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GLÜCKAUF
B e r g  - u n d  H ü t t e n m ä n n i s c h e  Z e i t s c h r i f t

ze itw eilig  zu gleich

DER BERGBAU
Heft 2 9 /3 0  E ssen , 17. Juli 1943 79. Jahrgang

An unsere Leser!
Im A n sch lu ß  an  u n se re  V e r la u tb a ru n g  in H e f t  14/15 vom 10. April 1943 und  u n te r  B e zu g n ah m e  h ierauf  

teilen w ir  mit,  daß  im Z u g e  w e i te r e r  k r i e g s b e d in g te r  Z u sa m m e n le g u n g en  die Z ei tsch ri f ten  » M ontan is t ische  

R u n d sc h a u «  und  » T äg l ich e  M o n ta n b e r ich te «  für  die D auer  des K rieges  mit  de r  Z e i t sch r i f t  »Glückauf«  

ab Juli 1943 v e re in ig t  w o rd e n  sind

Essen u n d  W ien, im Juli 1943. V e r la ^  G lü ck au f  G m b H  v ^ l a g  Rudolf Bohmann

D ie Schriftw altung

Die verschiedenen Bremsfördermittel im Steinkohlenbergbau, die Grenzen 
ihrer Anwendbarkeit und ihre Kosten1.

V on B erg as se s so r  Dr.- Ing .  Erich S c h u n k e ,  z. Zt.  O b e r leu tn an t  in e inem  Pion ier-Batai l lon .

Die B e tr ie b sz u s a m m e n fa s s u n g  im S te in k o h le n b e rg b a u  
ist in A b h ä n g ig k e i t  von  den  g eo lo g isc h en  V erhä l tn is sen  
in e rs te r  Linie d u rch  d en  E insa tz  g e e ig n e te r  A b b a u f ö r d e r 
mit tel  b ed ing t .  W ä h r e n d  sie  in den  f lac h g e la g e r ten  F lö zen  
bis zu 25° E infa l len  d u rch  den  z w ec k m ä ß ig e n  E insa tz  der  
S chü t te l ru tschen  u n d  T r a n s p o r t b ä n d e r  in den  le tz ten  zwei

Ja h rzeh n ten  g r o ß e  F o r t s c h r i t t e  g e m a c h t  ha t  u n d  h e u te  als 
e inahe a b g e sch lo ssen  g e l te n  k an n ,  s ind  n a m en t l ich  die 

ha lbste ile  o d e r  k r i t isch e  (25° —40°),  a b e r  auch  die steile 
L ag e ru n g  (ü b e r  4 0 °)  in d ie se r  E n tw ic k lu n g  in fo lg e  Feh lens  
g ee ig n e te r  F ö rd e rm i t t e l  z u rü ck g e b l ie b en .  Die g ü n s t ig en  
E r fah ru n g en  be im  A b b a u  l a n g e r  K o h le n f ro n te n  in f lacher  
L ag e ru n g  h a b e n  jed o c h  n e u e rd in g s  zu  d e r  K o n s tru k t io n  
von S o n d e r fö rd e re in r ic h tu n g e n  fü r  die s te i le r  g e la g e r te n  
Flöze g e f ü h r t  u n d  d a m i t  die M ö g l ich k e i t  ge schaffen ,  auch 
in diesen F lö z g r u p p e n  G r o ß b e t r i e b e  e inzurich ten .

Z w e ck  d e r  A rbeit ,  aus d e r  h ier  n u r  e in ige  Kapite l  z u 
s a m m e n g e fa ß t  w e rd e n ,  so l l te  sein, e inen k r i t ischen  Ü ber
blick ü b e r  den  E in sa tz  u n d  die W ir tsc h a f t l ic h k e i t  von  
B rem sfö rdere rn  zu  g e b e n ,  d e r  n ich t  in d e r  D u rc h fü h ru n g  
e inzelner V e rsu c h e ,  so n d e rn  in d e r  A u s w e r tu n g  d e r  E r 
f a h ru n g en  d e r  P ra x i s  b e g r ü n d e t  liegt.  D as  b ish e r ig e  Sch r i f t 
tum ha t  sich mit w e n ig e n  A u s n a h m e n  auf  E inzelfä lle  b e 
schränkt .

