  zu v e rm e id en  u n d  zu  e rre ichen ,  daß 
bei sch lech te r  G le is la g e  a lle  v ier  R ä d e r  e tw a  gleichmäßig  
t rag en .  A uf  d iese  F ra g e n  u n d  d ie  N o r m u n g  d e r  G roßw agen  
sow ie  d ie  A b g re n z u n g  zwischen  Klein-, M itte l-  u n d  G ro ß 
w ag en  soll  am Schluß d iese r  A rb e i t  nochm als  e ingegangen 
w erden .

D e r  B e d a r f  de s  B e rg b au s  an neuen  F ö r d e r w a g e n  er
s t reck t  sich, wie  aus Abb. 4 deu tl ich  zu e rseh en  ist, heute 
noch ü b e rw ie g e n d  a u f  kleine  u n d  m it t le re  W ag e n ,  weil die 
be tr ieb lichen  V erhä l tn is se  a u f  den  G ru b e n  e inen Übergang 
a u f  G r o ß w a g e n  nich t  zu lassen ,  ohne  erheb l iche  Umbauten, 
vor  a l lem  in den  Schächten ,  v o rzunehm en .  D esha lb  mußte 
sich d ie  N o rm u n g  zunächst  v o rzu g sw e ise  m it  den  kleineren 
W ag e n  bis e tw a  1700 1 In h a l t  be fassen ,  w obei  aber die 
G renzen  f lü ss ig  b le iben  u n d  schon  m anche  Fes t legungen  
g e t ro f f e n  w u rd e n ,  die  in g le ich er  W eise  f ü r  G roß w ag en  
G ü l t ig k e i t  haben .  D e r  K le in w ag en  w i r d  gekennzeichnet 
durch  s t a r r e  P u f f e r  u n d  u n g e fe d e r te  Achsen.

E tw a  vo r  J a h r e s f r i s t  w u rd e n  d ie  H e rs te l le rw erk e  vom 
L eiter  des  S o n d e rau ssch u sses  f ü r  d ie  Rationalis ierung 
d e r  F e ld b ah n in d u s t r ie  im H a u p ta u s sc h u ß  Sch ienenfah r
zeuge ,  B au ra t  Dr.-Ing .  L a c h m a n n ,  b e a u f t r a g t ,  e ine Ver
e inheitl ichung  de r  F ö r d e r w a g e n  d u rc h zu fü h re n .  Daneben 
h a t te  auch de r  B e rg b au  N o rm u n g sa rb e i t e n  eingeleitet. 
U m  D oppe l-  u n d  P a ra l le la rb e i t  zu v e rm e id en ,  wurde 
vom  F a c h n o rm e n au ssc h u ß  für  B e rg b a u  ein  G em einschaf ts 
ausschuß  u n te r  dem  V ors i tz  von D r.-Ing .  D r i e s e n  ge
b ilde t ,  in dem  H e rs te l l e r  u n d  V e rb rau c h e r  in ganz  m uster
g ü l t ig e r  W eise  zu sa m m en g e a rb e i te t  haben .  Die Kämpfe, 
die  in den  S i tzungen  en tb ra n n te n ,  w a re n  m anchm al  hart, 
d ie  Ansichten  g in g en  o f t  w eit  ause in an d er .  M it  dem  Willen 
zum E r f o lg  u n d  d e r  E in s ich t  bei a llen  M ita rb e i te rn ,  daß 
es o f t  n o tw e n d ig  ist , auch g u te  K o n s tru k t io n en  aufzugeben, 
um zu e iner N o rm  zu g e la n g en ,  k o nn ten  a b e r  a lle  H inder
nisse ü b e rw u n d e n  w erden .
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Abb. 4. Inha lte  de r  F ö rd e rw a g en .

1 K n e p p e r  ; Zweckmäßigkeit und Grenzen der Förderwagenver
größerung im Ruhrbergbau 71 (1935) S. 857; G l e b e :  Einsatz von üroß- 
förderwagen in verschiedenen Steinkohlenbezirken 72 (1936) S. 1145; Unter
suchungen über den Einsatz von Großförderwagen im Ruhrkohlenberg
bau 73 (1937) S. 1009, 1037; G rem  m l e r :  Erfahrungen mit Großförder
wagen auf der Saargrube Heinitz 73 (1937) S. 533; S c h m i d t  von  
B a n d e i :  Einsatz von Großförderwagen im Steinkohlenbergbau Ober
schlesiens 78 (1942) S. 317; Berichtigung, S. 383.

Abb. 5. G e n o r m te r  F ö rd e rw a g en .

Die E rg eb n is se  l iegen  n u n m e h r  v o r 1. Aus diesem 
A nlaß sol l  ü b e r  die N o r m u n g  d e r  F ö r d e r w a g e n  h ie r  noch
mal zu sa m m en fa ssen d  b e r ich te t  w e rd en .

Baugrundsätze.
Z u n äch s t  se tzte  d ie  N o rm u n g  d e r  F ö r d e r w a g e n  eine 

k lare  E n ts ch e id u n g  ü b e r  d ie  Frage, vo raus ,  ob  bei der 
k onstruk t iven  D u rc h b i ld u n g  die ra t io n e l le  F e r t ig u n g  im 
V o rd e rg ru n d  stehen  so l l te  o d e r  ob  m an ,  wie  es bei ein
zelnen B auar ten  b ishe r  d e r  Fa l l  w a r ,  in b e so n d e re m  Maße 
auf  die R ep ara tu rm ö g l ic h k e i t  Rücksicht  nehm en  m ußte .  Im 
e rs ten  Fa ll  kann m an sich d ie  V or te i le  d e r  Schweißtechnik  
w e i tg e h en d  zunutze  m achen  u n d  a u f  lan g e  Sicht in der 
F e r t ig u n g  eine  L e i s tu n g ss te ig e ru n g  erzie len ,  d ie  gerade  
je tz t  im K riege  bei weitem  w ic h t ig e r  ist  a ls  die  Rücksicht 
au f  v iel leicht  e in fache re  In s ta n d se tz u n g ,  zum al  die jetz t  
g e bau ten  W ag e n  f rü h e s te n s  ja  e r s t  nach 4- bis ö jä h r ig e r  
B enutzungszeit  r e p a r a tu r a n f ä l l ig  w e rd en .

1 Die vorläufigen Vervielfältigungen der Norm blätter können dem
nächst durch den Fachnormenausschuß für Bergbau, Essen, Friedrichstr. 2 
und nach endgültiger Drucklegung durch den Beuth-Vertrieh r.mhH 
Berlin SW 68, Dresdener Str. 97, bezogen werden.
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Die B e u r te i lu n g  d ie se r  F r a g e  d u rch  den  B e rg b au  w ar  
nicht e inheitl ich.  S e h r  viele B e rg w erk sg ese l l sc h af ten  haben 
schon sei t  m e h re re n  Ja h re n  v o l ls tä n d ig  geschw eiß te  W ag en  
eingesetzt, o hne  d a ß  B ean s ta n d u n g en  a u fg e t r e te n  s ind. 
Einzelne G ese l ls ch a f te n  w o l len  z u m in d es t  die S t i rn w ä n d e  
eingenietet  haben ,  d a  d iese  d a n n  le ich ter  u n d  vo r  a llem  
ohne B esch äd ig u n g  des Z in k ü b e rzu g e s  au sg ew ech se l t  
werden können .  A n d e re  G e se l lsch a f ten  m öch ten  auch die 
Achsen leicht au sw ech se ln  können  u n d  d e sh a lb  d ie  R ad 
sätze u n te rg e s c h ra u b t  o d e r  u n te rg e n ie te t  haben .  Die 
rationelle F e r t ig u n g  v e r la n g t  a b e r  eine e inheitl iche  A us
führung. E s  ist n ich t  m ög lich ,  d ie  W a g e n  e tw a  w ah lw eise  
mit gen ie te ten  o d e r  g e sch w eiß ten  S t i rn b lech en  a u szu fü h ren ,  
weil durch  d ie  d a u e rn d e n  U m s te l lu n g e n  d e r  F e r t ig u n g s 
fluß erheblich  g e s tö r t  w ü rd e .

Nach e in g e h en d e n  U n te r su c h u n g e n  en tsch loß  sich d e r  
Ausschuß, den  F ö r d e r w a g e n  in v ö l l ig  g e sc h w e iß te r  Aus
führung zu bauen ,  w obe i  nach Abb. 5 d ie  fe s ten  V ie rkan t
achsen in d ie  T r a g s te g e  e in g e sc h w e iß t  w e rd en ,  d ie  T r a g 
stege m it  d e r  M u ld e  d u rc h  N a h t sc h w e iß u n g  v e rb u n d en  
und auch die S t i rn w ä n d e  in die M a n te lb lec h e  e in 
geschweißt sind .  N u r  d e r  S t a h lg u ß p u f f e r  w i r d  w e g en  d e r  
leichteren A u sw e ch se lb a rk e i t  noch zw ischen  die T r a g s te g e  
genietet u n d  led ig l ich  an  d e n  E n d e n  d e r  T r a g s te g e  m it  
der P u f fe rp la t te  v e rsch w eiß t ,  um  d o r t  e ine  b e sse re  A u f lag e  
zu erzielen u n d  den  P u f f e r s to ß  u n m it t e lb a r  in d ie  T r a g 
stege zu leiten.  M a ß g e b e n d  f ü r  d iesen  E n ts ch lu ß  w a ren  
folgende Ü b e r l e g u n g e n : A ch sb rü ch e  o d e r  A c h sv e rb ieg u n g en  
kommen in e inem  g e o rd n e te n  B etr ieb  n u r  noch ä u ß e r s t  
selten vor.  Die S c h w e iß v e rb in d u n g  zwischen  V ie rkan tachse  
und T ra g s te g  h a t  sich a ls  s e h r  z u v e r lä s s ig  e rw iesen .  So ll te  
es wirklich e inm al  n o t w e n d ig  se in ,  eine v e rb o g en e  o d e r  
gebrochene Achse  auszuw echse ln ,  so  b e re i te t  es auch keine 
übermäßigen S ch w ie r ig k e iten ,  sie  aus  den  S teg en  h e rau s 
zubrennen u n d  a n  d e r  g le ichen  S te l le  e ine  neue  Achse e in 
zusetzen.

Die V e rb in d u n g  zw ischen  dem  s tu m p f  a u f  d a s  M a n te l 
blech au fg esc h w e iß te n  T r a g s t e g  h a t  sich a ls  zuv er läs s ig  
erwiesen. Soll  e ine  ve rsch l issene  M u ld e  a u sg ew ech se l t  
werden, so  is t  es le ich t  m ög lich ,  sie vom  S te g  d u rch  
Brennschneiden zu  lösen  u n d  eine neue  M u ld e  aufzuse tzen .  
Störend ist, d aß  d abei  a l l e rd in g s  die V e rz in k u n g  d e r  neuen 
Mulde an d e r  S ch w e iß s te l le  b e sc h äd ig t  w ird .  Diese Ste llen  
muß man g e g eb e n e n fa l ls  d u rc h  e inen zusä tz lichen  F a r b 
anstrich schützen,  z u m in d e s t  w i r d  d e r  R o s ta n g r i f f  von 
außen auf  diese  W eise  v e rh in d e r t .  In e inzelnen Fä l len ,  
vor allem bei b e so n d e rs  h o h e r  B e an sp ru ch u n g ,  s in d  a l l e r 
dings L ängsr isse  im M an te lb lech  an  d e r  Ste lle ,  w o  die 
Tragstege s tu m p f  a u fg e se tz t  s ind ,  a u fg e t re te n .  D esh a lb  ist  
in den N o rm en  v o r lä u f ig  noch v o rg e seh e n ,  d a ß  d ie  T r a g 
stege w ahlw eise  a b g e k a n te t  w e r d e n  können ,  d a m i t  sie f ü r  
die M ulde e ine  b e sse re  A u f la g e  b i lden .  D iesen  M ä n g e ln  
wird zur Z e i t  im e inze lnen  noch n a ch g e g an g e n .  H ö c h s t 
wahrscheinlich k önnen  sie d u rc h  Ä n d e ru n g en  in de r  
Ausführung d e r  S c h w e iß u n g  u n d  d u rc h  E in f ü g u n g  von 
Versteifungen zw ischen  d e n  T r a g s te g e n  b ese i t ig t  w e rd en .

Die S c h w e iß v e rb in d u n g  zw ischen  S ti rn -  u n d  M a n te l 
blech w ar  b e so n d e rs  u m s t r i t ten .  D as  ha tte  vo r  a l lem  se inen  
Grund dar in ,  d a ß  a u f  v ielen  S ch a ch tan la g en  S t i r n w a n d 
beschädigungen rech t  h ä u f ig  a u f t re te n .  V e rb eu lu n g e n  de r  
Stirnwände s in d  n a tu rg e m ä ß  u n v e rm e id l ich ,  w en n  G r u b e n 
holz oder  M a te r ia lw a g e n  m it  B o h re rn ,  R ohren  u n d  d e r 
gleichen im Z u g v e r b a n d  g e fa h re n  w e rd en .  H ie r  m u ß  d e r  
Betrieb Abhilfe  sc h a ffen  u n d  in d ie se r  H in s ic h t  l ä ß t  sich 
noch vieles tun ,  z. B. d u rc h  E in sa tz  von lan g e n  T eckeln  
und Spez ia lwagen f ü r  den  M a te r ia l t r a n s p o r t .  A u ß e rd em  
neigen die im V erh ä l tn is  zu  ih re r  L änge  zu hoch g eb au ten  
oder spä ter  a u fg es to c k te n  F ö r d e r w a g e n  beim  Z u sa m m e n 
stoß stark zum K le t te rn  d e r a r t ,  daß  sich d ie  P u f f e r  ü b e r 
einanderschieben, w obei  d ie  S t i rn w ä n d e  v e rb eu l t  u n d  
zerstört w e rd en .  So lche  B esch äd ig u n g en  s in d  beim 
Normwagen nicht  m e h r  in d em  f r ü h e r e n  U m fa n g e  m öglich ,  
weil die S t a h lg u ß p u f f e r  a b g e s c h rä g t  u n d  s t a rk  nach oben 
gezogen s ind  u n d  a u ß e rd e m  die B au län g e  d e r  j e tz t  g le ich 
falls g e n o rm ten  K u p p lu n g  so  b em essen  ist, d a ß  ein  
Aufklettern im g e k u p p e l ten  Z u s ta n d  u n m ö g l ic h  ist. Z um  
Einschweißen d e r  S t i rnb leche  en tsch loß  m an  sich e n d g ü l t ig ,  
nachdem g e k lä r t  w a r ,  daß  sich se lb s t  b e sch äd ig te  S t i rn 
wände d u rc h  A u s b re n n e n  d e r  b e tre f f e n d e n  Ste llen  u n d  
Einschweißen n e u e r  Blechteile  e in w an d f re i  in s tan d se tzen  
lassen. F i rm e n ,  d ie  sich aussch ließ lich  m it  'd er  F ö r d e r 
w ag en in s ta n d se tz u n g  im Lohn  b efassen ,  s in d  gänzlich  zum 
Schweißen ü b e r g e g a n g e n  u n d  r e p a r ie re n  s o g a r  e ingen iete te

S t i rn w ä n d e  n ich t  d u rc h  A u sw e ch se lu n g  d e r  g an zen  W an d ,  
so n d e rn  d u rc h  A u sb ren n e n  u n d  N euein sch w e iß en  von 
Blechen an den  b esch äd ig ten  S te llen .  A l le rd in g s  t r i t t  h ier  
die  S chw ie r igke it  auf ,  d a ß  d ie  V erz in k u n g  um  die 
Schw eißnah t  h e ru m  b e sc h äd ig t  w ird .  A b e r  d ie se r  g e r in g e  
Nachteil  kann o hne  w e i te re s  in K au f  g en o m m e n  w e rd en .  
Vielleicht l ä ß t  e r  sich d u rc h  S p r i tzv e rz in k u n g  gänzlich  
bese it igen . Die N o r m u n g  d e r  S t i rnb lech -  u n d  M u ld e n fo rm  
w ird  auch f ü r  d ie  In s ta n d se tz u n g  b e sc h ä d ig te r  W ag en  
noch m anchen  V orte il  m it  sich b r in g en .  So w i r d  m an  z. B. 
die L eb en sd au er  d e r  Kästen  d a d u rc h  e rh ö h en  können ,  daß  
m an d o r t ,  w o  die  K o r ro s io n  sich am s tä rk s ten  b e m e rk b a r  
m acht,  näm lich  am u n te re n  E n d e  d e r  S t i rn w a n d  in den  
Ecken h in te r  d en  P u f fe rn ,  v o rg e p re ß te  u n d  n ö t ig e n fa l l s  
verzinkte  K ap p en  in die M u ld e  von innen  e inn ie te t  o d e r  
e inschweißt.  D as is t  j e t z t  m ög lich  g e w o rd e n ,  nachdem  d e r  
B o d en rad iu s  m it  330  mm  u n d  auch d ie  F o r m  d e r  S t i rn 
w än d e  e inhe itl ich  fes t l iegen .

E r le ich te r t  w u r d e  d ie  W a h l  des  S ch w e iß v e r fa h ren s  
d u rch  d ie  Ü b e r leg u n g ,  d a ß  d e r  z w ec k m äß ig  g eb au te  
F ö rd e rw a g e n  die  R e p a ra tu ra n fä l l ig k e i t  d e r  f rü h e re n  o f t  
unzu längl ichen  B auar ten  ü b e rh a u p t  n ich t  m e h r  zeigen  w ird .  
Die Bautei le  des N o rm w a g e n s  s in d  g u t  a u fe in a n d e r  a b 
gest im m t,  so  d aß  m an  im D u rch sch n it t  m it  e in e r  E rh ö h u n g  
d e r  L eb en sd au er  w i r d  rechnen  können. N a tü r l ich  kann  d e r  
F ö rd e rw a g e n k o n s t ru k te u r  d ie  G e w a l tb e sc h äd ig u n g e n ,  die 
le ider  a u f  m anchen  A n la g en  e inen rech t  g r o ß e n  Anteil  
d e r  R e p a ra tu re n  ausm achen ,  n ich t  ve rm eiden .  H ie r  m üssen  
die B e rg w erk sb e t r ieb e  noch m anches  tun ,  u n d  es lo h n t  
sich zw eife llos ,  d u rc h  be tr ieb l iche  V erb es se ru n g en  das 
F ö r d e r w a g e n r e p a r a tu r k o n to  zu senken. D azu  g e h ö r t  vor  
a llem d e r  E in b a u  von V e rz ö g e ru n g sb re m sen  an den  Ste llen,  
w o  die W ag e n  f re i  d u rc h  ein  län g e re s  G e fä l le  lau fen ,  
wie  z. B. au f  d e r  H än g eb a n k ,  im W a g e n zu la u f  zum Schacht 
u n d  h in te r  d em  W a g e n a b la u f  in den  F ü l lö r te rn .  Die 
G e fä l le  s in d  an  d iesen  S te l len  m eis t  so  bem essen ,  daß  
auch die ä l te s ten  schlecht  lau fe n d en  W ag e n  n ich t  s teh en 
bleiben. G e r a d e  d ie  n eu e re n  m it  g u ten  R a d sa tz lag e rn  
au sg es ta t te ten  W ag e n  e rh a l te n  n un  ab e r  an  d iesen  S te llen  
eine solche G eschw ind igkei t ,  d a ß  sie ü b e rm ä ß ig  s ta rk  a u f  
d ie  vor  d e r  Bremse  s te h en d e n  W ag en  a u f lau fen .  Das f ü h r t  
zu B eanspruchungen ,  d ie  z w a n g s lä u f ig  Z e r s tö ru n g e n  zu r  
F o lg e  h aben  m üssen  u n d  d ie  h ä u f ig  d e r  W ag e n b a u a r t ,  
g e ra d e  d e r  neuze it l ichen W ag en ,  z u r  L as t  g e le g t  w e rd en ,  
w ä h re n d  in W irk l ichke it  M ä n g e l  in  den  B e tr ieb s
e in r ich tungen  die U rsach e  s ind. D esha lb  w i r d  d r in g e n d  
em pfoh len ,  das  g anze  G ru b e n g e b ä u d e ,  v o r  a l lem  a b e r  
H ä n g eb ä n k e  u n d  F ü l lö r te r ,  a u f  so lche  A u fp ra l l s te l le n  zu 
u n tersuchen  und ,  w enn  i rg e n d  m ög lich ,  A b h i l fe  zu 
schaffen ,  sei es d u rch  V e r r in g e ru n g  d e r  G e fä l le  o d e r  d u rch  
E in b au  von s e lb s t tä t ig  w irk e n d en  V e rzö g e ru n g sb re m sen .  
G an z  b e so n d e rs  schäd lich  w i r d  d e r  Z u sa m m e n s to ß  in d e r  
Kurve,  weil  d an n  noch Se i te n k rä f te  a u f t re te n ,  d ie  die  
P u f f e r  u n d  V e rb in d u n g s te i le  zusätz lich b e an sp ru ch en .  E s  
g e n ü g t  nicht,  an d iesen  S te llen  d ie  E n tg le is u n g  d u rch  
Z w an g ssch ien en  zu  v e rm eiden ,  so n d e rn  d e r  W a g e n la u f  
se lbs t  m u ß  b e r ich tig t  w e rd en .  Sehr  zu b e g rü ß e n  w ä re  es, 
w enn  d ie  M a sc h in en fab r ik en  f ü r  diese  Zw ecke  eine V e r 
z ö g e ru n g sb re m se  en tw ickeln  könnten ,  d ie  u n te r  b e eng ten  
P la tzv e rh ä l tn issen  in K u rv en  e in g eb au t  w e r d e n  kann.