Im  Abbaubetrieb in Anwendung stehende Hem m förderer.
W ä h r e n d  die ü b r ig en  m ec h an isch en  A b b a u fö rd e rm i t te l  

der  h e re in g e w o n n e n e n  K ohle  die zum  A b t ra n s p o r t  e r 
forderliche B e w e g u n g  v e rm it te ln ,  h a t  d e r  H e m m f ö r d e r e r  
die A ufgabe ,  die d u rch  das  E infa l len  des  F lö z es  b ed in g te  
E ig e n b e w e g u n g  des  F ö r d e r g u te s  zu v e rz ö g e rn ,  d. h. auf 
eine fü r  die S c h o n u n g  d e r  Kohle  u n d  die S icherhe it  d e r  
B elegschaft  e r fo rd e r l ich e  G e sc h w in d ig k e i t  a b z u b re m sen .  
Diese jü n g s ten  A b b a u fö rd e rm i t t e l  h a b en  in d en  le tz ten  
zehn E n tw ic k lu n g s jah re n  w e i tg e h e n d  V e rb re i tu n g  g e 
funden (A bb.  1).

G ru n d sä tz l ich  b es teh e n  alle  m ec h an isch en  H e m m 
fö rd ere r  aus e in e r  fe s t s t e h e n d e n  S tah lb le ch ru tsc h e ,  in de r  
sich an Seilen o d e r  K e t ten  ru n d e ,  ova le  o d e r  eck ige  S ta u 
b lech e  b e w e g e n .  Je  n ach  de r  B auw eise  u n te r s c h e id e t  m an  
drei H a u p ta r t e n ,  näm lich  a) E in k e t te n b re m s fö rd e re r ,
b) Z w e ik e t t e n b r e m s f ö r d e r e r ,  c) K eg e l fö rd e re r .  Die Aus-

1 Auszug aus der D isse rta tio n  S c h u n k e :  D ie  V o r- und N achte ile  
der verschiedenen B re m sfö rd e rm itte l, die Grenzen ih re r  Anw endbarke it, 
ih re  Kosten und ih r  E in flu ß  auf die G esta ltung der Abbauverfahren im  
S te inkoh lenbergbau . Aachen 1943.

fü h ru n g en  de r  ve rsch ied en en  F ö rd e rm i t t e l  w e rd e n  als b e 
k a n n t  v o r a u s g e s e t z t1.

1931 32 33 39 35 36 33 36 33 1990 91

Abb. 1. E n tw ic k lu n g  d e r  B re m s fö rd e re r  
im R u h rk o h len b e rg b au .

(N ach  M it te i lu n g en  des V ereins  f ü r  die be rg b au l ich en  
In teressen  in E ssen .  Von 19 3 9 /4 0  s in d  ke ine  W e r te  

v o rh a n d en .)

Die be iden  e r s tg e n a n n te n  B auar ten  b ed ie n en  sich 
u m la u fen d e r ,  en d lo se r  K et ten  m it  a n g es c h w e iß te n  oder  
a n g e s c h ra u b te n  S tau te l le rn  u n d  S teg en ,  die  in m u ld e n 
fö rm ig en  o d e r  re ch tec k ig en  S ta h lb le ch ru tsc h en  g e fü h r t  
w e rden .  Im  S c h rä g b a u  s te h e n  zur  se lb s t tä t ig e n  B e lad u n g  
des F ö rd e rm i t t e l s  E in k e t te n fö rd e re r  m it  W in k e l r in n e n  u n d  
z u r  g le ich ze it ig en  E r h ö h u n g  d e r  B r e m s w irk u n g  B re m s 
sc h e n k e l r in n e n  in A n w en d u n g .

D e r  n eu e  S c h le p p s c h e ib e n fö rd e re r  d e r  F i r m a  W e s t 
fa lia ,  L ünen  — ein E in k e t te n f ö r d e r e r  — is t  f ü r  den  E insa tz  
im s c h w e b e n d e n  S t r e b b a u  fü r  E infa l len  zw ischen  10° u nd  
90° be s t im m t.  Die  R ü ck lau fr in n e  ist g e t r e n n t  v o m  F ö r d e r 
t r u m m  u n d .  w i r d  zu m e is t  im rü c k w är t ig en  F e ld  an  d e n  A u s
b a u s tem p e ln  a u fg e h ä n g t .  D e r  P a n z e r f ö r d e r e r  de r  g le ichen  
M a sc h in e n fa b r ik  ist  eine A b a r t  des n o rm a len  S t e g k e t t e n 
f ö rd e re r s  von  b e so n d e rs  k rä f t ig e r  B auar t ,  d e ssen  F ö r d e r 
t r u m m  d u rc h  a b n e h m b a re  P a n z e rh a u b e n  a b g ed e ck t  w e rd e n  
k an n .  O h n e  B e sc h äd ig u n g  des  F ö r d e r e r s  ist  d ie  A n 
w e n d u n g  v on  S c h ieß a rb e i t  be i  d e r  H e r e in g e w in n u n g  d e r

1 F r i t z s c h e :  B ergbaukunde, Bd. 2, S. 337ff.
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K ohle  m ög lich ,  e r  f o r d e r t  j ed o ch  w eg en  se in e r  schw eren  
B au ar t  (d iese  e rm ö g l ich t  auch  die V e rw e n d u n g  des s o 
g e n a n n te n  K o h len h o b e ls )  eine A n tr ieb s le is tu n g  von ins
g e s a m t  80 PS.

D e r  K e g e lb re m s fö rd e re r  ve rz ich te t  auf die end lose  
Kette .  K r e h u l a 1 b e n u tz t  bei se inem  1941 im O s t ra u e r  
S te in k o h le n rev ie r  in g e r in g m äc h t ig e n  F lözen  e in g ese tz ten  
K e g e l fö rd e re r  m it  B eton gefü ll te ,  k e g e l fö rm ig e  S tah l
k ö rp e r ,  die an e inem  Seil be fes t ig t ,  d u rch  e inen an  de r  
K o p fs treck e  au fg es te l l ten  D ru ck lu f tzy l in d e r  in eine ab- 
u n d  a u fw ä r t s  ge r ich te te  B e w e g u n g  verse tz t  w e rden .

E rw ä h n t  sei  als S o n d e rk o n s t ru k t io n  noch  d e r  Sperr-  
w e l le n fö rd e re r ,  de r  im G e g e n s a tz  zum  K e g e l fö rd e re r  in
fo lge  se iner  ve rw icke lten  B au ar t  im S te in k o h le n b e rg b a u  
ke ine  V e rb re i tu n g  f inden w ird .  Bei ihm g esc h ie h t  die A b 
b re m s u n g  de r  Kohle  d u rch  h a lb k re is fö rm ig e  Sperrscheiben ,  
die sich an  e iner  ü b e r  de r  W in k e l fö rd e r r in n e  an g eb ra ch te n ,  
d u rch  K re u z g e le n k k u p p lu n g e n  m ite in an d er  v e rb u n d en e n  
u n d  k a rd a n a r t ig  in G le i t lag e rn  g e la g e r te n  d u rc h g e h e n d e n  
W elle  d rehen .