Im Z u sa m m e n h a n g  m it  d e r  E r ö r t e r u n g  d e r  B a u g ru n d 
sä tze  sei noch e rw äh n t ,  d a ß  m an  z u r  E rz ie lu n g  e ine r  
r a t io n e l len  F e r t ig u n g  auch in H insich t  a u f  den  In h a lt  
k leine  Z u g e s tä n d n is se  e r w a r te n  m uß te .  So h a t  m an  v e r 
sch iedentl ich  ve rsuch t ,  d u rc h  nach u n ten  d u rc h g e b o g e n e  
Achsen u n d  en tsp rec h en d e s  T ie fe rs e tz en  des  K astens noch 
e in ige  L ite r  In h a l t s v e r g r ö ß e r u n g  h e rauszuho len .  E ine  
so lche  M a ß n a h m e  m ach t  es n o tw e n d ig ,  d ie  Achsen  zu 
schm ieden  u n d  e rsc h w e r t  d ie  F e r t ig u n g .  A u ß e rd em  en ts teh t  
ein b e tr ieb l ich e r  N achte il  d a d u rch ,  d aß  d ie  S töße l  d e r  
V orzieh- u n d  A u fs ch ieb e v o r r ich tu n g en  n ich t  m e h r  g e 
n ü g e n d  P la tz  zum A n g r i f f  an  d en  Achsen h ab en  u n d  von 
u n ten  h e r  in d ie  M u ld en  h ine ins toßen .

Aus den  vielen  b ish e r  g eb räu ch lich en  M u ld e n fo rm e n  
m u ß te  im R ahm en  d e r  N o rm u n g  die  z w eck m äß ig s te  au s
g e w ä h l t  w e rd en .  E s  lassen  sich f ü r  j e d e  S t i r n w a n d f o r m  
V or- u n d  N ach te i le  a n fü h re n ,  d ie  zum  T e i l  re in  p e r 
sön l ichen  A ns ich ten  e n tsp r in g e n .  Z w ischen  d e r  h a lb ru n d e n  
F o rm ,  bei d e r  a lso  das  M u ld e n b le ch  in e inem  g r o ß e n  
H a lb k re i s  g le ic h m ä ß ig  g eb o g en  is t  u n d  d e r  S p i tzm u ld e ,  
bei d e r  an  e ine  kleine  B o d e n ru n d u n g  g r a d e  Sch rä g f lä ch e n  
ansch ließ en ,  d ie  d a n n  w ie d e r  in e ine r  neuen  R u n d u n g  an 
d ie  sen k rech ten  S e i ten w än d e  an lau fen ,  b e s tan d e n  u n 
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zählige  Varianten . Die B o d e n ru n d u n g  ist je tz t  einheitl ich 
m it  330 mm u n d  die S e i te n ru n d u n g  m it  200 mm Radius 
fe s tg e leg t .  Zwischen beiden R u n dungen  l ieg t  eine um 
40° zur W aa g e re ch te n  g en e ig te  Schrägfläche .  Bei d ieser 
A u s fü h ru n g  ist d ie  G e w ä h r  gegeben ,  daß  auch k lebr ige  
Berge leicht e n t lee r t  w e rd en  können. Die M u ld e  läß t  
sich m it  mechanischen E in r ich tungen  e in w an d fre i  reinigen. 
A u ß e rd em  verb le ib t  übe r  den R ädern  g e n ü g en d  Platz ,  um 
d o r t  im B ed arfs fa l l  Bremsleis ten  z. B. in F o rm  von 
W inkeleisen  anzetzen zu können. Dieser U m sta n d  ist  be 
so n d e rs  wichtig ,  fa l ls  u n n o rm ale  R a d d u rch m esse r  ve r 
w e n d e t  w e rd en  und  w ä h re n d  d e r  U m ste l lu n g  a u f  den 
N o rm d u rch m e sse r  die Bremsen nicht au f  dem  L aufkranz  
des Rades angre i fen  sollen. H ie ra u f  w i rd  sp ä te r  noch 
zurückgekom m en.  Schließlich ha t  die je tz t  f e s tg e leg te  
M u ld e n fo rm  noch den Vorzug, d a ß  sich säm tl iche  S t i rn 
b lechbrei ten  m it  einem einzigen P re ß w e rk z e u g  hers te l len  
lassen, welches fün ffach  u n te r te i l t  ist , so daß  man 
nu r  die g e rad en  Z wischens tücke  auszu tauschen  b rauch t ,  um 
jed e  beliebige  Breite e inzustellen.  Die Stirnb leche  sind  nach 
oben und  seitl ich zu rückgenom m en,  w o d u rch  ein Berühren  
und  A n e in an d e rs to ß en  der  W ag e n k ä s te n  in den Kurven  und 
bei G efä l lew echse l  v e rh in d e r t  w ird.  Die Form  ist nach 
herste l lungstechn ischen  G esich tspunk ten  so rg fä l t ig  d u rc h 
geb ilde t.  So können die Bleche vor  dem  P ressen  fe r t ig  
geschnit ten  w erden ,  ohne d aß  es n o tw e n d ig  ist, die Kanten 
nach dem  Pressen  nochmals  zu bearbeiten .

Hauptabmessungen.
Die N o rm u n g  d e r  S p u r w e i t e n  w u rd e  be re i ts  e in

le i tend e rw ähn t .  Da  es n ich t  m öglich  ist, a lle  v o rhandenen  
A nlagen  um zuste l len ,  s ind  die N orm en  so ausges ta l te t  
w o rd e n ,  daß  alle  S p urw ei ten  im Bereich zwischen 450 
u n d  750 mm  g e l ie fe r t  w e rd en  können. Das be re i te t  auch 
f ab r ika to r isch  keine unüb e rw in d lich en  Schwierigkeiten ,  
weil  n u r  die  G e sa m tlän g e  d e r  V ierkantachse  jew eils  der  
S p u rw ei te  anzupassen  ist. Die Achsschenkel und  Radm aße  
b leiben im m er die gleichen. F ü r  den lichten A bs tand  der  
T ra g s te g e  s ind  die M aße

250 300 360 u n d  420 mm 
fes tge leg t  und  den S p u rw ei ten b e re ich en  bis 520 m m , über 
520 bis 570, ü b e r  570 bis 650 u n d  ü b e r  650 bis 750 mm 
z ugeordne t ,  so daß  sich d a rau s  v ier  P u f fe rg rö ß e n  ergeben. 
Dabei ist  d e r  T r a g s te g a b s ta n d  so bemessen, daß  zwischen 
R adnabe  und  T ra g s te g  g e n ü g en d  Raum verble ib t ,  um die 
f e r t ig  z usam m engebau ten  Radsä tze  e inschw eißen  zu 
können, ohne  daß  die Sch w e iß w ärm e  in das  L ager  ge langt .  
Die A u sb ild u n g  des P u f fe r s  ist aus Abb. 6 ersichtlich. 
Neben diesem  S ta h lg u ß p u f fe r  w e rd en  ve rsuchsw eise  g e 
schw eiß te  P u f fe r  e ingesetz t .

Abb. 6. A usb ild u n g  des Puffers .

F ü r  die L e is tu n g ss te ig e ru n g  in d e r  F e r t ig u n g  ist die 
K a s t e n b r e i t e  das  w ich tigs te  M aß,  denn  f ü r  jed e  Breite 
m üssen  u n te r  U m stä n d en  b e so n d e re  P re ß w e rk ze u g e  fü r  
d ie  S t i rn w ä n d e  b e re i tg eh a lten  w erden .  Um  dennoch  die 
be tr ieb l ich  g eg ebenen  M öglichke iten  w e i tg e h en d  ausnutzen 
zu  können ,  s in d  in sg esam t 18 S t i rn w a n d b re i ten  fe s tg e leg t ,  
u nd  z w ar  in d e r  Z ah len re ih e

640 660 680 700 720 740 760 780 800 815
830 850 870 890 930 960 990 u nd  1040. 

S t i rn w a n d b re i te  zuzüglich  d o p p e l te r  M an te lb lechdicke ,  die 
n o rm al  2 x 4 = 8  mm b e trä g t ,  e rg ib t  d ie  ä u ß e re  W agen
breite .  F ü r  N eu an la g en  s in d  n u r  die fe t t  g e d ru ck ten  Stirn
b lechbre i ten  zugelassen .  Diese M aß e  ge l ten  sinngemäß 
na tür l ich  auch fü r  G r o ß f ö r d e r w a g e n .  Stirnblechbreiten  
ü b e r  1040 bzw. ä u ß e re  K as ten b re i ten  über  1048 werden 
sp ä te r  noch g en o rm t.

Die L ä n g e n m a ß e  d e r  W ag en  ü b e r  P u f f e r  gemessen 
s in d  f ü r  d ie  H e r s te l lu n g  w e n ig e r  w ichtig ,  weil  die Mantel
bleche ohnehin  f ü r  jeden  A u f t r a g  b e so n d e rs  bestellt 
w e rden .  U m  e ine r  k ü n f t ig en  V e rw i ld e ru n g  vorzubeugen, 
s in d  f ü r  N e u an la g en  die G e sa m tlän g e n  en tsp rech en d  der 
N o rm zah len re ih e  R 20 nach D IN  323 f e s tg e le g t  mit 

1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000  u n d  2240 mm. 
F ü r  v o rh a n d en e  Anlagen  ist  jedoch  eine L än g e n s tu fu n g  von 
10  zu 10  mm zulässig .

E b en so  ist  d ie W a g e n h ö h e ,  d . h .  d ie  Gesamthöhe 
ü b e r  Sch ienenoberkan te ,  nach • d e r  N o rm z ah len re ih e  R 40 
g e s tu f t  mit

900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400
1500 1600 mm, 

wobei ab er  g le ich fa l ls  f ü r  v o rh a n d en e  Anlagen eine 
S tu fu n g  von 10 zu 10 mm z ugelassen  w ird .

D e r  A c h s a b s t a n d  ist f e s tg e le g t  e n tsp rech en d  Norm
zah lenre ihe  R 10 u n d  R 20 m it

500 630 800 1000 1250 1400 u n d  1600 mm. 
F ü r  v o rh a n d en e  A n lagen  w e rd en  die Z w isch en g rö ß en  

375 400 425 4 50  475 560 und  600
bis au f  w e i te res  zugelassen .

D er  R a d d u r c h m e s s e r  (L au fk ra n zd u rc h m e sse r )  soll 
k ü n f t ig  e inheitl ich  350  mm  b e trag en .  F ü r  eine Übergangs
zeit s in d  noch

280 300 320 380  u n d  400 m m  
zugelassen .  E ine  U m ste l lu n g  säm tl ich e r  Raddurchmesser 
a u f  350 mm auf  den  v o rh a n d en e n  A n lag en  w ä re  dringend 
e rw ünsch t .  Sie d u rc h zu fü h re n  ist a b e r  m eis t  schwierig ,  weil 
die zah lre ichen  o r ts fe s ten  B rem sen ,  die auf d e m  Laufkranz 
an g re ifen ,  n u r  e inen g e r in g e n  V ers te l lbere ich  haben und 
es n icht zulassen , daß  W ag en  m it  v e rsch iedenen  Räddurch- 
m esse rn  w ä h re n d  d e r  U m ste l lze i t  durcheinanderlaufen .  
H ie r  w i rd  jed e  e inzelne S chach tan lage  p rü fe n  müssen, 
welche M a ß n ah m en  g ebo ten  sind ,  um zu g e g eb e n e r  Zeit 
a u f  den  g e n o rm ten  R a d d u rch m esse r  von 350  mm über
gehen  zu können. W ie  d ie  H ä u f ig k e i tsk u rv e  in Abb. 7 
e rkennen  läß t ,  s in d  R a d d u rc h m e s se r  um  3 50  mm herum 
schon je tz t  seh r  s ta rk  v e rb re i te t ,  so  d a ß  n u r  ein geringer 
Teil  d e r  Schach tan lagen  g e n ö t ig t  ist, sich umzustellen.

W eichen  die je tz igen  Maße 
von dem  N o r m m a ß  nur  um 
w e n ig e  Z e n t im e te r  ab,  so  wird 
m an  g rö ß e re  U m b a u te n  ver
m eiden  können .  Bei stärkeren 
A b w eich u n g en  ist es un te r  Um
s tä n d e n  n o tw e n d ig ,  zunächst  die 
B rem se in r ich tu n g en  umzustellen 
d e ra r t ,  daß  n u r  B rem sen  einge
se tz t  w e rd e n ,  die vom Rad
d u rc h m e ss e r  u n a b h ä n g ig  sind 
o d e r  bei dem  v o rh a n d en e n  und 
dem  N o rm ra d d u rc h m e s se r  gleich 
g u t  w irk en .  Es em pfieh lt  sich 
auf alle Fälle , d iese  Überlegung 
n icht auf die lange  Bank zu 
sch ieben ,  in de r  E rw a r tu n g ,  daß 
die n u r  für  eine Übergangszeit  
je tz t  noch zu g e lassen en  Rad
d u rc h m e ss e r  in Z u k u n f t  immer 
g e lie fe r t  w e rd en .

Ähnlich w ird  auch  bei den 
o ben  e rw ä h n te n  Zwischenm aßen 
für den  A c h sa b s tan d  zu ver
fa h re n  sein. Z u r  g e g e b e n e n  Zeit 
m üssen  die fü r  v o rh a n d e n e  An
lagen je tz t  noch  zugelassenen 
Z w isc h en m aß e  verschwinden, 
weil diese  N o r m u n g  die V oraus
s e tz u n g  für  die w e i te re  Verein
he it l ichung  der  Fü llo r te in r ich
tu n g  bildet.

60

50

20

über 275 325 375 525 n
bis 325 375 525 550 

R addurchm esser

Abb. 7. H ä u f ig k e i t  
d e r  R ad d u rch m esse r .
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Radsätze.
In den V e rh a n d lu n g e n  des Ausschusses ist d e r  b au 

lichen G e s t a l t u n g  d e r  R adsä tze  b e so n d e re  S o rg fa l t  
gewidmet w o rd e n .  Die E r f a h r u n g e n  d e r  le tz ten  Jah re  
haben k la r  e rg eb en ,  d a ß  d e r  K eg e l ro l le n lag e r -R ad sa tz  den 
hohen B e an sp ru ch u n g en ,  wie  sie b e so n d e rs  im S te inkoh len 
bergbau au f t re te n ,  am bes ten  gew ach sen  ist. D esha lb  ist 
diese B auar t  g e w isse rm a ß e n  zum E in h e i ts rad sa tz  e rk lä r t  
und in a llen  E inze lhe iten  g e n o r m t  w o rd e n .  E s  ha t  eine 
lebhafte E r ö r te r u n g  d a r ü b e r  s t a t tg e fu n d e n ,  ob  es zweck
mäßig ist, d ie  K o n s tru k t io n  fe s tzu leg en ,  weil  d a d u rch  die 
technische E n tw ic k lu n g  g e h em m t w e rd en  könnte.  Die 
Ansichten w a re n  zunächs t  in d iesem  P u n k t  d u rc h au s  nicht 
einheitlich. G e g en  die N o r m u n g  d e r  R a d sa tzk o n s tru k t io n  
sprachen w o h l  n u r  In te re ssen ,  die  d ah in  g in g en ,  die e inm al 
gewählte e igene  B au ar t  b e ibehal ten  zu können. Nach la n g 
wierigen V e rh a n d lu n g e n  u n d  e in g e h en d e n  U n te rsu ch u n g en  
ist eine B au ar t  g e n o r m t  w o rd e n ,  wie  sie in Abb. 8 d a r 
gestellt ist. Die  V ierkan tachse ,  die in den  S tä rken  60, 65, 
70 und 75 g e n o rm t  ist, w i rd  an d e r  D ich tung ,  im Bereich 
des inneren  L ag e rs  u n d  im Bereich des äu ß e re n  jew ei ls  
um 5 mm im D u rc h m esse r  abgesetz t .  D a d u rch  e rg eb en  sich 
günstige u nd  a n n ä h e rn d  gleiche  B ean sp ru ch u n g en  in allen 
Querschnitten. D as ä u ß e re  K e g e l r o l l e n l a g e r i s t  a lso  jew eils  
um 5 mm kle ine r  als das innere .  N u r  bei 60 m m  A chss tä rke  
sind beide L ag e r  gleich,  d ad u rch  b ra u ch e n  für die 
vier A c h ssch en k e ld u rch m esse r  auch  n u r  4 L ag e r  vo rrä t ig  
gehalten zu w e rd en .  Die A n s te l lu n g  e r fo lg t  d u rch  eine 
Sechskantmutter,  die  d u rch  eine S icherungsscheibe  mit 
hochgebogenem R an d  g es ich e r t  w ird .  E ine  Z u o r d n u n g  de r  
verschiedenen A ch ssch en k e lg rö ß en  zum W a g e n in h a l t  ist 
nicht vo rg eseh en ;  es kann  a lso  j e d e r  B este l ler  den Achs
schenkel w äh len ,  d e r  se inen b e tr ieb l ichen  A n fo rd e ru n g e n  
am besten a n g e p a ß t  ist.