F ü r  die B e tr iebss icherhe it  u n d  Leis tung  e ines F ö rd e re rs  
ist die e in w an d fre ie  D u rc h b i ld u n g  des A n tr ieb sm o to rs  von 
a u s sc h la g g e b e n d e r  B ed eu tu n g .  D e r  P fe i lrad -  u n d  der  
S c h rä g z a h n m o to r  sind  v o rh e rr s ch e n d .  W ä h r e n d  anfänglich  
fü r  B re m s fö rd e re r  aussch ließ lich  P re ß lu f ta n t r i e b  in A n
w e n d u n g  s tan d ,  m ach t  die E lek tr if iz ie ru n g  nach E in fü h ru n g  
d e r  D if fe re n t ia l -P la n e te n ru t s c h k u p p lu n g 2 auch bei d iesem  
F ö rd e rm i t t e l  Fo r tsc h r i t te .  Ein b e so n d e re r  Vorte il  bei der  
V e rw e n d u n g  e lek t r i s ch e r  B re m s fö rd e rm o to re n  ist dar in  zu 
e rb licken ,  d aß  bei s te i le rem  E infallen  die d u rch  die Z u g 
k ra f t  der  Kohle  f r e iw e rd e n d e  E nerg ie  n icht  durch  m ec h a 
n isches  B rem sen  in W ä r m e  u m g e s e tz t  w ird ,  so n d e rn  der  
als  G e n e r a to r  a rb e i te n d e  M o to r  sie in S tro m  u m w a n d e l t ,  
d e r  in das  N e tz  zurückfl ieß t .

G re n ze n  de r  A n w e n d b a rk e i t .
B e t r i e b s t e c h n i s c h e ,  a b b a u t e c h n i s c h e  u n d  w i r t 
s c h a f t l i c h e  G r e n z e n  i m  s t r e i c h e n d e n  S t r e b b a u .

Die W a h l  des g ü n s t ig s ten  F ö rd e rm it te l s  w ird  durch 
d as  E infa l len  des F lö z es  in A b h ä n g ig k e i t  vom  A b b a u 
v e rfa h re n  b es t im m t.  Bis zu w e lchem  Einfallen  die B re m s
f ö rd e re r  das F ö r d e r g u t  s icher  zu ha lten  v e rm ö g e n ,  ist 
noch  u m s t r i t ten  u n d  h ä n g t  n icht zu le tz t  von de r  Be
sc h a ffen h e it  de r  g e w o n n e n e n  Kohle  ab. Allgemein- rechnet  
m an  m it  e inem  s te ils ten  E infallen  von  45° für  die A b fö rd e 
r u n g  g r o ß e r  S tü c k k o h le ;  bei w eicher ,  zum  Zerfa ll  n e ig e n 
d e r  K ohle  s ind  N e ig u n g sw in k e l  von 50° e r re ich t  w orden .  
Je  nach  d e r  K o h len b esch a ffen h e it  W e r d e n  ü b e r  35° bis 38° 
N e ig u n g  K et ten  mit g r ö ß e re n  S tausche iben  bzw . h ö h e ren  
o d e r  ü b e r h ö h te n  K lap p s teg en  e ingese tz t .

Die u n te re  E in fa l lsg renze  w ird  d u rch  den  R e ibungs-  
b e iw e r t  d e r  K ohle  b e s t im m t,  d e r  a lle rd ings  be i  M a g e r 
o d e r  F e t tk o h le ,  t r o c k e n e r  o d e r  feu ch te r  Kohle  g ro ß e  
U n te rsch ie d e  aufw eis t .  Sie b e w e g t  sich zw ischen  18° und  
25°. D a  d e r  S ta u sc h e ib en fö rd e re r  m it  se inen  S tau te l le rn  
n u r  e inen T e i l  des R innenprofi ls  bes t re ich t ,  k a n n  e r  u n t e r 
h a lb  d iese r  R u tsc h g ren z e  nu r  b e d in g t  auf  L ängen  bis zu 
30 m im o b e ren  S treb te i l ,  bei w in k e lfö rm ig em  R in n en 
q u e r sc h n i t t  ü b e rh a u p t  n ich t  e ingese tz t  w e rd en ,  w ä h re n d  
d e r  S t e g k e t t e n fö rd e re r  ohne  Schw ie rigke iten  auch im 
f lachen  o d e r  s o g a r  in an s te ig en d e n  Streb te i len  arbe i te t .  So 
w o h l  d e r  E in k e t te n -  als auch  d e r  D o p p e lk e t t e n fö rd e re r  
s in d  in d e r  Lage, sich w e i te s tg eh e n d  un g le ich m äß ig em  
F lö / i  infallen a n zu p assen ,  w obe i  a lle rd ings  im s t re ichenden  
S t r e b b a u  d em  D o p p e lk e t t e n fö rd e re r  d e r  V o r z u g  zu g eb en  
ist. F ü r  den  S c h rä g b a u  k o m m t  n u r  d e r  S ta u sc h e ib en 
f ö rd e re r  m it  W in k e l-  o d e r  B rem ssch en k e lr in n e  in F ra g e ,  
d a  diese  allein  e inw andfre i  die se lb s t tä t ig e  B e lad u n g  des 
F ö rd e rm i t t e l s  u n te r  A u sn u tz u n g  de r  S c h w e rk ra f t  g es ta t te t .