Die L ag e rd ic h tu n g  ist  im einzelnen n ich t  f e s tg e leg t ,  
sondern  es ist led ig l ich  d e r  D ich tu n g s rau m  g e n o rm t .  Das 
gesch,ah aus dem  G ru n d e ,  weil  d ie  B e tr ie b se r fa h ru n g en  
mit den v e rsch iedenen  D ic h tu n g sb au a r te n  se h r  u n t e r 
schiedlich sind. F ü r  die W ah l  d e r  D ich tu n g  s in d  m a ß 
gebend  die G ru b e n v e rh ä l tn i s s e :  t rocken ,  feuch t ,  naß ,  
G ruben  m it  S ta n d w a sse r  usw . D er  Ausschuß  h a t  dre i 
D ich tungsarten  a u sg ew äh l t ,  d e ren  A n w en d u n g  e r  e m p 
fiehlt,  ohne sie jedoch  vorzuschre iben ,  ln t rockenen  G ru b e n  
ha t  sich ein e in facher  b i l l ig e r  Ring, d e r  an  d e r  äu ß e re n  
Z y lin d e rf läch e  m it  N u ten  ve rsehen  ist, vo l lau f  b ew äh r t .  
In feuchten  G ru b e n  k an n  die in Abb. 9 u n te r  b d a rg es te l l te  
L abyr in thd ich tung  v e rw en d e t  w e rd en .  F ü r  na sse  G ru b en  
w ird  vom Ausschuß  d e r  B una-R ing  e m pfoh len .  Diese 
D ich tungsar t  h a t  sich auch u n te r  schw ie r igen  B e tr iebs
bed ingungen  b ish e r  rech t  g u t  b ew äh r t .

Abb. 9. L age rd ich tungen .

F ü r  die B e fes t ig u n g  des R addeckels  w a ren  s e h r  u n t e r 
schiedliche B auarten  in G ebrauch .  Am meisten  v e rb re i te t  
w ar  yvohl ein R addeckel ,  d e r  d u rch  zwei o d e r  drei 
Schrauben, die  in B o h ru n g en  neben d e r  N abe  sitzen, 
gehalten  w ird .  Diese  an sich g u te  A u s fü h ru n g  w u rd e  
ve rw orfen ,  weil  d ie  Schrauben  fe s t ro s te n  u n d  in d e r  
Regel lo sg esch lag en  w e rd en  m üssen, w en n  das L ag e r  
sp ä te r  g e ö f fn e t  w e rd en  soll .  Bei an d e re n  K o n s tru k t io n en  
w i rd  d e r  R addeckel  d u rch  ein in o d e r  a u f  d e r  N abe  zen tra l  
a n g eo rd n e te s  G e w in d e  gehal ten .  Diese  B auar t  w u rd e  
g le ichfa l ls  v e rw o rfen ,  weil  das  Schneiden von G e w in d en  
im S tah lguß  nach M ö gl ichke i t  v e rm ieden  w e rd e n  soll  und  
m eist  eine b e so n d e re  S icherung  g eg en  L o sd reh en  durch  
A nbringen  von Schw e iß p u n k ten  e r fo rd e r l ic h  ist. Nach e in
gehenden  V ersuchen  en tsch loß  sich d e r  Ausschuß ,  die in 
Abb. 8 d a rg es te l l te  A u s fü h ru n g  zu  normen,» bei d e r  der  
Deckel led ig l ich  a u f g e p r e ß t  w ird .  E r  kann m it  dem  
H a m m e r  a u fg esc h lag e n  w e r d e n ;  zum Abziehen ist  eine 
beso n d e re  A b z ieh v o rr ich tu n g  e r fo rd e r l ic h .  So ll te  u n te r  
be so n d e ren  U m stä n d en  eine vorze i t ige  L ock e ru n g  b e fü rc h te t  
werden ,  so  kann m an auch h ier  eine zusä tz liche  S icherung  
durch  A n b r in g en  von zwei o d e r  d re i  S c hw e ißpunk ten  an 
d e r  N a h t  zwischen N abe  u n d  Raddeckel  vo rn eh m en .  Die 
A u s fü h ru n g  zeichnet sich neben d e r  B e tr iebss icherhe it  vor  
allem durch  g rö ß te  E in fa ch h e i t  aus.

Die S c h m ie ru n g  e r fo lg t  d u rch  den L age rdecke l  h in 
durch .  V org eseh en  ist  dazu  eine S ch m iersch raube  mit 
G ew in d e  M 1 6 x 1  a u f  dem  R an d  des Lagerdeckels ,  die 
geg eb e n en fa l ls  g eg en  einen N ip p e l  mit K u g e lversch luß  
ausgew echse l t  w e rd en  kann. U rs p rü n g l ic h  w a r  beab
sichtigt,  die Schm iersch raube  in d e r  M it te  des L agerdeckels  
a n zuordnen ,  dam i t  sich das e in g e p reß te  F e t t  von se lbs t  
m ög lichs t  g le ic h m ä ß ig  v e r te i l t  u n d  das a l te  F e t t  durch  
d ie D ich tung  h in d u rch  nach a u ß en  g e d rü c k t  w ird .  Diese  
B auart  h ä t te  ab e r  den Ü b e rs tan d  des R addeckels  ü b e r  den 
L aufk ranz  h inaus  v e r g rö ß e r t  u n d  die G e f a h r  v e rs tä rk t ,  daß  
d e r  L aufdeckel  an den  Z w a n g ssc h ien e n  an lä u f t ,  o d e r  man 
h ä t te  die be iden  K e g e l ro l le n lag e r  d ich te r  zu sam m ense tzen  
m üssen  u n d  d a m i t  s e h r  u n g ü n s t ig e  L a g e rb e a n sp ru c h u n g en  
ve ru rsach t .  Bei d e r  se i t l ichen A n o rd n u n g  d e r  S chm ier
sch raube  ist es zw eckm äß ig ,  das R ad  w ä h re n d  des Schmier-  
v o rg a n g e s  zu d rehen .  M e h r fac h  w u r d e  d ie  S ch m ie r
sch rau b e  b ish e r  auch in d e r  R ad n ab e  d e r a r t  a n g e o rd n e t ,  
daß  das  F e t t  zunächst  in d e n  R aum  zw ischen  d e n  be iden  
L agern  g e lan g t .  Diese  A u s fü h ru n g  w u r d e  v e rw o r fe n ,  weil  
d an n  das  a lte  F e t t  aus dem  decke lse i t igen  T eil  des L ag e rs  
nicht h e r a u sg e d rü c k t  w e rd en  kann. M anche  Schach tan lagen  
h aben  b ish e r  gänzlich  a u f  S ch m ie re in r ich tu n g en  v e r 
zichtet .  B esonders  g i l t  das f ü r  die t ro ck e n en  G ru b e n ,  bei 
d en en  eine N a ch sch m ie ru n g  e rs t  nach e inem  Z e i t r a u m  von
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Abb. 8 . G e n o r m te  R ad sa tz k o n s t ru k t io n .
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m eh re ren  Jah ren  n o tw e n d ig  ist. D er  E inheitl ichkeit  wegen 
u n d  im Hinblick d a rau f ,  d aß  a u f  nassen  Schachtan lagen  
schon in A bs tänden  von w en igen  M ona ten  neu geschm ier t  
w e rd en  m uß,  w i rd  die Schm iersch raube  ganz  a llgemein  
angebrach t .

D er  f rü h er  im S te in k o h le n b e rg b a u  fas t  ausschließlich 
ve rb re i te te  Fe t th ü lse n ra d sa tz  ha t  an B e d eu tu n g  seh r  v e r 
loren.  D er  obersch les ische  B e rg b au  will ihn n ich t  m eh r  ve r 
w enden .  Im R u h rb e rg b a u  und  auch in a n d eren  B ezirken  ist 
er  jedoch  noch s tä rk e r  in A n w e n d u n g  und  w ird  sich bei 
W ag e n  bis e tw a  1000 1 Inha lt  w e g en  des n ied r igeren  
Pre ises  u n d  w e g en  se iner  U n em pfind l ichke it  t r o tz  sch lech 
te re r  Laufe igenschaften  und  g e r in g e re r  L eb e n sd a u e r  noch 
w e i te r  b ehaup ten .  D esha lb  ist auch d ieser  R ad sa tz  g e n o rm t  
w orden .  Die A n w en d u n g  ist jedoch  auf kleine  W ag en  
b esch ränk t .

Im B ra u n k o h le n b e rg b a u  ist für  k leine  W ag e n  und  b e 
so n d e rs  g e r in g e  B e an sp ru ch u n g en  noch ein G le i t l a g e r r a d 
satz,  System  Schulz, in G eb rau c h ,  der  sich durch  E infach
he it  u n d  Bill igkeit  auszeichnet .  D iese r  R ad sa tz  w ird  zwar 
n o rm e n m ä ß ig  im einzelnen vo rläuf ig  n icht  fe s tg e leg t ;  er 
soll ab e r  g leichfalls  in den für se ine  A n w en d u n g  in Be
t rach t  k o m m e n d e n  Sonderfä l len  noch  zugelassen  w erden .

Kastenrahmen.
Die V ie lfä lt igkeit ,  d ie  in d e r  A u sb i ld u n g  u n d  Q u e r 

sch n i t t sg e s ta l tu n g  des oberen  K as ten rahm ens  b ish e r  ge 
h e r rs ch t  hat,  ist  aus Abb. 10 deu tl ich  zu e rkennen .  Ganz 
a llgem ein  w i r d  d e r  R ahmen je tz t  von innen e ingeschweiß t ,  
so  d a ß  e r  ü b e r  d e r  A u ß e n w a n d  d e r  M u ld e  n ich t  h e rv o r 
steht.  N eben  So n d e rw a lzp ro f i le n  ve rsch ied en s te r  F o rm 
g e b u n g  w ird  auch u n g le ichschenke lige r  W inke ls tah l  ve r
w endet .  E in ige  F irm en  h aben  in dem  B estreben ,  das 
W id e rs tan d s m o m e n t  zu e rhöhen ,  H o h l ra h m e n  geschaffen .

Großförderwagen.
Bevor die N o r m u n g  d e r  G r o ß f ö r d e r w a g e n  durch

g e f ü h r t  w ird ,  m üssen  noch se h r  e in g e h en d e  U nte r
suchungen  v o rg e n o m m en  w erd en .  Aus d iesem  G ru n d e  kann 
h ier  auch n u r  v o rau ssc h au e n d  u n d  a n d e u tu n g sw e ise  dazu 
e tw as  g e sa g t  w erden .

Die B au g ru n d sä tz e  des  G r o ß w a g e n s  s in d  volls tändig 
andere .  Sie lassen  sich vom  K le in w ag en  n ich t  übernehm en; 
höchstens  E inzelhe iten  aus d e r  K le in w a g e n n o rm u n g  können 
u n d  sollen  auch ü b e r t r a g e n  w erd en .  Im ü b r ig en  hat sich 
a b e r  eine einheitl iche A u f fa s s u n g  ü b e r  die bauliche  Ge
s ta l tu n g  d e r  G r o ß f ö r d e r w a g e n  ü b e r h a u p t  noch nicht 
h e rau sg e b i ld e t .  Dazu w a r  d ie  E n tw ic k lu n g sz e i t  noch viel 
zu kurz ,  u n d  d ie  D inge  s in d  noch v o l lkom m en  in Fluß. 
So s in d  B auar ten  en tw ickelt ,  d ie  sich noch an  den  Klein
w ag en  s tä rk e r  an lehnen ,  w obei  led ig l ich  Z u g -  u n d  Stoß
v o rr ich tu n g en  u n d  d ie  R ad sä tze  g e f e d e r t  w e rd en .  Bei 
a n d eren  A u s fü h ru n g en ,  v o r  a l lem  w en n  es die Breite 
zuläßt ,  h a t  m an  d ie  T r a g r a h m e n  u n d  L ag e r  nach außen 
ve r le g t  u n d  v e rw e n d e t  s t a r r  mit den  R ä d e rn  verbundene 
Achsen, w ie  es bei d e r  R e ich sb ah n  üblich ist. Bei höheren 
F a h rg e sch w in d ig k e i te n  w ird  d iese  W a g e n b a u a r t  bessere 
L aufe igenschaften  h a b en .  A u ß e rd em  k ö n n e n  die Rahmen 
zugleich  fü r  d en  A ngriff  d e r  B rem sen  b e n u tz t  w e rden .  Da
n eb en  w e rd e n  W a g e n  m it  Se i ten- o d e r  B odenentleerung  
e rp ro b t .  Schließlich ist bei G r o ß w a g e n  u n te r  Umständen 
die M ö g lich k e i t  e iner  D ru c k lu f tb re m s u n g  in B e trach t  zu 
ziehen.

Auch ü b e r  die S p u rw e i te  b e s teh t  noch  keine restlose 
Klarheit .  Bis zu w e lchem  Inhalt ,  v o r  a llem  bis zu welcher 
Breite  so l l  die S p u rw ei te  600 m m  a n g e w e n d e t  werden?  
V ereinzelt  s in d  B re i tw agen  m it  750 m m  S p u r  projektiert  
u n d  e ingese tz t  w o r d e n ;  d a m i t  s te ig en  im Steinkohlen
b e rg b a u  ab e r  die  Kosten  f ü r  A u f fa h ren  u n d  U n te rha ltung

<( imuG
Abb. 10. M ann ig fa l t ige  G e s ta l tu n g  des R ahm ens.

Die B eansp ru ch u n g  des  R ahm ens e r fo lg t  v o rw ieg en d  
d urch  Stöße, wie sie hauptsächlich  beim U m w e rfen  des 
W ag e n s  z. B. beim B ergek ippen  a u f t re ten .  U m  zunächst  
e inmal zu e rg rü n d e n ,  ob  eine E rh ö h u n g  des  W id e r s ta n d s 
m o m en tes  g e g en ü b e r  S to ß b e an sp ru ch u n g e n  Vorte ile  bietet,  
w u rd e n  die f ü r  d ie  N o r m u n g  in e n g e re  W ah l  g es te l l ten  
W alzp ro f i le  v e rsu ch sm äß ig  g e p rü f t ,  und  z w ar  d e ra r t ,  daß  
m an P ro b e rah m e n  von 1 m  Seiten länge  in e ine r  P r ü f 
m aschine S c h lag b ean sp ru ch u n g en  u n te rw ar f ,  wobei  man 
die V e rb ieg u n g en  je  Sch lag  a ls G ü te m a ß s tab  w erte te .  
Dabei zeig te  sich,  daß  bei g leichem  M e te rg e w ich t  n icht 
d ie V o l lp ro f i le ,  so n d e rn  g e ra d e  die H o h lp ro f i le  die 
s tä rk e re n  D u rc h b ieg u n g e n  e r li t ten .  D as e rk lä r t  sich 
d ad u rch ,  d a ß  die A rb e i ts au fn a h m e  eines au f  B iegung 
b ean sp ru ch ten  F lachs tabes  g r ö ß e r  ist a ls  die  eines gleich 
schw eren  Pro f i ls ,  das hohl  a u sg eb ild e t  ist u n d  daher  
ein g rö ß e re s  W id e rs tan d s m o m e n t  hat.  Als E rg eb n is  aus 
d iesen  Versuchen  konnte  m an den  Schluß ziehen, d a ß  bei 
d e r  B ean sp ru ch u n g sw eise  des R ahm enstah ls  eine E r h ö h u n g  
d e r  W id e r s ta n d s fä h ig k e i t  n u r  durch  E r h ö h u n g  des M e te r 
gewich ts ,  n ich t  d a g eg e n  d urch  E r h ö h u n g  des W id e r s ta n d s 
m om en tes  e rz ie l t  w e rd en  kann. M an en tsch loß  sich d e s 
ha lb ,  a ls  S o n d e rp ro f i le  n u r  die beiden V ol lp ro f i le  nach 
Abb. 11 fes tzu legen .  Bei d iesen  Rahmeneisen  w i rd  die 
l ichte K as ten b re i te  am w en igsten  v e rr in g e r t .  D aneben  
können  w ah lw e ise  auch ungleichschenkelige  W inke ls täh le  
nach D IN  1029, u n d  z w ar  in d en  A bm essungen  4 0 x 6 0  
x  6, 4 0 x 8 0 x 8  u n d  5 0 x  1 0 0 x 8  v e rw en d e t  w e rd en .  Die 
F e s t l e g u n g  von zwei S o n d e rp ro f i le n  erschien  zw eckm äßig ,  
w eil  m an dem  H e r s te l l e r  j e  nach den  bei ihm v o rhandenen  
E in r ich tu n g en  u n d  dem  a n g ew en d e ten  F e r t ig u n g s v e r fa h re n  
d ie M ö glichke i t  geben  w oll te ,  den R ahm enstah l  e n tw ed e r  
s tu m p f  auf die M ulde  au fzu sch w e iß en  o d e r  a b e r  mit der  
M u ld e  zu ü b e r la p p en  u n d  e inzuschweißen.  Vom S tan d p u n k t  
d e s  B e rgbaus  w ü rd e  ein P ro f i l  ausreichen.

D am it  kann d ie  V ereinhe it l ichung  d e r  kleinen und 
m it t le ren  F ö rd e rw a g e n  als ab gesch lossen  gelten.

Aufschweißrehmen 
|-20-

Einschweißrehmen

IX
\

d e r  S trecken g e w a l t ig  an, so  d aß  d ie  E n tw ic k lu n g  sogar 
w ie d e r  rü c k lä u f ig  g e w o rd e n  ist. Vom wagenbaute:hn ischen  
S ta n d p u n k t  m ü ß te  600  m m  S p u r  bis e tw a  1500 m m  Breite, 
a lso  f a s t  im m er  a n w e n d b a r  sein. W e r d e n  besonders 
l e i s tu n g s fä h ig e  Lokom otiven  g e b rau c h t ,  so  ist  750 mm 
S p u r  u n te r  U m stä n d en  n o tw e n d ig ,  w eil  bei 600  mm Spur 
s t a rk e  M o to re n  n icht  m e h r  zw ischen  den  R ahm en  unter
g e b rac h t  w e rd e n  können .  All d iese  U m s tä n d e  geben 
V e ran la ssu n g ,  zunächs t  noch  von e in e r  ins einzelne 
g e h en d en  V ere inhe it l ichung  abzusehen.

Ge wich f 8/7 kg/m

Gewicht 15,81 kg/m 

Abb. 11. G e n o rm te  R ahm enpro f i le .

W enn  ein so lcher  E n ts ch lu ß  heu te  g e fa ß t  w ird ,  muß 
ab er  g le ichze it ig  w e i tsch au en d  die S ic h eru n g  getroffen 
w erd en ,  d a ß  sich Z u s tän d e ,  w ie  sie in dem  Kle inw agen
sek to r  heu te  le ide r  a n zu t re f fe n  s in d  u nd  a ls f a s t  u n abänder
lich h in g en o m m en  w e rd e n  m üssen ,  bei d en  je tz t  neu zu 
e r s te l len d e n  S chach tan lagen  im G ro ß w a g e n g e b ie t  n ich t  
w iederho len .  F ü r  G ro ß w a g e n  m üssen  a lso  d ie  Haupt-
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abm essu n g en :  L änge ,  Breite , H öhe ,  R ad s tan d ,  R a d d u rc h 
messer u sw .  j e t z t  schon g e n o r m t  w erd en .  Das se tz t  aber  
sehr w e i tg e h en d e  u n d  g rü n d l ic h e  V o ra rb e i ten  voraus,  die 
nicht alle in  den  F ö r d e r w a g e n  b e rü h ren ,  so n d e rn  bei de r  
Vereinheit l ichung  d e r  Schach tscheiben  beg innen .  D am it  
werden sp ä te re  k o n s t ru k t iv e  F e s t l e g u n g e n  e r le ich te r t  und  
gleichzeit ig die V o ra u sse tzu n g e n  f ü r  eine N o r m u n g  d e r  
F ü l lo r te in r ich tungen ,  K ipper ,  W ip p e r  u n d  vo r  allem der  
Fö rd e rk ö rb e  geschaffen .
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Abb. 14. H ö h e  de r  G ro ß fö rd e rw a g e n .
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Abb.  12. B re ite  d e r  G ro ß fö rd e rw a g e n .

Wie d r in g e n d  n o tw e n d ig  u n d  e il ig  d iese  A rbeiten  
sind, zeigt das E rg e b n is  e in e r  E r h e b u n g  ü b e r  d ie  zu r  Zeit  
in Betrieb o d e r  im Bau b e f ind l ichen  G r o ß f ö r d e r w a g e n ,  
die sich a u f  den  g e sa m ten  d eu tsch en  B e rg b au  e rs t rec k t  
und deren E rg e b n is s e  in den  Abb. 12 bis 15 in F o rm  von 
Häufigkeitsb ildern  w ie d e rg e g eb e n  sind .  E r f a ß t  s in d  dabei 
sämtliche W ag e n  ü b e r  1800 1 Inhalt .

Abb. 12 ze ig t  d ie  H ä u f ig k e i t s a u f s te l lu n g  ü b e r  die 
Wagenbreiten. Die  N o rm b re i t e n ,  die  m an  zunächs t  n u r  bis 
1010 mm fe s tg e le g t  hat,  s in d  a u f  d e r  Abszisse  kenntl ich  
gemacht; ü b e r  1040 s in d  die N o rm z ah len  d e r  Reihe R 40 
markiert.
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Abb. 13. L änge  de r  G ro ß fö rd e rw a g e n .
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Abb. 15. In h a lt  de r  G ro ß fö rd e rw a g e n .

Abb. 13 v e ran sch au lich t  die 
L än g e n  ü b e r  Pu ffe r .  Auch  auf 
d iesem  Bild s ind  auf  d e r  Abszisse  
die N o rm z ah len  d e r  R e ihe  R 20 
kenntl ich  g e m a ch t ,  d ie m an  ja  doch  
w ahrsche in l ich  w äh len  w ü rd e ,  w en n  
m an  die fü r  K le in w ag en  g e t r o f f e 
nen  F e s t leg u n g e n  s in n g e m ä ß  ü b e r 
t rü g e .  Die Ü b e re in s t im m u n g  ist 
h ier  s e h r  sch lech t;  z u m in d es t  m ü ß te  
m an  zw ischen  3150 u n d  3550 die 
N o rm z ah l  3350 aus d e r  R e ihe  R 40 
e insch ieben ,  um  eine p asse n d e  
N o rm b re i t e  im B ereich  d e r  g r ö ß te n  
H ä u f ig k e i t  zu  haben .

In A bb.  14 s in d  die H ö h e n  d a r 
g e s te l l t  u n d  au f  d e r  A bszisse  a u ß e r 
d em  die N o rm z a h le n  d e r  R e ihe  R 40  
k enntl ich  g e m a ch t .  H ie r  e rg ib t  sich 
e ine w esen t l ich  b e sse re  D eck u n g ,  
d a  die be iden  H ä u f ig k e i te n  bei 
1320 u n d  1500 m it  N o rm z a h le n  de r  
R eihe  40 zusam m en fa l len .

Schließlich ist in Abb .  15 noch  
e ine H ä u f ig k e i ts ü b e rs ic h t  ü b e r  die 
Inha lte  de r  im d e u ts ch e n  B e r g 
b a u  e in g e se tz ten  G r o ß f ö r d e r w a g e n  
w ie d e rg e g e b e n .

Da diese  N o r m u n g sa rb e i t e n ,  
wie be re i ts  g e sa g t ,  m it  de r

m m  6500 5000

6500 mm
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V ereinhe it l ichung  der  Schachtscheiben  in en g em  Z u 
s a m m e n h a n g  s tehen ,  hat es zunächst  der  S ch a ch tb au 
ausschuß  d e r  deu tschen  B e rgbaubezirke  ü be rnom m en ,  be
st im m te  V orsch läge  übe r  die G e s ta l tu n g  d e r  Schachtscheiben 
auszuarbe iten .  Im In teresse  e in e r  p lan m äß ig en  zukünftigen  
E n tw ick lu n g  ist zu ho ffen ,  d aß  die Arbeiten  ba ld  zu 
g re i fb a ren  E rg eb n issen  füh ren .

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Die A b m essu n g en  und  B auar ten  de r  im deu tschen  

B ergbau  v e rw en d e ten  F ö rd e rw a g e n  sind zur Zeit  sehr  
unterschiedlich .  Die R ationa lis ie rung  bei de r  H e r s te l le r 
industr ie  m acht  eine V ereinhe it l ichung  n o tw en d ig .  D a  v o r 
han d en e  S chach tan lagen  die H a u p tab m e s su n g e n  ihrer  
W ag e n  kau m  ä n d ern  k önnen ,  m uß sich die N o rm u n g  den 
g eg eb e n en  V erhältn issen  w e i tg e h en d  anpassen  und  sich 
z. B. auch m it  de r  v o rh an d en e n  Vielzahl d e r  Spurw ei ten  
abfinden.

A u sg eh en d  von e iner B e trach tu n g  übe r  Sinn u n d  E r 
folg der  f rüheren  V ere inhe it l ichung  w e rd en  die neuen 
N orm en  für kleine  und  m it t le re  W ag e n  e ingehend  erläu ter t .

Der E in h e i tsw ag en  w ird  vo l ls tänd ig  g e sc h w e iß t .  Lediglich 
die Puffe r ,  von d enen  es k ü n f t ig  n och  ^ Modelle 
gibt,  w e rd en  e ingeniete t .  Fü r  die P räz is io n sk eg e lro l len 
lag e r rad sä tz e  ist eine einheitl iche B au ar t  f e s tg e leg t ,  so  daß 
säm tl iche  T eile  a u s ta u sch b a r  sind. V e rsu ch e  h a b en  ergeben, 
daß de r  K a s te n ra h m en  z w ec k m ä ß ig  aus e inem  Vollprofil 
besteht .  Eine E rh ö h u n g  des W id e r s ta n d s m o m e n te s  für  das 
R ahm eneisen  d u rch  V e rw e n d u n g  von H o h lp ro f i len  bringt 
keine Vorte ile .

Den  Schluß b i lde t  eine B e t ra c h tu n g  übe r  die Verein
heit l ichung  der  G r o ß f ö r d e r w a g e n .  Für  k o n s t ru k t iv e  Fest
leg u n g en  ist die Zeit  noch n ich t  reif. D a g e g e n  m üssen  die 
H a u p ta b m e s su n g e n :  L änge ,  Breite ,  H ö h e ,  R a d s tan d  usw., 
a u sg e h e n d  von de r  N o rm u n g  de r  Schach tscheiben ,  so 
schnell  wie i rgend  m öglich  f e s tg e leg t  w e rd en ,  dam it  die 
Vie lfä lt igkeit ,  die auf dem  K le in w ag e n g eb ie t  je tz t  als ge
g e b en e  T a tsa ch e  h in g en o m m en  w e rd en  m uß,  nicht 
bei den  G ro ß f ö r d e r w a g e n  w ie d e r  von n e u em  en ts teh t .  Daß 
die E n tw ic k lu n g  auch bei den G r o ß f ö r d e r w a g e n  schon zu 
einer e rheb lichen  V ie lfä l t igke i t  g e fü h r t  ha t,  w i rd  an Hand 
von H ä u f ig k e i ts sch au b i ld e rn  nach g ew iesen .

TU crlij tttfrt)nff is tr Cßtlfmlifrrf)tntrl3trgrocrlw -2l.lß

Die bergmännische Werkzeitschrift im Kriege.
Von E r ik a  G ü n t h e r ,  Essen.

In n e rh a lb  des deu tschen  Z ei tsch ri f tenw esens  n im m t die 
W erkzei tsch r if t ,  w ie  schon ihr N am e  sag t ,  eine S o n d e r 
s te l lung  ein. Sie ist das S p ra c h ro h r  und  zugle ich  das 
Spiegelb i ld  des Betr iebes,  w or in  B e tr ieb sfü h ru n g  u n d  G e 
fo lgschaf t  g le ich erm aß en  zu W o r te  k o m m e n .  W en n  wir  
die E n ts teh u n g sg esch ich te  de r  W erk z e i t sc h r i f ten  k u r z  b e 
t rach ten ,  so  stellen w ir  fest ,  daß  be rei ts  um  die M itte  des 
vo rigen  J a h rh u n d e r t s  in D eu tsch lan d  das in F re ib e rg  zu 
W eih n ach ten  1839 h e r a u sg e g e b e n e  » F r ied en sb la t t  für  unse r  
Haus« ein e rs te r  V or läu fe r  u n se re r  W erk z e i t sc h r i f t  ist. 
Z w ei  w e i te re  schon per iod isch  e rsch e in en d e  Schriften 
w aren  »Der B e rg m an n sfreu n d « ,  ein W o c h e n b la t t  zur 
U n te rh a l tu n g  u n d  B e leh ru n g  für B erg leu te  se i t  1871 und 
der  S a a rb rü c k e r  Kalender ,  de r  zum e rs ten  M ale  im Ja h re  
1873 im A uf träge  de r  S a a rb rü c k e r  B e rg w e rk sd ire k t io n  
e rsch ienen  ist. Beide Zeitschrif ten  ähneln  hinsichtlich A uf
bau  u n d  A u sg es ta l tu n g  im w esen t l ichen  be re i ts  unse re r  
h eu tig en  W erk ze i tsch r if t ,  b e so n d e rs  in de r  Form  w e r k s 
e igener  und  b e ru fse rz ieh e r isch e r  Aufsätze .  Es ist b e 
m e rk e n sw e r t ,  daß ,  w ie  in vielen a n d eren  D in g en  ku l tu re l le r  
Art ,  auch h ier  de r  B e rg b au ,  in d iesem  Fall auf d em  G eb ie t  
des Z ei tsch r i f tenw esens ,  die E n tw ic k lu n g  de r  W e r k z e i t 
sch r i f t  e rs taun lich  v o ra n g e t r ie b e n  ha t.  D enn  n u r  w en ige  
J a h re  s p ä te r  w u rd e n  auch a n d e ro r t s  ähnliche  Zeitschrif ten  
k o s te n lo s  an A rb e i te r  ver te il t  o d e r  g e g en  einen se h r  g e 
r ingen  Pre is  a b g e g e b e n .  Als e rs te  W erk z e i t sc h r i f t  im

e n geren  Sinn gilt  der  »Schl ie rbacher  F a b r ik b o te « ,  der 1888 
g e g r ü n d e t  w u r d e  u n d  zwei J a h re  lan g  e rsch ienen  ist. Im 
L eitar t ike l  de r  e rs ten  A u sg ab e  d iese r  Z ei tsch ri f t  heißt es: 
»E uer  leb en d ig s tes  In te re sse  an de r  F ab r ik fam il ie ,  welche 
wir  bilden, soll d e r  Bote  w a ch h a l te n ,  E u ren  Stolz  soll er 
näh ren .  . . . a b e r  E uch  auch  im m e rd a r  vo r  A u g en  führen, 
daß  w ir  noch im A n fan g  g e m e in sam e n  nü tzl ichen  Schaffens 
s teh en  u n d  noch  g a r  vieles zu tu n  ü b r ig  b le ib t  neben  der 
f o r tg ese tz te n  l iebevollen  P f le g e  des b e re i ts  Gewonnenen. 
Eine b le ib en d e  C h ro n ik  soll d e r  B ote  w e rd e n  alles dessen, 
w as  uns a n g eh t ,  u n d  eine b e s tän d ig e  M a h n u n g  soll er sein 
für alle h e ra n w a c h se n d e n  u n d  n eu  h in z u t re te n d en  Arbeits
genossen .«  Eine so lche  V e rö f fen t l ic h u n g  zeig t  den  Willen 
des U n te rn eh m ers ,  eine im Sinn des Pa tr ia rch a l ism u s  und 
der  Familie  ähn liche  G e m e in sc h a f t  im B e tr ieb  zu pflegen, 
die ab e r ,  da  sie auf dem  B oden  des a llzu Pr iv a ten  stehen 
b lieb,  mit dem  G e d a n k e n  u n se re r  h e u t ig e n  B e tr iebsgem ein
schaft  nichts zu tun  hat.  Die W erk z e i t s c h r i f t e n  haben  im 
Laufe ih rer  E n tw ic k lu n g  den  a n fäng l ichen  C h a r a k t e r  einer 
W e rk sc h ro n ik  o d e r  eines U n te rh a l tu n g s b la t te s  m eh r  und 
m ehr  ve r lo ren ,  da  sie h ä u f ig  als O r g a n e  fü r  best immte 
S o n d e r in te ressen  e in g ese tz t  w u rd e n ,  w ie  d ies  vo r  allem im 
K lassen k am p f  der  l ibe ra l is t isch -m arx is t ischen  Z eit  der  Fall 
g e w esen  ist.

E rs t  die na tiona lsozia l is t ische  Idee von d e r  Betr iebs
gem e inscha f t ,  die das d eu tsch e  A rbe i ts leben  in neue
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Bahnen g e le n k t  ha t  u n d  die B e tr ieb sg em e in sch a f t  o rg a n i 
sierte ,  ha t  auch  die W erk z e i t sc h r i f ten  in den  D ienst  de r  
na t iona lsozia l is t ischen  E rz ieh u n g s a rb e i t  geste l l t .  Ih re  A uf
gabe  ist es, an d e r  V e rw irk l ic h u n g  des B e t r ie b sg em e in 
sc h a f t sg ed a n k en s  m itzuhelfen ,  das B e tr iebs leben  und  
-geschehen so  w id e rz u sp ie g e ln  u n d  darzu s te l len ,  daß  A r
beiter u n d  B e t r i e b s fü h re r  den  W e r t  ih rer  g em e in sam e n  
Arbeit im D iens te  de r  d eu tschen  W ir tsc h a f t  ü b e rsch au en ,  
daß w e i te rh in  in den  A rb e i t s k a m e ra d e n  durch  die g e m e in 
same G e s ta l tu n g  ih re r  W e rk z e i t sc h r i f t  das G e fü h l  de r  
W erk sv e rb u n d e n h e i t  u nd  W e r k s t r e u e  g e fe s t ig t  w ird  und  
neben den A rb e i ts au fg a b en  des B e tr iebes  auch die F reu d e  
an der A rbe i t  zu ihrem  Rechte  k o m m t.

©dfmhini)mu33agmata-2l.(B.

Abb. 1.

In u n se ren  W erk z e i t sc h r i f ten  sp ieg e l t  sich das für 
unsere V o lk sg e m e in sc h a f t  so  unend lich  w ich tige  soziale  
Betriebsleben d e r  d e u ts ch e n  W ir tsc h a f t  w ider .  Sie w e rd en  
nicht nur  von  de r  G e fo lg sch a f t  se lbs t ,  s o n d e rn  auch von 
deren A n g e h ö r ig en  ge le sen ,  die d a m i t  ebenfa l ls  am B e
triebsleben te i ln eh m en ,  w o d u rc h  in vielen Fällen  eine t r a d i 
t ionsgebundene  G e fo lg sch a f ts t reu e ,  w ie  w ir  sie g e r a d e  im 
Bergbau finden,  g e w ä h r le is te t  w ird .

H a t  die W e rk z e i t sc h r i f t  schon  in F r ied en sze i ten  als 
Mittel der  M e n sc h e n fü h ru n g  im B e tr ieb  u n d  als Sp iegelb ild  
betrieblicher Sozia lpo l i t ik  eine w ich tig e  A u fg ab e  zu e r 
füllen, um wievie l  m eh r  ist  sie g e r a d e  im K riege  d azu  b e 
rufen, »die innere  F ron t« ,  die F ro n t  d e r  A rbe i t  zu s tä rk en  
und zu fest igen.  Sie soll d ie ge is t ig -see l ischen  Kräf te  in 
der G e fo lg sch a f t  au fru fen ,  d en  W illen  zu r  L e is tu n g s s te ig e 
rung an sp o rn en  u n d  e rm u t ig en ,  d e r  B e ru fse rz ieh u n g ,  der  
N a ch w u ch sw erb u n g  u n d  d e r  U n fa l lv e rh ü tu n g  ein e rh ö h te s  
Augenm erk  zu w en d e n .  D a r ü b e r  h in au s  h a t  sie die A u f 
gabe, den G e is t  de r  F r o n tk a m e r a d s c h a f t  ü b e r  d ie  F e rn e  
hinweg zu p f leg en  u nd  zu fö rd e rn ,  e ine  »B rücke  zwischen 
Heimat und  Fron t«  zu  se in,  k u r z :  die W e rk z e i t sc h r i f t  ist 
ganz b e so n d e rs  d a z u  b e a u f t r a g t  u n d  b e fäh ig t ,  m itzuhelfen  
am k r iegsw ir tscha f t l ichen  E insa tz  de r  G e fo lg sch a f ten .

Es ist k lar ,  d a ß  die E in w irk u n g e n  des K rieges  auf  das 
B etr iebsgeschehen  in e iner Art  b e h a n d e l t  w e r d e n  m üssen ,  
die jeweils  de r  E ig e n a r t  de r  A rb e i ts s tä t te  R e c h n u n g  t r ä g t .  
Namentlich die b e rg m ä n n isch e n  W e rk z e i t sc h r i f ten ,  von 
denen h ier  die R ede  sein soll, l egen  ein t re f f e n d e s  Z eu g n is  
ab von den  sich aus d e r  so ld a t i sch en  V erp f l ich tu n g  ih rer  
Gefo lgschaften  e rg e b e n d e n  M ö g l ich k e i te n  p re ssep o l i t i sch er  
G esta ltung .  G e r a d e  weil  die W erk z e i t s c h r i f t a rb e i t  nicht 
vom G esch eh en  des A u g en b l ick s  ihre  Im p u lse  e rhä l t ,  ist 
sie in ih rer  v e r t ie fen d en  b e t r i e b s v e rb u n d e n e n  Art,  in de r  
unm it te lba ren  A n sp rach e  an die A rb e i t s k a m e ra d e n  von 
en tsch e id en d e r  B ed eu tu n g .  V on jedem  W e r k z e i t s c h r i f t 
schrif tlei ter  w ird  d a h e r  ein Ä ußers tes  an z ie lb ew u ß te r ,  
so rg fä l t ig  d u rc h d a c h te r  Arbeit  ve r lan g t ,  denn  e r  m u ß  mit 
fe inem V e rs tän d n is  das  g ro ß e  G esc h eh e n  de r  Zeit  e inbauen  
in die b e t r i e b s n a h e  A tm o sp h ä re ,  die den  e inzelnen  M ann 
em p f in d en  läß t ,  w as  er fü r  das W e r k  b e d e u te t  u n d  leistet,  
in w e lch em  V erh ä l tn is  die E inze l le is tung  zur G e s a m t 

leis tung s te h t  u n d  w ie  diese  w ie d e ru m  als ein en ts ch e id e n 
de r  F a k to r  die  S tä rk e  d e r  d e u ts ch en  K rieg sw ir t sch a f t  b e 
stimmt.

»O hne  Kohle  ke ine  W affen ,  o h n e  W affe n  ke in  Sieg« 
(vgl. Abb. 1), das  ist d e r  g r o ß e  L e i tg ed a n k e ,  den die b e r g 
m ännischen  W erk z e i t sc h r i f ten  im K riege  ihren  G e f o lg 
schaften  im m er  w ie d e r  vo r  A ugen  fü h ren  m ü ssen ,  das 
b e rg m än n isch e  F ro n t so ld a te n tu m  der  H e im a t ,  w ie  es in 
Zechen u n d  G ru b e n  T a g  für  T a g  in tä t ig em  E insa tz  sich 
b ew äh r t ,  w ie  es de r  k ä m p fe n d e n  F r o n t  im F e lde  e b e n 
bürt ig  zu r  Seite  s teh t!  Die L ö su n g  d ieser  A u fg a b e  g ib t  der  
W erk ze i t sch r i f t  g e r a d e  auch im K riege  ihre  D a se in s 
b e rech tigung .  Kein an d e re s  Schr i f tgu t  k an n  sie e rse tzen ,  
weil sie u n m it te lb a r  aus dem  B e tr iebe  e rw ach sen  in l e b e n 
diger  G e m ein sch af tsa rb e i t  u n d  e n g s tem  G e m ein sc h a f ts 
e rleben d en  Sinn de r  Arbeit ,  den  Sinn de r  g e s te ig e r te n  
Leistung  ihren W e rk tä t ig e n  v e rk ü n d e t  und  ü b e r  die

D e r deutsche Bergmann ist der erste So ldat der Arbeit 
Seine Arbeit ist im wahrsten Sinne Dienst für das Vater
land -  ebenbürtig dem Einsatz des Soldaten on der
Front I Gor.«g

Abb. 2.