D ie  fo lg en d e  Z u sa m m e n s te l lu n g  g ib t  e inen  Anhalt  fü r  
die  g ü n s t ig s te  W a h l  des F ö rd c r in i t te l s  im  s tre ich en d en  
S t r e b b a u ,  w o b e i  b e so n d e re  U m s tä n d e  und  L a g e r u n g s 
v e rh ä l tn is se  in d e r  P rax is  A u sn ah m en  zulassen .

Die F ö r d e r le i s tu n g  de r  m ech an isch en  B re m s fö rd ere r  
h ä n g t  v o m  R in n en q u e rsch n it t ,  de r  H ö h e  des B re m sk ö rp ers  
u n d  d e r  G e sc h w in d ig k e i t  des K e t ten u m lau fs  ab.  Bei nur 
fü n f s tü n d ig e r  Laufzeit  u n d  H ö c h s tb e sch ic k u n g  w e rd e n  bei 
e in e r  K e t te n g es ch w in d ig k e i t  von 0,6 m /s  F ö rd e r le i s tu n g en  
von  300 bis 1000 t /S ch ic h t  fü r  den  S te g k e t te n fö rd e re r  und

1 K f e h u l a :  Abbau schwacher Flöze bei s te ile r und ha lbste ile r 
Lagerung un te r E insatz des K ege lfö rdere rs, G lückau f 77 (1941) S. 553.

2 K u h l m a n n :  N euze itliche Maschinen fü r  den U n tertagebetrieb,
G lückau f 75 (1939) S .722.

E in fa llen F ö rd e rm tte l A n w end ung
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in  d e r Nähe des A n trieb sS trebte ile
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S tausche iben fö rdere r

35—45°
S tegke tten fö rde re r

E inbau g rö ß e re r Stege

S tausche iben fö rdere r
bzw . Staute ller

4 5 -5 0 °
S tegke tten fö rde re r Ü b e rh öh te  K lappstege 

K ohlenbrem se

S tausche iben fö rdere r
(B rem sschenke lrinne)

Stauscheiben 
von 250—280 mm D m r.

400 bis 800 t /S ch ich t  fü r  den S ta u sc h e ib en fö rd e re r  bei den 
g eb räu ch lich en  R innenpro fi len  erzielt .  Bei s iebens tünd ige r  
Laufzeit ,  die bei a ch td re iv ie r te l s tü n d ig e r  A rbe itsze it  an 
g e n o m m e n  w e rd en  k ö n n te ,  b e t ra g en  die H ö ch s tfö rd er-  
inengen  bei g le icher  K e t te n g esch w in d ig k e i t  für  den 
D o p p e lk e t t e n fö rd e re r  400 bis 1400 t /S ch ich t ,  fü r  den  Ein
k e t t e n fö rd e re r  600 bis 1100 t /S ch ich t .  Diese  Zah len  be 
weisen, d aß  d e r  E insa tz  d e r  B re m s fö rd e re r  im U n te r ta g e 
be tr ieb  d u rch  die anfa l lenden  K o h le n m e n g en  w oh l  t h e o 
re tisch, ab e r  n ich t  p ra k t i sc h  b e g re n z t  ist.

A b h ä n g i g k e i t  z w i s c h e n  M o t o r -  
u n d  F ö r d e r l e i s t u n g ,  E i n f a l l e n  u n d  F ö r d e r l ä n g e .

D er  w ich tigs te  F a k t o r  in de r  U n te r su c h u n g  des An
w e n d u n g sb e re ic h es  de r  m ech an isch en  H e m m fö rd e re r  ist 
die A n tr iebs le is tung .  Ih re  B e m e ssu n g  h ä n g t  von den zu 
b e w e g e n d e n  T o t -  u n d  F ö rd e r la s te n ,  d e r  R e ib u n g  der 
K e t teng l ieder ,  den  V e rk le m m u n g e n  sow ie  de r  N e ig u n g  des 
F ö rd e rm it te l s  ab. D e r  K ra f tb e d a r f  e ines F ö rd e re r s  setzt 
sich zusam m en au s :  a)  R e ib u n g sa rb e i t  d u rch  die T o t 
lasten,  b) R e ib u n g sa rb e it  d u rch  das  F ö r d e r g u t ,  c) Reibungs
a rbe i t  zur  Ü b e rw in d u n g  de r  K e t ten s te i f ig k e i t  sow ie  von 
V e rk lem m u n g e n  de r  F ö r d e r k e t t e ,  d)  Z u g k r a f t  du rch  das 
F ö rd e rg u t  und  d e r  Kette  im O b e r t ru m m ,  e) A b b rem sk ra f t  
d u rch  die Kette  im U n te r t ru m m .

Es sollen  fo lgende  B eze ichnungen  e ln g e fü h r t  w erden :
E i n f a l l w i n k e l ................................................................ a  in 0
G e w ic h t  d e r  K o h l e ...................................................q in kg/m
G e w ic h t  d e r  S tau sch e ib en  bzw. B rem s-  . .

s t e g e  mit K e t t e ......................................................q t in kg/m
R e ibungszah l  zw ischen  Kohle  u n d  R inne  . .
R e ibungszah l  zw ischen  K e t te  und  R inne . . ^2
F ö r d e r g e s c h w i n d i g k e i t ......................................... v in m/s
Mech. W ir k u n g s g r a d  einschl. G e t r ie b e  . . . q
G e s a m t l e i s t u n g ...........................................................N  in PS
D u rc h m e ss e r  e ines K e t t e n g l i e d e s .................. d in m
D u rc h m e ss e r  de r  U m k e h r ro l le  . . . . . . .  D in m
K e tten k rä f te  im O b e r t ru m m  . . . . !- . . . P x in kg
K e t ten k rä f te  im U n t e r t r u m m ......................... P 2 in kg

Die G rö ß e  u n d  R ich tu n g  de r  ve rsch iedenen  K et ten 
sp a n n u n g e n  im O b e r -  u n d  U n te r t ru m m  des F ö rd e rm it te l s

ist a b h ä n g ig  von  dem  G re n z w in k e l  t g  a  =  ^ P u t / L i —B*-
. q + 9i

Bei dem  g leichen  F ö rd e rm it t e l  ä n d e r t  sich tg  a  mit w e ch 
se lnder  B elastung .  N a c h s te h e n d  sind  die G re n zw in k e l  für 
den S te g k e t ten -  u n d  S ta u sc h e ib en fö rd e re r  bei B eschickung 
mit  Kohle  bzw . B ergen  u n te r  A n n a h m e  de r  g leichen Be
d in g u n g en ,  die den  B e rec h n u n g en  d e r  M o to r le is tungen  
(siehe l in ten )  z u g ru n d e  g e le g t  sind, e rrech n e t  und in 
Abb. 2 da rges te ll t .