G ren zen  des B etr iebes h inaus  h in fü h r t  zu  d e r  g ro ß e n  
d eu tschen  V o lk sg em ein sch af t ,  d ie als eine gesch lo ssen e  
E inheit  in d iesem  K am pf  s teh t.  W ie  die b e rg m ä n n isch e n  
W erk ze i tsch r if ten  im einzelnen ih rer  Z ie lse tzu n g  g e rec h t  
g e w o rd e n  sind, soll an H a n d  von Beispie len n ach fo lg en d  
a u fgeze ig t  w e rd en .

Abb. 3.
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Schon in der  G e s ta l tu n g  de r  T ite lse i te  und  in der 
W ah l  des T ite lb i ldes  zeig t  sich,  ob  die W erk z e i t sc h r i f t  in 
b e tr ieb sn ah e r  F o rm  dem  »Geist  de r  Zeit« R e ch n u n g  träg t .  
M an kann  sagen ,  ein gu tes  T ite lb i ld  mit e iner e n ts p re c h e n 
den  U n te rsch r i f t  e rse tz t  oft  einen g an zen  Leitartikel.  
Sch lag a r t ig  s tell ten, m it  den e rs ten  'W ochen  im, P o le n fe ld zu g  
die b e rg m än n isch en  W erk z e i t sc h r i f ten  die B e d eu tu n g  der  
deu tschen  K oh len fron t  im Kriege  he rau s .  In g r o ß e n  A uf
rufen  sp rach en  die B e tr ieb sfü h re r  zu ih re r  Belegschaft ,  
um sie zu v e r s tä rk tem  A rb e i tse in sa tz  a u fzu fo rd e rn ,  zu 
f reu d ig e r  P f l ich te rfü l lung ,  zu W ac h sa m k e i t  u n d  U m sich t  
an allen B e tr ieb sp u n k ten .  W e rk se ig e n e  T i te lb i ld e r  im Z u 
s a m m e n h a n g  m it  Z ita ten  aus den  R eden  des F ü h re rs  oder  
des R e ichsm arscha lls  ru fen  de r  B e legschaf t  die F o rd e ru n g  
der  S tunde  im m er  w ied er  aufs  n eu e  ins G edäch tn is ,  w ie  es 
z, B. die V E W .-M it te i lungen  zeigen (Abb. 2). Die  G e m e in 
sa m k e i t  des E insatzes ,  bildlich d a rg es te l l t  u n d  d u rch  das 
W o r t  b ek rä f t ig t ,  »K am erad  de r  Arbeit,  du  k äm p fs t  mit 
uns ,  e rh a l te  de ine  A rbeitskraf t« ,  sp r ich t  ebenso  u n m it te lb a r  
zu de r  G efo lgschaf t ,  w ie  die T ite lb i ld -P h o to m o n ta g e  der  
H ibe rn ia -W e rk ze i ts ch r i f t  (Abb.  3). W e rk se ig e n e  Aufsätze  
mit p a c k e n d en  Überschrif ten  r e d en  die A rb e i tsk am era d e n  
in der  ihnen v e r t ra u te n  S prache  an. So sch re ib t  ein  B e rg 
m ann  u n te r  d em  T h e m a  »W ir F ro n tso ld a te n  d e r  Arbeit«: 

»Seit zwei  M o n a ten  s te h en  w ir  in dem  uns von  E n g 
lands K r iegshe tze rn  a u fg e z w u n g e n e n  Krieg.  M it  F reude ,  
Stolz  und  D a n k b a rk e i t  g e d e n k e n  w ir  u n se re r  tap fe ren  
Solda ten ,  die in ein p a a r  W o ch e n  E n g la n d s  Vasa llen ,  Po len ,  
ü b e r ran n ten .  H ö h e r  sch lagen  u n se re  H erze n ,  w e n n  w ir  
die R u h m es ta ten  u n se re r  K a m era d en  auf h o h e r  See v e r 
fo lgen.  W ir  neh m en  alle am  G esc h eh e n  u n se re r  Z e i t  Anteil.  
A u fm erk sam  lauschen  .wir in de r  W a sch k a u e ,  w e n n  k u rz  
v o r  dem  Schich tw echsel  N a ch r ich ten d ien s t  u n d  H e e r e s 
b e r ich t  durch  den  L au tsp re ch e r  e r tönen .  Die  Z eit  ist v o r 
bei, w o  d e r  deu tsche  B e rg m a n n  in te ressen los  am  L eben  
de r  N at ion  vo rbe ig ing .  D as  m a g  auch  M iste r  Churchil l ,  
d ieser  G en era l lü g n e r ,  w issen ;  w ir  B e rg leu te  p fe ifen  was 
auf se ine  L ü g e n p ro p a g an d a .  M e h r  als b ish e r  w e rd en  w ir  
u nse re  Pflicht tun ,  sei es nun  im Betrieb  o d e r  a u ß erh a lb .  
J e d e r  Kum pel s t im m t mir bei, w en n  ich als u n se re  g rö ß ten  
Zie le Spa rsam kei t ,  Pfl ich te rfü l lung  und  K a m erad sch af t  
nenne.«

Abb. 4.

In Bild- u n d  E r lebn isber ich ten  ha t  die F e ie r s tu n d e  des 
B e rg m a n n s  be i  H e rm a n n  G ö r in g  g e ra d e  in d en  W e r k z e i t 
schr i f ten  ein v ie ls t im m iges  Echo g e fu n d en  (Abb.  4).

A u fk lä re n d e  Art ikel  ü b e r  »Die Kohle  als D ev isen 
br inger« ,  »Die S te llung  des B e rg b au s  in de r  g ro ß d e u ts c h e n  
W irtschaf t« ,  »D eutsche  B e rg m a n n s le is tu n g ,  ein B eitrag  
zum  Sieg«, »Von de r  K am p ffro n t  der  Kohle« .u. a. m. s te llen  
die B e d e u tu n g  der  Kohle  und  dam it  d e r  B e rg m a n n sa rb e i t  
im K riege  he rau s ,  halten  den  W eh rw i l len  de r  Arbeit  wach ,

Abb. 5.

w e rb en  a b e r  auch  um  V ers tän d n is  fü r  die du rch  den  Krieg 
bed in g ten  S ch w ie r ig k e iten  im be tr ieb l ich en  u n d  privaten 
Leben.

V erg le ich en d e  A ufsä tze  sch i lde rn  das  L eb en  des  en g 
lischen B e rg m a n n s  u n d  die b r i t ische  Sozialpo lit ik  unter  
d em  T h e m a  »Sozialpolit ik ,  ein S c h re c k g e sp e n s t  fü r  die 
eng lische  P lu to k ra t ie«  o d e r  »Das le b e n sw e r te  L eben  am 
Beispie l des b r i t ischen  B ergarbe ite rs« .  D ie  E len d sh ö fe  eng
l ischer B e rg m a n n ss ie d lu n g en  w e r d e n  den  A rb e i tsk am e 
rad en  im Bild g e z e ig t  und  in G e g e n s a t z  ge s te l l t  zu 
d eu tschen  W e r k s w o h n u n g e n .  V om  L eben  de r  A rb e i te r  im 
S o w je tp a ra d ie s  e rzäh len  die S o lda ten  in A ufsä tzen  und 
Fe ld p o s tb r ie fen ,  so  d a ß  die k ra sse n  U n te rsch ie d e  g e g e n 
über  den  d eu tschen  Arbeits -  u n d  S oz ia lve rhä l tn issen  jedem 
G e fo lg sch a f tsm itg l ied  deu tl ich  w e rd en .

Die b e rg m ä n n isch e n  W e rk z e i t sc h r i f ten  im K rieg  be 
w ä h ren  sich als ein b e tr ieb l iches  F ü h ru n g s in s t ru m e n t  von 
g rö ß te m  W ert .  V or  allem ab e r  p f leg en  sie  die V erb in d u n g  
mit d en  im Felde  s te h en d e n  A rb e i t s k a m e ra d e n  (A bb.  5). U n 
zählige D a n k e sb r ie fe  von  den  G efo lg sch a f tsm itg l ied e rn  
lassen ihre  V e rb u n d e n h e i t  m it 'd e r  f rü h e re n  A rb e i ts s tä t te  e r 
kennen ,  ihre  r eg e  A n te i lnahm e für  alles,  w a s  in d e r  Heimat 
gesch ieh t,  w a s  auf  »ihrem  P ü t t«  vo r  sich g e h t .  So berichten  
ihnen die W e rk z e i t sc h r i f ten  von  d e r  W e rk s fü r s o rg e a rb e i t  
im Kriege,  von d e r  B e tr e u u n g  ih re r  Fam ilien  daheim ,  vom 
A rbeitse insa tz  d e r  F ra u e n  im B e tr ieb ,  v e rs ichern  den 
Solda ten  ab e r  zugle ich ,  daß  ih r  A rb e i tsp la tz  ihnen e r 
halten bleibt.  Die F re u d e  ü b e r  den  E m p fa n g  de r  W e r k 
zeitschrift  ist im m er  g r o ß ,  so  sch re ib e n  die S o ld a ten  u. a.: 
»Meine K a m era d en  f reuen  sich jed esm al  mit,  w e n n  etwas 
vom W e r k  fü r  mich a n k o m m t ,  am m eis ten  a b e r  ü b e r  die 
W e rk z e i tu n g ,  die m öch te  dann  jed e r  z u e rs t  s tu d ie ren .  Ich 
habe  im m er  m eine  F re u d e  d a ran ,  w e n n  ich den  K am eraden  
so V ersch iedenes  e rk lä ren  m uß.«  —  O d e r :  »Die W e rk z e i t 
schrif t  ist uns im m er  se h r  w i l lk o m m en .  O f t  m u ß  ich meinen 
K am erad en  d av o n  e rzäh len ,  w ie  es auf  u n se re m  W e r k  a u s 
s i e h t . « — »Die W e rk z e i t sc h r i f t  h a b e  ich vo r  e in igen  T agen  
zu m einer  g r o ß e n  F re u d e  e rha l ten .  Ih re  S e n d u n g  b e k u n d e t  
imm er w ie d e r  die V e rb u n d e n h e i t  d e r  H e im a t  mit uns.  Alle 
K am eraden  f reuen  sich mit mir,  w e n n  ich P o s t  von  meiner 
F irm a e rha l te .  Sie in te ress ie ren  s'ich fü r  u n se ren  Betrieb,  
und  ich m u ß  ihnen über  K o h le n g ew in n u n g  usw .  berichten«. 
F ür  die im F e ld e  s t e h en d e n  G e fo lg sch a f tsm L g l ied e r  ist die 
W erk ze i t sch r i f t  de r  F e ld p o s tb r ie f  von ih re r  A rbe i ts s tä t te ,  
der  ihnen die ru h ig e  G e w iß h e i t  g ib t ,  d a ß  die scha ffende  
H e im a t  in u n e rm ü d l ich e m  A rb e i tse in sa tz  h in te r  ihnen  steht.  
Es ist se lbs tvers tänd l ich ,  d a ß  mit d en  P e rso n a l -  und  
Fam iliennachrich ten  auch die B e fö rd e ru n g e n  und  Aus-
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Abb. 6.

I

Zeichnungen d e r  im F e ld e  s te h en d e n  K a m era d en  de r  B e
tr iebsgem einschaft  b e k a n n tg e g e b e n  w e rd en .

Die b e rg m ä n n is c h e  W erk z e i t sc h r i f t  s e tz t  sich w e i te r 
hin ein fü r  d ie  B e ru f se rz ie h u n g s a rb e i t  de r  B etr iebe.  In 
Bild u n d  W o r t  s te l l t  sie  d e sh a lb  die W ic h t ig k e i t  e iner 
sorgfältigen  B e ru f se rz ieh u n g  des  B e rg m a n n s  he rau s .  
»Durch K önnen  g e h t  d e r  W e g  zur  Leistung«.  D a ru m  gilt  
der E insatz  d e r  b e rg m ä n n is ch e n  W erk z e i t sc h r i f ten  dem  
Them a » N a c h w u c h s w e rb u n g  im B erg b au «  m it  a llem N a c h 
druck. D u rch  die lau fe n d e  V e rö f fen t l ic h u n g  e n tsp rec h en d e r  
Aufsätze, w ie  z. B. » B e rg m a n n  sein u n d  w e rd en ,  ein 
Ehrendienst  fü r  D eu tsch land« ,  u n d  d u rch  die H e r a u s g a b e  
von W e rb e n u m m e rn  le is ten  sie w ich tige  A u fk lä ru n g s a rb e i t  
über den  B eruf  des B e rg m a n n s  u n d  die Z u k u n f t s a u s 
sichten im B ergbau .

Von einem  h o c h w e r t ig e n  F a c h a rb e i t e r  e rw a r te t  man 
aber auch die sch ö p fe r isch e  M ith ilfe  im Sinne d e r  Be
t r iebsverbesse rung ,  V e re in fa ch u n g  u n d  E r le ich te ru n g  der  
Arbeitsweise (A bb .  6). D esh a lb  w e n d e t  sich die W e r k 
zeitschrift an ihre A rb e i t s k a m e ra d e n  m it  d e m  A ufru f :  
Macht B e t r i e b sv e rb e sse ru n g sv o rsc h lä g e !  W ie  k an n  die 
Arbeit des B e rg m a n n s  e r le ich te r t  w e r d e n ?  B eschre ibende  
Aufsätze m achen  m it  d e r  A rb e i tsw e ise  n e u e r  M asch inen

sow ie  m it  G r u n d g e d a n k e n  de r  R a tio n a lis ie ru n g  u n d  M e c h a 
n is ie rung  ve r t ra u t .  In e inem  A ufru f :  »M eh r  leisten  o hne  
m eh r  zu tun« w a n d te  sich ein B e tr i e b sd i r e k to r  an se ine  
Belegschaft ,  u n d  sicherl ich  ist er  von se inen  B erg leu ten  
mit  In te resse  ge lesen  w o rd en .

So be re i ten  die W erk z e i t sc h r i f ten  dem  G e d a n k e n  der  
tä t igen  Mith ilfe  d e r  A rb e i t s k a m e ra d e n  den  B oden.  Sie 
t ro m m eln  die g le ich g ü lt ig en  G e is te r  w ach ,  k e in e r  im Be
tr ieb  da rf  abse i ts  s t eh en ,  jed e r  ist d e r  G e m e in sc h a f ts 
le is tung  verpfl ich te t!  D u rch  die V e rö ffen t l ich u n g  d e r  G e 
fo lg sch af tse r f in d u n g en  in de r  W erk z e i t s c h r i f t  w e rd e n  die 
L eis tungen  d e r  A rb e i ts k a m e ra d e n  vor  d e r  g a n ze n  B e 
t r ieb sg em ein sch af t  h e rau sg e s te l l t  u n d  g e w ü rd ig t ,  B e ru fs 
stolz  u n d  B e ru fseh re  des d eu tschen  B e rg m a n n s  g e s tä rk t  
und  dem  in d e r  B e ru fsau sb i ld u n g  s te h e n d e n  N ach w u ch s  
V orb i lde r  g ew iesen .  Die w e r b e n d e  K ra f t  d e r  W e r k z e i t 
schrif ten ,  die den  g e sa m te n  T ä t ig k e i tsb e re ich  des B e 
tr iebes u m fassen ,  u n t e r b a u t  den  E rfo lg  des be tr ieb lichen  
V orsch lag sw esen s  u n d  ru f t  die schöpfer ischen  G e is te r  auf 
den Plan.

Auf dem  G e b ie t  der  U n fa l lv e rh ü tu n g  u n d  G r u b e n 
s icherhe it  leisten die b e rg m ä n n isch e n  W erk z e i t sc h r i f ten  
vorbild l iche A rbe i t  (A bb.  7 u n d  8). »Unfälle  s in d  Ausfälle«, 
» U nfa l lve rhü tung  s t ä r k t  die W eh rk ra f t« ,  so  m ah n e n  sie 
die A rb e i ts k am era d e n  in W o r t  u n d  Bild zu  V ors ich t  u n d  
U m sich t  an d e r  A rbe i tss tä t te .  Auch h ier  b e w ä h r t  sich die 
unm it te lb a re  A n sp rach e  an  die G e fo lg sch a f t  d u rc h  die 
Form  de r  F rag e s te l lu n g ,  die die  E in s en d u n g  de r  A n tw o r t  
von den  A rb e i tsk am era d e n  fo rd er t .  D urch  die V e rö f fen t 
lichung d e r  be s ten  A n tw o r ten ,  a b e r  auch  d u rch  die W ie d e r 
g ab e  von B ildern in d e r  H e rau s s te l lu n g  von  fa lsch-richt ig ,  
also in e in facher  S c h w a rzw e iß -Z e ich n u n g  des  A rb e i ts 
v o rg a n g es  se lb s t :  » K am erad ,  so  a rb e i te s t  du  unfallsicher!«  
o de r  »So, K um pel ist d e r  A u sb au  richtig«  se tzen  sich die 
W erk ze i tsch r if ten  ein in de r  E rz ieh u n g  zu un fa l ls ichere r  
Arbeit.

Seit  der  E ins te l lung  auslän d isch er  A rb e i tsk rä f te  im 
B e rg b au  sind  auch die W erk z e i t sc h r i f ten  b e m ü h t ,  d en  G e is t  
de r  kam erad sch a f t l ich en  H a l tu n g  g e g e n ü b e r  den  A rbe ite rn  
der  b e f re u n d e te n  N a t io n en  in de r  G e fo lg sch a f t  zu  pf legen :  
»Helft e u rem  n eu  an g e leg te n  K um pel m it  R a t  u n d  Tat!« 
Die W erk z e i t sc h r i f ten  w e rb en  u m  V e rs tän d n is  u n d  H il fs 
b e rei tschaft  fü r  die of t  u n g e le rn te n  A rb e i tsk rä f te ,  sie 
appell ie ren  an die B e ru f se r fa h ru n g  de r  d eu tsch en  B e rg 
leute,  als V orb ild  u n d  L eh rm eis te r  den  noch  B eru fs f rem d en  
zur Seite  zu s tehen .

W ie  die S oz ia la rbe i t  de r  B e tr iebe  auch im Kriege  
w e i te rg e fü h r t  und  a u sg e b a u t  w ird ,  we lche  M a ß n a h m e n  
der  S taa t  fü r  die G e su n d e rh a l tu n g  u n d  A l te r sv e rso rg u n g  
des B e rg m a n n s  in die W e g e  ge le i te t  h a t ;  alle d iese  F ra g e n  
stellen die W erk z e i t sc h r i f ten  in den M i t te lp u n k t  ih rer  B e
t rach tu n g en .  So g a b  die V itam in -C -A ktion  eb en so  w ie  die

V.« *"
ult 1 . . » . ' " t t * “ ”
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Abb. 7.

Arbeitet nurii ¡Dein femeeni) unfalllidier?

Abb. 8 .
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Abb. 9.

Aktion für erholungsbedürftige Bergleute den Werkzeit
schriften reichlich Gelegenheit, sich mit den Sozialmaß
nahmen im Kriege zu befassen.