Kohle  und  Kette  b eg innen  in d e r  F ö rd e r r in n e  zu

ru tschen ,  w enn  tg  <x =  S _ ü i Z h J b  wird.  Mit s te igender
q + q>

B elas tung  von 20 auf 60 k g  je in F ö rd e r lä n g e  verflachen 
'.ich die Kurven ,  die G re n z w in k e l  s te igen  u m  e tw a  1° an. 
Un t e r  B e rü ck s ich tig u n g  dieses G re n zw in k e ls  sind  2 F orm eln  
anfjgc stell t  w o rd e n ,  d e ren  B e rech n u n g  auch für die An
we n d u n g  in d e r  P rax is  b ra u ch b a re  W e r te  e rgeben .  Nicht 
e r fassen  lassen  sich a lle rd ings  die zusä tz lichen, durch  
sch lech te  V e r le g u n g  und  V ersch le iß  d e r  F ö rd e r r in n e n  her- 
voi g e ru fe n e n  K e t ten k rä f te .  In u n g ü n s t ig s ten  Fällen kann 
m an  den W e r t  X • G f (G e w ich t  d e r  F ö r d e r k e t t e )  e in führen ,  
de r  u n a b h ä n g ig  vom  Einfallen b leibt,  w o b e i  sich X je nach 
d e r  V e r le g u n g  d e r  F ö rd e r r in n en  zwischen  0,1 u n d  0,3 be- 

i w egt .
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(q ' M i +  2 qi • n*) • cos a  — q

Ist  d e r  Q re n z w in k e l  t g  a  <  9— s o add ie renq + qi
sich die K e t te n k rä f te  im O b e r -  und  U n te r t ru m m  u n d  e r 
g eb en  die M o to r le i s tu n g :

N - i h A ' + » v ) -

• sin a  +  2 • ^  • g  • ((q • ^  +  q ,  • • cos a -  (q +  q x) • sin a)

Ist  tg  a  >  3 so  m u ß  die D iffe renz  zwischen

der K e t te n k ra f t  des O b e r t ru m m s  u n d  allen an d e re n  Kräften  
g eb ilde t  w e rd e n ,  die d e r  Z u g k r a f t  e n tg e g e n s te h e n :

P = 1max q • sin a — (q • Mi +  2 • q, • p2) ■ c o s a -n 2 • g

• ((q +  2 q t ) ■ sin a — q • pj • cos a j

Sind die d e r  Z u g k r a f t  P a e n tg e g e n w irk e n d e n  K räfte  g rö ß e r  
als P i ,  so  w ird  P max negat iv ,  d. h. d e r  M o to r  m u ß  noch 
tre ib en d  w irk en .  In d iesem  Fall  b e rec h n e t  sich die M o to r 
le is tung  zu

. N  =  7- ^ - P max(PS).

Ü berw ieg t  m it  s te ig e n d e m  Einfallen  die Z u g k r a f t  P l5 so 
muß d e r  M o to r  bei p os i t ivem  W e r t  von  P max A b b re m s 
arbeit  le is ten:

A b b re m s le is tu n g  N = y - n
75 •P „ (PS).

26fiO
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23.30
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Berge

Kohle
_ _ —— - r r r

K n h lo

20 25 30 35 60 65 50

 S te g k e t te n fö rd e re r   S ta u sc h e ib en fö rd e re r

Abb. 2. Q ren zw in k e l  t g  a  = q • Mi + qi • Ma
q + qi

bei ve rsch iedene r  B e la s tu n g  des F ö rd e rm i t t e l s  d u rch  
Kohle  o d e r  Berge.

In den A bb.  3 u n d  4 ist im posi t iven  Q u a d ra n te n  die 
A b b rem sle is tu n g  des A n tr iebs  fü r  F ö r d e r m e n g e n  von 6 0 t /h  
bzw. 100 t / h  fü r  Ein- u n d  Z w e ik e t t e n f ö r d e r e r  a u fg e t r a g e n  
w orden .  Die P S -W e r te  sind  fü r  g le ic h b le ib e n d e s  Einfallen 
e r rechnet ,  das  in d e r  P ra x is  n u r  in se l ten en  F ä l len  a n 
ge tro ffen  w ird .  Bei allen u n te rsu ch ten  A n lagen  w e isen  die 
P rofi le  d u rc h  die B re m s fö rd e rb e tr i e b e  u n tersch ied l iches  
Einfallen, Sa t te l -  u n d  M u ld e n b i ld u n g  auf, so  d aß  die g e 
zeichneten  K urven  n u r  e inen A nha l t  g e b e n  k ö n n e n  u n d  in 
d e r  a u fz u w e n d e n d e n  M o to r le i s tu n g  in A b h ä n g ig k e i t  von 
L änge  u n d  N e ig u n g  aus den  w e i te r  oben  a n g e fü h r te n  
G rü n d e n  vielfach zu  g ü n s t ig e  W e r t e  an g eb en .