Da auch Sport und Leibesübungen für die Gesund
erhaltung der Gefolgschaft von größter Wichtigkeit und 
ein Teil der Wehrerziehung sind, veröffentlichen die Werk
zeitschriften die Aufrufe zu den Sportappellen der Betriebe 
und stellen in ihren Berichten neben der Bedeutung der 
Leibesübungen im Kriege die sportlichen Leistungen der 
Arbeitskameraden heraus (Abb. 9).

Aber auch die Gefolgschaftsfrauen und -fanjilien 
kommen zu ihrem Recht. An sie wendet sich die Werk
zeitschrift mit Aufsätzen über »Nachbarshilfe im Kriege« 
oder »Bergmannsfrau, auf ein Wort!« Aus der Feder der 
betrieblichen Sozialarbeiterinnen erfahren sie erprobte 
Kochrezepte für die sorgsame Verwertung der Nahrungs
mittel ebenso wie die Bekanntgabe der Näh-, Koch- und 
Waschkurse, die der kriegsbedingten Einsparung wert
vollen Materials in der Haushältführung dienen.

Die Fürsorge des Betriebes für die Feierabend
gestaltung seiner Gefolgschaftsfamilien durch Einrichtung 
der Werkbüchereien, wo die Gefolgschaft gerade im Kriege 
das seelische Rüstzeug durch die Lektüre guter Bücher 
findet, seien sie nun unterhaltender oder belehrender Art, 
findet in den Werkzeitschriften ihren Niederschlag. Sie 
geben die Neueinstellungen bekannt, bringen Buchhinweise 
und kurz gefaßte biographische Beschreibungen über 
Leben und Werk bedeutender deutscher Dichter und 
Schriftsteller. »Der deutsche Arbeiter und sein Buch« oder 
>Vom Sinn der Werkbüchereiarbeit im Kriege«, das sind 
die Themen, die auf diesem Gebiet vielfach abgewandelt 
den Lesestoff der Werkzeitschriften gehaltvoll bereichern.

Für die großen Sammelaktionen des Winterhilfs
werkes und des Roten Kreuzes setzen sich die Werkzeit
schriften ebenso ein wie Rundfunk und Tagespresse. Sie 
geben die Sammelergebnisse innerhalb der Betriebsgemein
schaft bekannt und berichten von Konzerten und Werk
feiermusik der Bergkapellen im Dienste für das große 
Sozialwerk des Führers.

Wenn wir also rückschauend den Einsatz der berg
männischen Werkzeitschriften in den vergangenen Jahren 
übersehen, so läßt sich feststellen, daß sie kriegswichtige 
Aufgaben erfüllen, die anderweitig nicht übernommen 
werden können. Sie sind die unermüdlichen Hornbläser für 
die Stärkung der inneren Wehrbereitschaft der Betriebe, 
Ausdruck des gemeinsamen Leistungswillens der Gefolg
schaften, Spiegelbild der sozialen Fürsorge der Werke und 
darüber hinaus die nicht abreißende Brücke zwischen Front 
und Heimat, die den gemeinsamen Sieg der deutschen 
Waffen gewährleisten.
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U M S C H A  U
S e ilb a h n a n la g e  fü r  M a te r ia ltr a n sp o r t  

im  G r u b e n b e tr ie b .
Auf der Qrube Maria-Hauptschacht des Eschweiler 

Bergwerks-Vereins ist seit über einem Jahr eine Seilbahn
anlage in einer Bandstrecke in Betrieb, die sich bei der Be
förderung des für den Streckenausbau und -einbau be
nötigten Materials gut bewährt hat. Die Gebirgsverhält- 
nisse auf dieser Grube machen die Aufrechterhaltung 
größerer Streckenquerschnitte äußerst schwierig. Im be
sonderen ist das vielfach auftretende starke Quellen der' 
Sohle in den Abbaustrecken sehr störend. Aus diesem 
Grunde werden die Bandanlagen vorwiegend aufgehängt, 
um Störungen in der Lage des Bandes durch das Quellen 
der Sohle zu verhindern. Das Umsteuern der Transport
bandanlagen auf Rückwärtsgang zum Zwecke des Ma
terialtransportes durch die Bandstrecke bis vor Ort hat 
häufig zu Störungen an den Bandanlagen geführt und sollte 
daher im Interesse der Schonung der Bänder vermieden 
werden. Man mußte daher für die Beförderung des Materials 
durch die Bandstrecke ein besonderes Fördermittel 
schaffen. Die früher übliche Verlegung eines Gleises neben 
der Bandanlage zum Transport des Materials in Förder
oder Holzwagen hätte bei dem starken Quellen der Sohle 
laufende Instandsetzungsarbeiten erfordert. Aus diesem 
Grunde wurde eine Seilbahnanlage entwickelt, die in ihrer 
Bauart im wesentlichen den bekannten Hängebahnen 
gleicht.

Ein Tragseil von 13 mm Dmr. wird in Abständen von 
3 m von Aufhängungen gestützt, die am Streckenausbau 
befestigt sind. Durch ihre Schraubenverbindungen können 
die Aufhängungen in der Höhen- und Seitenlage gelenk
artig verstellt werden, so daß sich hierdurch Unebenheiten 
der Bandstrecke in beiden Richtungen auf ein gewisses 
Maß ausgleichen lassen. Auf dem Tragseil der Hängebahn 
laufen im Abstand von 1,5 m zwei Transportwagen, an 
denen das Material befestigt wird. Die Wagen werden von 
einem vor Ort aufgestellten Schlepperhaspel durch ein 
6 mm starkes Zugseil gezogen, während ein Zurücklaufen 
der beladenen Wagen beim Reißen des Zugseiles durch 
eine selbsttätig wirkende Rücklaufbremse, die sich auf dem 
Tragseil festklemmt, verhindert wird. Bei dem Transport 
von langen Gegenständen (z. B. Ausbaumaterial, Bohrer) 
werden U-förmige Haken an die Transportwagen ange
hängt und zur Beförderung von Gesteinsstaub dienen mul
denförmige Tröge von rd. 1700 mm Länge, die 4 Säcke 
aufnehmen können.

Mit dieser Hängebahn wird das gesamte Ausbau
material für die mit Mollbögen ausgebaute Strecke, ferner 
Gesteinsstaub und Bandmaterial im Gesamtgewicht von 
etwa 400 kg täglich befördert, wobei die Höchstbelastung 
je Zug 150-200 kg beträgt.

Im Betrieb der Seilbahnanlage haben sich bisher 
keinerlei grundsätzliche Mängel ergeben. Gerade in dieser 
druckhaften Strecke, in der viel Erweiterungs- und Senk- 
arbeiten vorgenommen werden müssen, hat sich die An
lage bestens bewährt. Auch sind bisher keinerlei Unfälle 
zu verzeichnen gewesen. Dipl.-Ing. Werner T h om ae.

T u r m r e in ig e r  zu r  E n ts c h w e fe lu n g  v o n  G a se n .
Z uschriften  an die S chriftle itung .

(O hne V eran tw ortlichke it der S ch riftle itung .)

Unter dieser Überschrift ist hier von Oberingenieur
O. K rabiell die Beschreibung einer Turmreinigeranlage 
(Herstellerfirma C. H. Jucho, Dortmund) gegeben worden1, 
die nur aus aufeinandergestellten, durch Eigengewicht am 
Rande dichtenden Massekörben besteht. Unter voller An
erkennung des neuartigen Konstruktionsgedankens besteht 
jedoch die Gefahr, daß infolge der Angabe, derartige 
Türme könnten bis zu den größten Leistungen bei gering
stem Materialaufwand gebaut werden, die Anwendungs
möglichkeit .dieser Turmreinigerbauart zu sehr verall
gemeinert wird. Ergänzend wäre sicher noch zu bemerken, 
daß entsprechend den zur Anwendung gelangenden Be

1 G lückauf 78 (1042) S. 328.

triebsdrücken zur Erreichung des angegebenen Dichtungs
druckes der Abschlußdeckel des obersten Korbes mit einer 
Beton-Gewichtsbelastung versehen werden muß. Ferner 
hängt es von dem Betriebsdruck der Anlage ab, ob nur der 
oberste Korb oder auch noch die folgenden miteinander 
verschraubt werden müssen. Bei Aufstellung derartiger 
Turmreiniger in geschlossenen Räumen müssen, da ja de*' 
jedesmalige Aufbau der Türme einer neuen Montage 
gleichkommt, gemäß den berufsgenossenschaftlichen Vor
schriften Vorrichtungen vorhanden sein, die eine jedes
malige Prüfung der Dichtflächen auf absolut gasdichten 
Abschluß ermöglichen. Da nach den berufsgenossenschaft
lichen Vorschriften Hängegerüste nur in solchen Fällen 
zulässig sind, wo sie nicht durch feste Podien ersetzt 
werden können, wird sich die Anbringung solcher nicht 
vermeiden lassen. Die ideell vorhandene Einsparung an 
Eisen und Stahl durch Fortfall des äußeren Turmmantels 
wird sich sicher durch die Anbringung von Podien ver
ringern.

Ob sichibei der Ausführung größerer1 Reinigertürme die 
Dichtung'der Körbe lediglich unter Verwendung einer As
best- oder Papierschnur einwandfrei ermöglichen läßt, muß 
die praktische Erfahrung zeigen. Die Schwierigkeit dieser 
Abdichtung besteht) jedoch nicht inur darin, auf dem ganzen 
Korbumfang eine einwandfreie Dichtung gegen den ge
samten Betriebsdruck zu erzielen, sondern auch die in der 
gleichen Dichtungsebene liegenden Gas-Ein- und Aus
gangskanäle gegen den Gasraum hin dicht zu bekommen. 
Demgegenüber besitzen Turmreiniger der üblichen Bauart 
den Vorzug der absoluten Gasdichtheit nach außen und 
der idealen Abdichtung der einzelnen Körbe gegeneinander 
nur auf dem geringen Umfang des Zentralrohres. Eine hier 
in eine Nut ausweichbare Gummischnur verbürgt ebenfalls 
einen absolut gasdichten Abschluß des Zentralrohres und 
verhindert so Durchtritte von Schwefelwasserstoff ins 
Reingas.

Allgemein dürfte es interessieren, daß von dem für diese 
Fertigungen zuständigen Arbeitsausschuß 4 SA Mn VIII 
beim Reichsminister für Bewaffnung und Munition derzeit 
ausführliche Ermittlungen über die stahlsparendste Bau
weise von Entschwefelungsanlagen angestellt werden, in 
die neben Betonreinigeranlagen auch die Jucho-Turm- 
reiniger mit einbezogen werden.

Direktor Dipl.-Ing. K. B a y er le in , Berlin.

Da der mit Beton gefüllte Turmdeckel, der ebenfalls 
das Gewicht eines gefüllten Massekorbes haben darf, mit 
zum Abdichten beiträgt, genügt es allgemein, wenn der 
Deckel mit dem obersten Korb verschraubt wird. Nur bei 
noch höheren Drücken, etwa bei 2000 mm WS, wäre 
die Verschraubung mit Korb Nr. 2 vorzunehmen. Zu er
wähnen ist ferner, daß der im Glückauf 78 (1942) S. 328 
angegebene Aufpreßdruck von rd. 15 kg/cm Länge sich auf 
den gasleeren Zustand des Turmes bezieht. Was die Über
prüfung des aufgebauten Turmes im Betriebszustand anbe
trifft, so haben meine Erkundigungen bei den zuständigen 
Prüfungsstellen ergeben, daß man keine fe s te n  P o d e s te  
vorzusehen braucht. Diesbezügliche Vorschriften bestehen 
nicht. Nach Ansicht der Prüfstellen genügt es, wenn ein 
»Mann-Hängegerüst« den äußeren Turmumfang sowohl 
horizontal als auch senkrecht bestreichen kann, das von 
Hand oder mittels Kran bedient wird. Es genügt eine ein
malige Überprüfung eines Turmes im Jahr. Die Hänge
vorrichtung kann man verschiedenartig ausführen. Ich 
denke mir eine Einschienen-Kreis-Laufbahn, die unter der 
Gebäudedecke angebracht ist. Die Ausführung wird von 
Seiten der Prüfstellen als absolut sicher arbeitend 
empfohlen.

Im zweiten Absatz der Zuschrift wird geltend gemacht, 
daß das Abdichten der senkrechten Ein- und Ausgangs
kanäle gegen den Gasraum Schwierigkeiten mache, da der 
Betriebsdruck zu hoch sei. Hierzu sei bemerkt, daß das an 
dieser Stelle in einer Nut liegende Dichtungsmaterial nur 
den kleinen Differenzdruck von etwa 50 mm WS aufzu
nehmen hat. Oberingenieur O. K rab ie ll, Essen. ,
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W /  R T S C H A F T L I C H E S
Reichsindexziffern f ü r  die Lebenshaltungskosten

( 1 9 1 3 / 1 4  =  1 U 0 ) .

E rnäh
ru n g

W oh
nung

H eizung
und

B eleuch
tung

Beklei
dun g

Son
stige r
B edarf
einschl.

V erkehr

G esam t
lebenshaltung

1938
==100

1938 122,1 121,2 124,8 130,5 142,3 125,7 100,00
1939 .  .  .  . 122,8 121,2 124,7 133,3 142,0 126,2 100,40
1940 127,6 121,2 124,6 140,0 145,6 130,1 103,50
1941 128,8 121,2 123,6 158,2 149,0 133,2 105,97
1942 Jan. . 127,0 121,2 123,7 167,5 150,5 133,5 106,21

F ebr. 130,0 121,2 123,4 169,8 i50,9 135,5 107,80
M ärz 131,0 121,2 123,1 170,8 150,8 136,0 103,19
A pril 131,8 121,2 122,8 171,4 150,8 136,6 108,67
M ai 133,6 121,2 122,4 171,9 150,9 137,5 109,39
Juni 136,0 121,2 122,2 172,3 150,8 118,9 110,50
Juli 138,7 121,2 122,2 172,6 150,8 140,4 111,69
A ug. 136,4 121,2 122,2 173,4 150,8 130,2 110,74
Sept. 128,8 121,2 122,2 173,4 150,9 135,2 107,56
O kt. 128,2 121,2 122,2 173,7 150,9 134,8 107,24
N ov. 128,6 121,2 122,3 174,8 151,0 135,2 107,56
D ez. 129,4 121,2 122,8 175,4 151,2 135,8 108,04

D urchschn.
1942 131,6 121,2 122,6 172,3 150,9 136,6 108,67

Kohlenbergbau Rumäniens im Jahre 1941.
Die im ganzen unbedeutende Förderung des rumä

nischen Kohlenbergbaus hat sich während der Kriegszeit 
behaupten können. Wohl gab die Steinkohlenförderung im

Laufe der letzten Jahre etwas nach, sie ging von 286000 t 
1939 auf 261000 t im Jahre 1940 und auf 230000 t in 1941 
zurück, doch konnte dieser Ausfall wieder ausgeglichen 
werden durch eine Steigerung der Braunkohlengewinnung, 
die von 2,08 Mill. t 1938 auf 2,18 Mill. t 1939 und weiter 
auf 2,39 Mill. t 1940 und 2,32 Mill. t 1941 anzog. An dieser 
Mehrförderung waren nicht nur die früheren Landesteile, 
sondern auch die neuerworbenen Gebiete Siebenbürgen 
und Banat maßgebend beteiligt, die ihre Kohlenförderung 
von 1,77 Mill. t 1939 auf 1,84 Mill. t im Jahre 1941, bzw. 
von 214000 t auf 217000 t erhöhen konnten. Zu erwähnen 
ist noch die Steigerung der Kokserzeugung, die innerhalb 
der letzten zehn Jahre eine Verdreifachung von 38000 t 
auf 120000 t herbeiführte.

K o h len b erg b a u  R u m änien s 1932 b is 1941 (in 1000 t).

Jahr Steinkohle B raunkohle Koks

1932 188 1464 38
1933 195 1314 28
1934 228 1624 52
1935 278 1667 66
1036 293 1672 78
1937 303 1880 78
1938 2080
1939 286 2179 98
1940 261 2385 86
1941 230 2317 • 120

P A T E N T B E R I C H T
G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n ,

bekanntgem acht im P aten tb la tt vom 4. F ebruar 1943.
81 e. 1528064. M ünckner & Co., Bautzen (S a.). Schieberverschluß für 

Bunker, besonders solche fü r feinkörniges G ut. 2 2 .5 .4 1 .

P a t e n t - A n m e l d u n g e n 1,
die vom 4. F ebruar 1943 an drei M onate lang in der A uslegehalle 

des R eichspatentam tes ausliegen .
1 a, 20/01. E. 52179. E rfin d er: F riedrich  E ilhauer, N eustadt (O rla). 

A nm elder: F irm a O skar E ilhauer, N eustadt (O rla ). S paltsieb  oder -rost. 
7. 2. 39.

1 c, 1/01. K. 156506. E rfin d er: D r. R udolf M elzer, M agdeburg-H opfen
garten . A nm elder: F ried . K rupp G rusonw erk  AG., M agdeburg-Buckau.
V orrichtung zum Trennen von M ineralgem ischen nach dem S chw erflüssig
keitsverfah ren . 1 7 .1 .4 0 . P ro tek to ra t Böhmen und M ähren.

5 b , 18. G. 103748. E rfin d er: W ilhelm  Löbbe, O beraden (K r. Unna). 
A nm elder: G ew erkschaft E isenhütte W estfalia , Lünen (W estf.). V orrich
tung zur E rw eiterung  eines B ohrloches, z. B. in Kohle. 4 .7 .4 1 .

5b , 31/10. M. 152 668. E rfinder: E rnst O tto  Baum, W anne-Eickel. An
m elder: M aschinenfabrik W ilhelm  Knapp G m bH ., W anne-Eickel. V erfahren 
zum s te tigen  regelbaren  V orschub von Schräm m aschinen m itte ls  P laneten
ge triebe . 10 .1 2 .4 1 .

5c , 10/01. B. 185944. E rfin d er: D ipl.-Ing . H erm ann Schüßler, Berlin- 
C h arlo ttenbu rg . A nm elder: Becorit-G esellschaft W ilhelm  Beckmann & Co. 
G m bH ., R ecklinghausen. E iserner G rubenstem pel. 16. 1. 39. P ro tek to ra t 
Böhmen und M ähren.

5 d , 15/10. S t. 59762. E rfin d er: O skar Schulz, Unkel (R hein). An
m elder: Paul S tratm ann, D ortm und. B lasversatzw and. 5. 6. 40.

10b, 13/01. N. 42241. E rfinder: D r.-Ing. H ugo K rüger, G ottesberg  
(S chles.). A nm elder: N iederschlesische B ergbau AG., N eu-W eißstein, Post 
W aldenburg . Feueranzünder; Zus. z. Anm. N. 41 887 .2 0 .7 .3 8 .

81 e, 118. V. 37 685. E rfin d er: W a lte r  Jacke, D üsseldorf-B enrath , und 
H einrich  K rem er, K refeld-L indenthal. A nm elder: V ereinigte Kesselwerke 
AG., D üsseldorf. V erladevorrich tung . 5 .5 .4 1 .

D e u t s c h e  P a t e n t e .
(Von dem Tage, an dem die E rteilung  eines Patentes bekanntgem acht worden 
ist, läu ft die fünfjährige F rist, innerhalb deren eine N ichtigkeitsk lage gegen 

das P aten t erhoben w erden kann.)
1 b  (1). 730783, vom 9 .1 .4 1 .  E rteilung  bekanntgem acht am 24.12.42. 

D r . - I n g .  W a l t e r  L u y k e n  i n D ü s s e l d o r f .  Verfahren zur e lek tro 
m agnetischen Scheidung von Erzen o. dg l.

Das zu scheidende feinkörn ige oder staubförm ige G ut (E rze oder 
andere S toffgem enge) w ird  auf einer rauhen, lu ftdurch lässigen , unter einer 
Saugw irkung stehenden F örderfläche in ein m agnetisches K raftfeld  ein
gefü h rt und durch die S augw irkung zum A nhaften an der Förderfläche 
gebrach t. N ur die m agnetisierbaren  Teile des G utes w erden durch das 
M agnetfeld  von der F örderfläche abgehoben. Die auf der F örderfläche ver
bleibenden T eile  der G em enge können durch einen durch die F örderfläche 
h indurchgeleiteten  L uftstrom  von der Fläche en tfern t w erden.

5 c  (10oi). 730461, vom 10. 10.39. E rte ilung  bekanntgem acht am 17.12.42. 
G e w e r k s c h a f t  R e u s s  i n  B o n n .  G rubenstem pel. D er Schutz erstreck t 
sich au f das P ro tek to ra t Böhmen und M ähren.

D er S tem pel besteh t, w ie bekannt, aus zwei ineinander verschiebbaren 
Teilen , die m it H ilfe  eines Schlosses m it einer aus einem elastischen Stoff 
bestehenden D ruckp la tte  a gegeneinander fes tge leg t w erden. Die elastische 
D ruckp la tte  a ist gem äß der E rfindung in dem Schloß zwischen der dessen 
D ruck auf den verschiebbaren  oberen  Teil b des S tem pels übertragenden 
K eil c und einer D ruckp la tte  d  angeordnet, auf die das D ruckm itte l des 
Schlosses w irk t. L etzteres besteh t aus einem im Schloßgehäuse e schwenk-

l  In den P atentanm eldungen, die m it dem Zusatz »P ro tek to ra t Böhmen 
id  M ähren« versehen sind , is t die E rk lärung  abgegeben, daß der Schutz 
ch auf das P ro tek to ra t Böhmen und M ähren erstrecken  soll.

bar gelagerten  einarm igen H ebel / ,  au f dessen fre ies  Ende m it H ilfe  eines 
im Schloßgehäuse verschiebbaren  D ruckstückes g  eine in dem Schloßgehäuse 
gefüh rte  D ruckschraube h w irk t.

5d  (3qi). 730513, vom 7 .12 .40 . E rte ilung  bekanntgem acht am 17.12.42. 
G u t e h o f f n u n g s h ü t t e  O b e r n a u s e n  AG.  i n  O b e r h a u s e n  (R hld .).
Vorrichtung zum  Steuern  der Verschlüsse an W ettersch leusen . E rfinder:
K urt Braunfeld in O berhausen-S terkrade.

M it H ilfe  der V orrich tung  w erden  bei in
Fc^rderschächten fü r G efäß fö rderung  eingebauten
W etterschleusen  die im oberen  T eil der Schleusen 
vorgesehenen L uftk lappen a und der an dem 
A uslauf des Bunkers fü r die gefö rd erte  Kohle 
vorgesehene W ettersch ieber b durch das in die 
Schleusen und aus den Schleusen fahrende
F ördergefäß  c g es teu ert. Beim E infahren  - des 
G efäßes in die Schleusen w erden die Luft
klappen a und der W ettersch ieber b g leichzeitig  
geöffnet, w'ährend beim A usfahren des G efäßes 
aus den Schleusen der W e tte rsch ieber geschlossen 
w ird  und die L uftk lappen a so  lange o ffen
geha lten  w erden , bis das G efäß die Schleusen 
verläß t. Die das Bewegen der Luftk lappen  a 
und W ettersch ieber b verm ittelnden  T eile  d
und e (Z ugke tten  o. dg l.) sind m it einem gem ein
sam en S teuerg lied  /  verbunden, das vom F ö rder
gefäß  beein fluß t w ird . Zum Bewegen des W ctter- 
schiebers b kann ein D ruckm itte lzy linder g 
d ienen, in dessen D rückm itte lle itungen  h mit 
H ilfe  einer oder zw eier V erdrängerscheiben
o. dg l. um steuerbare V entile k  eingeschaltet 
sind. W erden zwei V erdrängerscheiben  ver
w endet, so w erden diese so zueinander versetzt, 
daß bei einer gew issen  gem einsam en T eildrehung 
beider Scheiben eine gegen läufige U m steuerung 
der V entile s ta ttf in d e t. Die V erdrängerscheibe oder 
-scheiben /  können vom F ördergefäß  c m it H ilfe 
eines W inkelhebels /  und des Z ugm itte ls  b  ver- 
schw enkt w erden . Die Scheibe oder Scheiben / 
können fe rner m it einem F re ilau f (z. B. 

einem K linkengesperre) versehen sein, der bew irk t, daß die Scheiben
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durch den S teuerhebel nur in einer Richtung gedreh t w erden. In der 
Schleuse können endlich m ehrere vom Fördergefäß beeinflußte, m it den 
Luftklappen a verbundene W inkelhebel l  in einem solchen A bstand über
einander angeordnet sein, daß das Fördergefäß bei jeder Lage in der 
Schleuse m it einem dieser H ebel in Berührung s teh t. D er m ittle re  W inkel
hebel /  kann dabei un te r dem Einfluß einer R ückzugfeder m stehen  und 
mit dem Z ugm ittel d  der L uftk lappen a m it Spiel in der einen R ichtung so 
gekuppelt sein, daß er nach Freigabe durch das F ördergefäß  von der 
Feder m in seine A nfangslage zurückbew egt w ird .

10a (23). 730725, vom 20.12.36. E rteilung  bekanntgem acht am 17.12.42. 
P a u l  H a d a m o v s k y  i n  B a d  H a r z b u r g .  Schw eiretorte .

Bei der R etorte, in die das Schw eigut mit H ilfe  der W agen einer 
Hängebahn e ingeführt w ird , und die durch  ein in Rohren ih re r A ußen
wände und einer Zwischenwand um laufendes W ärm eübertragungsm itte l be
heizt w ird, trä g t die Zw ischenwand auf ih re r oberen  Fläche die F ührungs
schiene für die Rollen der W agen der H ängebahn. In der oberen  Außen
wand der R etorte  kann eine v illenartige  A usbuchtung fü r die R ollen der 
Wagen vorgesehen w erden, und die die Rollen der W agen tragende Achse 
kann nach oben durchgekröpft w erden.

81 e (10). 730564, vom 8 .7 .3 9 .  E rte ilung  bekanntgem acht am 17.12.42. 
G e w e r k s c h a f t  E i s e n h ü t t e  W e s t f a l i a  i n  L ü n e n .  T ragro llenau f
hängung für G urtbandförderer an Sellen o. dg l. E rfin d er: W ilhelm  Löbbe 
in Oberaden über Kamen (W estf.).

Die T rag ro llen  a sind in hakenförm igen P la tten  b g e lag e rt, die an 
den Seilen c hängen. D ie Belastung der T rag ro llen  durch das O urtband  d 
verhindert ein ungew olltes Abheben der P la tten  von den Seilen. Die 
Rollen a können in senkrechten  Schlitzen d  der P la tten  b g e lag e r t sein 
und auf dem w aagerecht liegenden Schenkel von schw ingbar an den P latten  
befestigten W inkelhebeln e au fruhen , deren zw eiter Schenkel un te rhalb  des 
Hakens der P la tten  un te r die diese tragenden  Seile c g re ift.

81 e (136). 730781, vom 2. 11.38. E rte ilung  bekanntgem acht am 17.12.42. 
N e u r o d e r  K o h l e n -  u n d  T o n  w e r k e  i n N e u r o d e  (E u lengeb .). Stocher- 
Vorrichtung fü r  Bunkerausläufe. E rfin d er: D ipl.-Ing . W ilhelm  Schülke in 
N eurode und Paul W eitz in K unzendorf bei N eurode (E u lengeb .). D er 
Schutz e rs treck t sich auf das P ro tek to ra t Böhmen und M ähren.

Die V orrichtung, durch die das V erstopfen  von Bunker-, Rutschen-, 
T richter-, Rohren-, R innenausläufen u. dgl. v erh indert w erden so ll, hat 
mit ihrem A ntrieb außerhalb  der A usläufe a und des S chü ttgu tstrom es g e 
lagerte , in die A usläufe hineinragende F inger b, die eine Schw ingb^w egung 
um ihre Lagerw elle ausführen . D er A ntrieb der F inger b kann durch eine 
mit einer um laufenden F örderw alze c verbundene V ieleckscheibe d  m it H ilfe 
eines auf der F ingerw elle befestig ten . H ebels e bew irk t w erden, der am 
freien Ende eine auf dem Umfang der Scheibe d  aufliegende Rolle /  trä g t. 
Die Scheibe d  kann zwischen ihren Ecken nach innen gew ölb t sein (vgl. 
die strichpunk tierten  Linien). F erner können die F inger b auf ih re r W elle 
verschieb- und fes ts te llb a r sein.

Z E / T S C H R I F T E N S C H A  U x
(E ine E rklärung  der A bkürzungen  is t ln H e ft  1 au f den Seiten  13 und 14 verö ffen tlich t. • bedeutet Text- oder T a felabbildungen.)

G eologie und Lagerstättenkunde.
Spanien. Petunnikov, G.: D as W olfram V orkom m en  

bei V ilan u eva  in S pan ien . Montan. Rdsch. 34 (1942) 
Nr. 24 S. 373/74. Schilderung eines Wolframvorkommens in 
der Provinz Orense im nordwestlichen Spanien. Es handelt 
sich um mehrere Gänge mit einer Mächtigkeit bis zu 0,50 m 
und einer Länge von über 1 km, die in kristallinem Schiefer 
in Zusammenhang mit einer Pegmatitintrusion entstanden 
sind. Der Wolframit ist sehr rein und tritt in Taschen und 
Ausbauchungen der Gänge angereichert auf. Der mittlere 
Gehalt der Gänge an Wolframsäure wird auf 2,5 o/o ge
schätzt. Die Aufschließung des Vorkommens im bergigen 
Gelände erfolgt durch Stollen. Mehrere 1000 kg Wolf
ramit wurden im Versuchsbetrieb bereits gewonnen. Der 
Wolframsäuregehalt des gewaschenen Produktes beträgt 
rd. 70 o/o. Die weitern Untersuchungen lassen sehr günstige 
Ergebnisse erwarten.

Erdöl. Hecht, H.: G ew in n u n g  und V erw ertu n g  
des E rd ö ls im A ltertu m , ö l u. Kohle 39 (1943) H. 1 
S. 1/6*. Beschreibung der recht primitiven Gewinnungs
verfahren von Erdöl und Asphalt in Vorderasien und im 
Mittelmeergebiet: Schöpfen, Aufsammeln in Geflechten, 
Anlandziehen von Asphaltklumpen, einfachstes Pumpen. 
Verwendung im Straßenbau, als Mörtel von Bauwerken, 
zur Beleuchtung und als Heilmittel. Feuerkult.

Untersuchung von Bohrungen. Broz, J.: W eite re  A n
m erkungen zu der S ch w e rm in er a lm e th o d e . Öl u. 
Kohle 39 (1943) H. 2 S. 41/45*. Ergänzung zu einer 
Abhandlung über die stratigraphische Bestimmung von Öl
sanden unter Heranziehung der Schwermineralien. Hinweis 
zur einwandfreien Bestimmung einiger opaker Mineralien: 
Breunerit, Ilmenit, Pyrit, Glimmer und Granat. Praktische 
Unterscheidung von Rutil und Korund.

Dr. Dora W olan sk y .

Bergtechnik.
Allgemeines. Wernicke, F., Schellhas, W., Brendel, F., 

Weigelt, W., Braun, M., Büchner, H. u. a.: 400 Jahre
1 E inseitig  bedruck te Abzüge der Z e itschriftenschau fü r K arteizw ecke 

»ind vom V erlag  G lückauf bei m onatlichem  V ersand zum P reise von 2 50 M I  
für das V ie rte ljah r zu beziehen.

O b erb ergam t F re ib e r g  in S ach sen . Z. Berg-, Hütt.- 
u. Sal.-Wes. 90 (1942) Nr. 6/7 S. 117/52*. Aus der Ge
schichte der sächsischen Bergverwaltung bis zur Grün
dung des Oberbergamts. Die Geschichtliche Entwicklung 
des Oberbergamts dargestellt an seinen bedeutendsten 
Männern: a) die Zeit des Direktionsprinzips (1542—1867) 
b) die Zeit des Liberalismus (1868-1932). Oberbergamt 
und bergmännische Kultur. Oberbergamt und Bergrecht. 
Oberbergamt und Knappschaftswesen. Aufgaben des Ober
bergamts. Verzeichnis der Leiter des Oberbergamts in den 
400 Jahren seines Bestehens.

Elektrifizierung. Passmann, Bernhard: S tan d  und  
A u ssich ten , der E le k tr if iz ie r u n g  im R uh rb ergbau  
u n ter ta g e . Glückauf 79 (1943) Nr. 6 S. 81/89*; Nr. 7 S. 101 
,bis 103.Gründe für die Elektrifizierung: a) Wirtschaftlichkeit 
des elektrischen Betriebs, b) Leistungsfähigkeit von Druck
lufterzeugeranlagen, c) Werkstoffaufwand in der Kraftwirt
schaft. Stand der Elektrifizierung: a) Maschinenstatistik,
b) elektrisches Zubehör, c) Kraftfortleitung. Die Spannungs
frage. Werkstoffumstellung. Die weitere Entwicklung der 
Kraftwirtschaft. Die Abhandlung schließt mit der Fest
stellung, daß der elektrische Strom zur Mechanisierung, 
Leistungssteigerung, Werkstoffeinsparung sowie Kraft- 
und Kohlenverbrauchsbeschränkung beiträgt und somit als 
ein erfolgreiches Mittel im Kriegseinsatz und darüber 
hinaus als ein bedeutsamer Helfer beim wirtschaftlichen 
Aufbau des großdeutschen Steinkohlenbergbaues in der 
Nachkriegszeit zu werten ist.

Salzgewinnung. Hatzfeld, Karl: D ie S a lz g e w in n u n g  
D eu tsch la n d s  und ih re B ed eu tu n g . Bergbau 56 
(1943) Nr. 2 S. 11/18. Die Salzlagerstätten und Salzgebiete. 
Die Gewinnung des Siedesalzes, Steinsalzes und Hütten
salzes. Wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Salz
industrie. Organisation der deutschen Salzwirtschaft.

Förderung. Riedig, Fritz: Ein n eu es R ü c k la d e
gerät. Montan. Rdsch. 35 (1943) Nr. 3 S. 33/34*. Auf 
oberschlesischen Steinkohlengruben hat sich ein neuartiges 
Rückladegerät beim Abtragen von Halden bewährt, das 
ähnlich wie die bekannten Becherwerksverlader gebaut, 
aber den besonderen Verhältnissen der Haldenrück
verladung angepaßt ist.
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Grubenausbau. Göbel, Paul: N e u e r u n g e n  beim  
e iser n e n  G rub en ausb au  in O b er sch le s ien . Glückauf 
79 (1943) Nr. 5 S. 65/71*. Die Ausführungen lassen er
kennen, daß in Oberschlesien beim eisernen Grubenausbau 
und besonders hinsichtlich des Strebbaus erfreuliche Fort
schritte gemacht worden sind, obwohl die Umstellung der 
Gefolgschaft von Pfeilerbruchbau auf den Strebbau teil
weise erhebliche Schwierigkeiten bereitet hat. Die großen 
Erfolge auf diesem Gebiete würden ohne den Einsatz von 
eisernem Strecken- und Strebausbau niemals erzielt worden 
sein. Hinsichtlich des Ausbaus in Verbindung mit der 
mechanischen Kohlengewinnung harren noch mancherlei 
Probleme ihrer endgültigen Lösung, die nur in Verbindung 
mit dem eisernen Ausbau möglich ist.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Feuerungen. Cleve, K. und K. Reimann: D ie K räm er- 

M ü h len feu eru n g . E n tw ick lu n g ssta n d  und A n w en 
dung. Arch. Wärmewirtsch. 23 (1942) Nr. 11 S. 239/42*. 
Mahlwirkung, Sichterwirkung, Lüfterwirkung, Trockner
wirkung, Brennerwirkung, Gestaltungsgrundsätze. Aus 
den Ausführungen ergibt sich, daß sich die Schläger
mühle aus der reinen Sumpfmühle zur Mahlbahnmiihle mit 
Staubsichter entwickelt hat.

Chemische Technologie.
Benzolgewinnung. Alfs, M.: F o r tsc h r itte  in der 

B e n z o lg e w in n u n g ste c h n ik . Öl U. Kohle 39 (1943) 
Nr. 1 S. 20/28*. Kritische Betrachtung und Vorschläge zur 
Vereinheitlichung und Betriebskostensenkung der Benzol
gewinnung aus dem gesättigten Waschöl. Waschölregenerie
rung zur Abscheidung der hochviskosen Verdickungsstoffe 
und des Naphthalins.

Chemie und Physik.
Schwefel. Kühl, E.: D ie S c h w e fe lb e stim m u n g  im 

G e n e ra to rg a s  unter b eso n d e re r  B e r ü c k s ic h tig u n g  
des F a h r z e u g g a se r z e u g e r s . Brennstoff-Chem.24 (1943) 
Nr. 1 S. 1/6*; Nr. 2 S. 14/17*. Die im Generatorgas ver
muteten und teilweise nachgewiesenen Schwefelverbin
dungen werden aufgezählt und die mengenmäßige Ver
teilung ihrer Hauptvertreter ermittelt. Nach Besprechung 
der besonderen Schwierigkeiten der Schwefelbestimmung 
an Fahrzeuggaserzeugern wird eine Übersicht der gebräuch
lichsten analytischen Verfahren gegeben.

W asserstoff. Ammoniak. Waeser, Bruno: F o r t 
sc h r itte  der a n o r g a n isc h -c h e m isc h e n  G r o ß in d u 
str ie . Chem. Techn. 15 (1942) Nr. 26 S. 273/78. Neuerungen 
auf dem Gebiete der Gewinnung von Wasserstoff (Eisen
wasserdampfverfahren, Elektrolyse des Wassers, Wasser
gasverfahren, Verarbeitung von Koksofengas) sowie von 
Ammoniak und Ammonsalzen (Ammoniaksynthese, Am
moniak aus Destillationsgasen, Ammonsulfat, Ammon
chlorid, Ammonkarbonate und Ammonphosphate).

Recht und Verwaltung.
Knappschaft. Thielmann: D ie N e u r e g e lu n g  der 

R en te n v e r s ic h e r u n g  im Bergbau. Kali 37 (1943) 
Nr. 1 S. 1/5. Die neue Verordnung hat die Renten-* 
Versorgung des Bergmanns neu gestaltet und ausgebaut, 
weil »der Einsatz des Bergmanns für die Allgemeinheit 
eine soziale Betreuung erfordert, die der schweren, Kräfte 
verzehrenden Untertagearbeit gerecht und als eine der 
stolzen bergmännischen Tradition entsprechende Bevor
zugung anerkannt wird«, so heißt es in den Eingangs
worten der Verordnung. Es ist zu hoffen, daß diese 
besondere Heraushebung des Bergmanns untertage dem 
Bergmannsberuf neue Kräfte zuführt und den Stolz des 
Bergmanns auf seinen Beruf wieder erwachen läßt, der 
in früheren Zeiten die Söhne der Bergleute wieder Berg
mann werden ließ.

Bergrecht. Wecks, Helmut: B e r g r e c h tlic h e  A b
gab en  d es B ergb aus. Glückauf 79 (1943) Nr. 6 S. 89/91. 
Die Darlegungen zeigen, in welchem Umfange alte, nicht 
mehr zeitgemäße Rechte den Bergbau, im besondern in 
Oberschlesien, belasten. Aufgabe der Gesetzgebung oder 
der Verwaltungspraxis dürfte es sein, diese Rechte sämt
lich aufzuheben.

Wirtschaft und Statistik.
B ergw irtschaft. D er B ergb au  der T ü rk ei und 

se in e  B ed eu tu n g  im je tz ig e n  K riege. Glückauf 79 
(1943) Nr. 3 S. 39/41*. Die Gesamtbilanz der Türkei 
in Mineralrohstoffen weist beträchtliche Fehlbeträge, aber 
auch bedeutende Liefermöglichkeiten auf. Den erheblichen 
Ausfuhrüberschüssen in Chromerz, Steinkohle, Korund und

Borat, neuerdings auch in Kupfer, Zink und Blei, stehen 
die bedenklichen Lücken in Mineralöl und einstweilen 
auch in Eisenhalb- und -fertigfabrikaten gegenüber. Aus 
dieser Gegenüberstellung läßt sich begreifen, mit welcher 
Sorgfalt die Türkei ihre Zwischenstellung im jetzigen 
Krieg zu wahren sucht und welche Bedeutung anderseits 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten des dortigen Bergbaus 
für die Kriegführenden besitzen.

P E R S Ö N L I C H E S
Der Bergassessor v o n  K ö n i g s 1 ö w vom Bergamt 

Saarbrücken-Mitte ist zum Bergrat daselbst ernannt worden.
Versetzt worden sind:
der Erste Bergrat B u c h h o l t z  vom Bergamt Saar

brücken-Ost und der Bergrat D ö r d e l m a n n  vom Berg
revier Castrop-Rauxel an das Bergamt in Forbach,

der Bergassessor B a r k i n g vom Bergrevier Essen 1 
an das Bergrevier Bottrop.

Überwiesen worden sind:
der Bergassessor L o h m a r  dem Oberbergamt Dort

mund, der Bergassessor W i e s e  dem Oberbergamt Saar
brücken.

Bei der Concordia Bergbau-Aktien-Gesellschaft in 
Oberhausen (Rhld.) sind ernannt worden:

der Bergassessor M euthen  zum Generaldirektor und 
Vorsitzer des Vorstandes,

der Bergwerksdirektor M ü n sterm ann  zum kauf
männischen Leiter und stellvertretenden Mitglied des 
Vorstandes.

Der Diplom-Bergingenieur M a u c h e r  ist zum Re
gierungsrat im Reichswirtschaftsministerium ernannt 
worden.

Der ordentliche Professor in der Fakultät für Natur
wissenschaften und Ergänzungsfächer der Bergakademie 
Clausthal, Dr. B irk en b ach , ist auf seinen Antrag von den 
amtlichen Verpflichtungen entbunden worden.

3 3 m i n  S J e u t f d R t  S i ß c g l e u t e
Bezirksverband Gau Westmark.

Der für Freitag, den 26. Februar, 18 Uhr, im Haus 
der Technik, Saarbrücken 1, Hindenburgstr. 7, vorgesehene 
Vortrag von Herrn Direktor T h ein  fällt aus. Dafür 
spricht Herr Oberingenieur Dipl.-Ing. F rö h lic h  über 
»Neuere Entwicklung im stählernen Strebausbau«. 1. Teil: 
Stempelfreie Abbaufront. 2. Teil: Versuche mit Stahl
stempeln (mit Lichtbildern). Anschließend läuft ein Ton
film über die Erfahrungen mit verschiedenen Gruben
stempeln.

Sonntag, den 28. Februar spricht um 17 Uhr im Werks
gasthaus Reden Herr Bergassessor A r b e n z  über »Er
fahrungen mit Reihenstempeln« (mit Lichtbildern).

Zu diesen Veranstaltungen sind unsere Mitglieder 
herzlich eingeladen. Gäste sind willkommen.

Die für den 21. Februar vorgesehenen Vortragsveran
staltungen finden nicht statt.

van R ossu m ,
Geschäftsführer des Bezirksverbandes Gau Westmark.

Bezirksverband Gau W estfalen-Süd.
Im Aufträge des Bezirksverbandes Gau Westfalen-Süd 

des VDB. im NSBDT. veranstaltet die Westfälische Berg
gewerkschaftskasse, Bochum, Herner Str. 45, im großen 
Hörsaal Donnerstag, den 4. März, 17 Uhr, einen Vortrag 
von Herrn Bergassessor S c h u ltz e -R h o n h o f, Dortmund- 
Derne, über das Thema »Versuche über die Entstehung 
von Grubenbränden und zur Erprobung von Mitteln zu 
ihrer Bekämpfung« und Donnerstag, den 11. März, 17 Uhr, 
einen Vortrag von Herrn Professor Dr. L ehm ann, Dort
mund, über das Thema »Mensch und Arbeit. I. Die Gestal
tung der Arbeit nach dem Menschen«. Gebühr je Vortrag 
1,50 .91 Jt.

W e n c k e r,
Leiter des Bezirksverbandes Gau Westfalen-Süd.

V o ll mar,
stellv. Geschäftsführer der Westfälischen 

Berggewerkschaftskasse.



Kohlen- und Erzbergbau
t  l ö s b a r  d u r c h  g e g e n -  

I I  8 f  I J t  K e i l p a a r w a g  
IO.  ( .  P.  u n d  A u s l u n d s p a t e n t e }

t f r a p f r i t i e r t e  

J x i g e r t u c t a C C e

U N G SH U TTE O BER H A U SEN -R H LD

D

für die G l e i t l a g e r  a ller im Bergbau vor
kommenden Betriebsmaschinen u. Aggregate.

Bitte fo rd e rn  S ie  A n g e b o t b e im  A11 e  i n h e r  s t e  11 e r :

DARACO GÜNTHER
Fabrik graphitierter Lagermetalle, 

Leipzig N 22, Friedensstr.7, Ruf 581377.

L ie fe ru n g  vo n  B i n d e m i t t e l  und  V  e  r z  i n n u n g s p u I v e  r (te d in .) 
fü r  a l le  V e r z in n u n g s a rb e i ie n , z . B . b e im  A u s g ie ß e n  von  L a g e rn .

K o h l e  ist w ertv o lles  V o lk sv erm ö g en . 

D aru m  g e h e  sp a r s a m  m it  ih r  um !

Jede eingesparte Menge hilft derR üstung 

und trägt damit zum Siege bei.

B eratung über sparsamen K ohlenver

brauch erteilen gern unsere W ärmetech- 

niscbe Abteilung und die unserer 

Handelsgesellschaften,

Rheinisch-W estfälisches

K ohlen-Sjndikat •  Essen

110b

B E R G E B R E C H A N L A G E N
M IT  K R E I S E L B R E C H E R  IN  S O N D E R A U S F Ü H R U N G  

F Ü R  Ü B E R -  U N D  U N T E R T A G E

Volle Betriebssicherheit 
Hohe Leistungsfähigkeit 

Unerreicht geringer VerschleiB 
Größte Wirtschaftlichkeit 

Niedrige Bauart 
Gleichmäßiger Körnungsanfall

D E N 'B E R G  B A U
K re ise lb re ch e r  

B acken brech er  

Einschw ingenbrecher  

G la ttw a lzw e rk e  

W alze n b re ch e r  

S p ezia l-K o h len  und 

K o ksb rech er  

Ro hrm ühlen  

Fe in ro h rm ü h len  

Ring W alzenm ühlen  

V ib ra tio n ssieb e  

T ro ck e n tro m m e ln

ESCH-WERKE K.-G. DUISBURG

G l ü c k a u f
r. r»-------Oft <1 t n n



S T E L L E N A N G E B O T E

B ergw erksgesellschaftim  B ochum er 
B ezirk such t fü r eine ih re r Schacht
an lagen  einen tüch tigen

1. E le k tro s te ig e r
u n te rT a g e . Bew. m. abgesch l. Fach- 
schu lb ildg . u. A ussich t auf F re igabe  
w erd en  g ebe ten , Bew . m. L ich tb ., 
Z eu g n .-A b sch r., L ebensl., A ngabe 
d . G eh .-A nsp r. und  d . früh . E in tr.- 
M öglichkeit e inzureic  u n te r G 1524 
an  d ie  V erlag  G lückauf G m b H ., 
Essen.

D ip lo m -B e rg in g e n ie u r
mit praktischen Erfahrungen im Stein- 
kohlenbergb. für d. H auptverw altung 
eines m ederschlesischen Bergw erks
unternehm ens zur Bearbeitung techn. 
und anderer Aufgaben bald gesucht. 
A ngebote mit U nterlagen u. Angaben 
über die Freistellung erbeten unter 
G 1522 an die Verlag Glückauf GmbH., 
Essen.

M ittl. Ruhrzeche mit steiler Lagerung 
sucht zum baldigen E in tritt einen 

O b e rs te ig e r  
und stellv.

B e trie b sfü h re r .
Abschlußzeugnis der O berklasse der 
Bochumer Bergschule Bedingung. 
Angebote mit Lebenslauf, Lichtbild u. 
Zeugnisabschriften unter G 1527 an 
die Verlag Glückauf GmbH., Essen.

G rö ß e re  B ergw erksgesellschaft des 
R uhrgeb ie ts  such t für den  G ru b en 
be trieb  jü n g e ren  energ ischen  

M a sch ln e n fa h rste ig e r,
d e r  auch d ie  um fangreichen  elek
trischen  A nlagen u n te r T ag e  be
treuen  m uß. H e rren  m it längerer 
P rax is  als 1. M aschinensteiger 
g rö ß e re r  S chachtanlagen  und  guten 
E rfah rungen  auf elek tr. G eb ie t, die 
mit ih re r F re igabe  rechnen  können, 
w ollen B ew erbungen  mit LebenL, 
L ichtb ., Z eugn isabsch r., A ng. der 
G ehaltsansp r. und d . früh . E in tritts
te rm ins rich ten  u n te r G  1523 an  d ie 
V erlag  G lückauf G m b H ., Essen.

S T E L L E N G E S U C H E

B e rg v e rm e ssu n g ste c h n ik e r  und  
Z e ich n e r

übernehm en A usw ertungen von 
V erm essungen über und u n te rT age  
sowie A nfertigung säm tlicher zeich
nerischer Planunterlagen. Zuschriften 
unter: H. G . Schm id t, W e id e n a u  
(S ie g ), U n te re  F r ie d ric h s tr . 12.

Fach m an n  fü r K o k e re i,
N ebenproduktenanlagen.sow.K ohlen- 
aufbereitung, z. Z. als Betriebsing, 
auf m oderner H üttenkokerei tä tig , 
sucht sich in arbeitsreiche u. verant
w ortungsvolle T ätigkeit zu verändern. 
(40 J. alt) evt. auch O stgebiete. Ang. 
erbeten unter G 1530 an die Verlag 
Glückauf GmbH., Essen.

S oeben  ersch ienen

Elektrische Fernm eldeeinridilnngen im Grubenbetrieb
von
J. Busch und  W . G aßm ann
In g en ieu r O b e rb e rg ra t
mit 72 A bb ildungen  im T e x t und  au f 16 Tafeln. 
P re is  H alb le inen  1 0 ,5 0 ^ .

V E R L A G  G L Ü C K A U F ,  E S S E N ,  A B T .  B U C H H A N D L U N G

B e rg m asch in e n m a n n ,
47 Jahre alt, gel. Schlosser u. Elek
triker, Abs. der Masch.-Abtlg. Berg
schule, langjährige Praxis im Bergbau 
über und unter Tage, einschl. N eben
betriebe, Erf. in P lanung und Kon
struktion, schöpf, veranlagt, sucht 
selbst. Stellung als Ing., Masch.- oder 
Tagesbetriebsführer in Braunkohle, 
Erz oder Kali. Freig. möglich. Zuschr. 
unter G 1529 an die Verlag Glückauf 
Gm bH ., Essen

A N -  U N D  V E R K Ä U F E

E ise rn e  B rücke
von ca. 20 m Spannweite, die sich 
als Seilbahnschutzbrücke eignet, zu 
kaufen gesucht. A ngebote erbeten 
unter G 1525 an die V erlag Glückauf 
GmbH., Essen.

D as d e u tsch e  R e ich sp a te n t  
N r. 6 8 8 7 8 3

betr. ein „V erfahren zur H erstellung 
kohlenstoff- u. silizium arm er Metalle 
und Legierungen“ soll verkauft bzw. 
in Lizenz gegeben werden. Anfragen 
erbeten unter G 1528 an die Verlag 
Glückauf GmbH., Essen.

V E R S C H I E D E N E S

Sämtliche 
G u m m istie fe l-  und  
F ö rd e rb ä n d e r-R e p a ra tu re n

Sohlen, Absätze usw. werden aus
geführt. W .V ie rh a l le r ,  V u lk a n is ie r 
w e rk s tä tte , S a a rb rü c k e n  6 , Dr. 
Todtstr. 81. Tel. 24 390.

D er B e rg b a u fa ch m an n  lie s t

„G lü ck au f"
B erg - und H ü tten m än n isch e  

Z e itsch rift

Einbanddecken
für

den Jahresband  1941 
der

Zeitschrift „G lückauf"

in solider Ausführung. 

Der Preis beträgt 2.50 M .

Verlag „G lü cka u f“  
G m b H ., Essen.

E S S 0 N E R  
GELDS0HRANK  

F A 0 R I K
SÖHNE

ESSEN- g f  Q 9

ß n f r e s s u n g e n  ( K o r r o s i o n e n )  in R o h rle itu n g e n , D am pf- und
Werbeschrift N r  H e izu n g sk e sse ln  durch s a u e rs to ffh a lt ig e  W ä sse r 
27 u Auskünfte  u n te rb in d e t d ie  chem ische En tg asu n g  durch das

s t S Ä  Oxygen-Ex-Verfahrenreinig. - Technik. ■ w

F i r m a  E M IL  F I S C H E R / E S S E N ,  M o itkestr. 28, Ruf 3 2 0 3 4
V o rzü g lic h e  la n g jä h r ig e  R e fe re n z e n  au s  d e r G ro ß -  u. K le in in d u str ie

S r t b s t z . Z  i l  n  t l  p  u  p  i  e i ’

. ii :.V;.*ł: c-'ier Ooalüät i:ir D.'tssi- s;.: ¡»«tioimolcrei 
W a l t e r  L oh re ,  N i x d o r f ,  S u d e t e n g a u

(d?)SCH RAPPE RSEIL- 
^  UMLENKROLLE

i 1 H -■ /  i

i s t  . d t  G r u n d  l a n g j ä h r i g e r  E r f a h r u n g  . m  

S c f . r  i p p e i  b  e r r  i e b  h  e  r  g  e  s  I e  ■ 11

Kein Verklemmen des Jeilei! 

Geringes Gewicht1 

Leichter Lauft 

Unbegrenzte Haltbarkeit! 

Seitlich aufklappbar!

SCHMIDT, KRANZ & CO. NORDHAUSEN
NOkC/HAUTfcR MASCHiNfNFAbRlK AG t/RAnlWORT: SCnM.UiX.RANZ KUt US«. U>l

Allgemeine Holzimprägnierung G .m .b .H .
D I E  W E L T B E K A N  N T E  

S P E Z I A L F I R M A  A U F  D E M  G E B I E T E  D E S  H O L Z S C H U T Z E S  

Berlin-Grunewald. Schinkelstraße 4  . a - w  9 * 3 9 0 1

S ch riftw a lte r: B ergassessor C. Pom m er, fü r den w irtschaftlichen  T e il: D r. H. M eis, beide Essen / A nzeigen le iter: F ranz Fläch, Essen.
Z u r Z e it g il t A nzeigenpreisliste  N r.6  /  D ruck : C . W .H a a rfe ld , K omm.-Ges., Essen /  V erlag  G lückauf G m bH ., Essen, H uyssenallee 100. F ern ru f 22203. 20981

V ierteljahres-B ezugspreis 8 ,— 9iM. P re is  des E inzelheftes 1,25 3Ui.



3 G e b lä s e  fü r  je  150 m3/m ln und  4 m W S .

AERZENER Maschinenfabrik GmbH.
seit 1864 AERZEN/Hameln Tel. 225/226

als Spezialfabrik führend in sämtlichen

Drehkolbenmaschinen
Gebläse für Luft und alle Gase, Druck und Vakuum 

bis 640 m3/min und 8 m WS.

Pumpen für dünne und dickste Flüssigkeiten
bis 9500 Itr./min und 60 m Förderhöhe.

G a s m e s s e r  trocken arbeitend, eichfähtg 
bis 25 atü und 27000 m3/h.

S j f W ' P U M P E N
D .  R .  P .  u .  D .  R .  C .  M .9 9

F ü r *  U n t e r  - u n d  O b e r - T a g e

S c h la m m w a s se r-  l i e g e n d e  Form
F ö rd e re r  D.R.R V o r o r t - S a u g p u m p e  T u r b o  - P u m p e

R U H R B E R C  B A U - B E D A R F
W .  H O H E N  D A  H  L

U F  2 5 5 7 2 - 2 3 5 7 1  E S S E N  H A N S A - H A U S

FLENDER

A . F R I  E D R .  F L E N  D  E R  “¿ C O  " " T t  o T h O  L T  I.  W .  H  H k H  H H

■M HlHM  PINT.
   . . . . . . .

J U L I U S  P I N T S C H  K.G./B E R L I N  0 1 7
r .  1 ii r  W a n f



und U n t e r t a g  e b e t r i e b .

G as- und wasserdichte sow ie 
schlagwettergeschützte  

L ä u t e w e r k e  u. H u p e n .

Ausführung von U hren- u. Lu ftsch u tzan lag en

Fernsprech- u. Signalbaugesellschaft
SCHOLER & VERS HOVEN

Essen
l ie fe r t :

schlagwettergeschützte  
Schachtsignal- u. Gruben  
fernsprech anlag  enr

schlagwettergeschützte  
tragbare Fernsprech
apparate mit Leitungs
trommeln und ortsfeste 
Steckdosen

f ü r  R e t t u n g s t r u p p s

D e r m a sch in e lle  T e il e in e s  D a m p fk ra ftw e rk e s  ist so a u s 
z u fü h re n . d a ß  sich

Ü bers ich t l i chke i t
Betriebssicherheit
Wirtschaftl ichkeit

in  g u t e r  Ü b e re in s t im m u n g  b e f in d e n . D ie  B e tr ie b s 
s ic h e rh e it  ist a b e r  n ich t n u r von  d e n  K e sse ln  und T u r
b in e n , so n d e rn  auch in hohem  M a ß e  von  d e r  fa c h 
g e m ä ß e n  G e s ta ltu n g  d e s  V e rb in d u n g s g lie d e s  zw ischen  
d ie se n , a lso  vo n  d en

R o h r l e i t u n g e n
a b h ä n g ig . A n  S te lle  d e r  f rü h e r  v e rw e n d e te n  R ing- 
und D o p p e lle itu n g e n  w ird  h e u te  e in fa c h e  L in ie n fü h ru n g  
und  m ög lichst G ru p p e n e in te i lu n g  a n g e s t re b t . H ierdu rch  
e rg e b e n  sich g a n z  n e u e  S c h a ltu n g sa r te n  im b e so n d e re n  
fü r

Höchstdruck - Rohrleitungen
U n se re  F a c h in g e n ie u re  s te h e n  z u r  P la n u n g  

und G e s ta ltu n g  b e ra te n d  z u r  V e r fü g u n g .

B E R L I t
Sr
4 W  5 0

W e rk  O b e rsc h le s ie n  
T a r n o w i t z

H a u p t w e r k  
E b e r s w a l d e  

P ostfach  51
W e r k  W e s tfa le n  

B o c h u m

Bergwerks 
Einrichtungen
Anlagen zur Gewinnung und Förderung von Kohle, E rz  usw. 

Fördergerüste, Förderm asch inen , Bandtransport-Anlagen

D E M A G  A K T I E N G E S E L L S C H A F T  D U I S B U R G

G 1 ii c k a u f