Bei e in e r  s tü n d l ich en  F ö rd e r le i s tu n g  von  100 t  e r 
fo lg t  d e r  Ü b e rg a n g  von p o s i t iv e r  zu n e g a t iv e r  M o t o r 
le is tung  fü r  d e n  S t e g k e t t e n f ö r d e r e r  bei r d . 36°, fü r  d en  S ta u 
sch e ib e n fö rd e re r  jedoch  in fo lge  des  g e r in g e n  G ew ich te s  
der  T o t la s te n  b e re i ts  bei 29°. D ie se r  g e r in g e  G re n zw in k e l  
ha t  V e ran la s su n g  g e g e b e n ,  d aß  die E in k e t te n f ö r d e r 
m o to re n  zu m  T eil  m it  s e lb s th e m m e n d e n  S c h n e c k e n 
g e t r ieb e n  v e rseh e n  w o rd e n  sind. M i t  V e r r in g e ru n g  der  
F ö r d e r le i s tu n g  e r h ö h t  sich d e r  G re n z w in k e l  zwischen 
p osi t ive r  u n d  n e g a t iv e r  M o to r le i s tu n g ,  u n d  z w ar  bei e iner 
F ö r d e r u n g  von  60 t / h  auf  43° bzw .  33°.  Leiste t  d e r F ö r d e r e r

100 t /h ,  so  l iegen  jew eils  die um  5°  u n te rsch ied l ich en  
L e is tu n g sk u rv e n  be id e r  F ö r d e r e r  b e ie in an d e r ,  bei 60 t /h  
d eck en  sich die um  10° a b w e ic h en d e n  K urven  d e r  Ein- 
u n d  Z w e ik e t t e n fö rd e re r  a n n äh e rn d .  M it  g e r in g e re r  F ö r d e r 
le is tu n g  s inken  die W e r t e  d e r  a u fz u w e n d e n d e n  A b b r e m s 
le is tung  des M oto rs .

/ / / / / ✓

/ / /I /

/ / /
/ / 2 /

/ / / /
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/ / / / s
/ / / / /

/ / / / x' ■
/ / / *s /*
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300 m 600

 S te g k e t te n fö rd e re r   S ta u sc h e ib en fö rd e re r
Q  =  60 t / h  v — 0,6 m /s

Abb. 3. M o to r-  u n d  A b b re m s le is tu n g  in P S  bei v e rsch iedenem  
E in fa l len  u n d  v e rsch ied en e r  Länge.

250 20°

300 m 600

Q =  100 t / h  v =  0 ,6  m /s

Abb. 4. M o t o r - u n d  A b b re m s le is tu n g  in  PS bei ve rsch iedenem  
E in fa l le n  u n d  v e rsch ie d en e r  Länge .

In A bb.  5 ist die a u fz u w e n d e n d e  bzw .  a b z u b r e m s e n d e  
M o to r le i s tu n g  e ines S te g k e t t e n f ö r d e r e r s  be i  d e r  B e rg e 
fö rd e ru n g  u n te r  A n n a h m e  e in e r  K ip p le is tu n g  von



352 Q 1 ü c

280 W a g e n /S c h ic h t  de r  Leis tung  e iner e n tsp rech en d en  
K o h le n fö rd e ru n g  von 300 t /S ch ich t  bei 250 m S treb län g e  
g e g e n ü b e rg es te l l t .  Die P S -W e r te  fü r  die B e rg e fö rd e ru n g  
liegen im posi t iven  Q u a d ra n te n  infolge d e r  g rö ß e re n  
R e ib u n g sk rä f te  n ied r ig e r  als  die de r  K o h len fö rd e ru n g .  Die 
Differenz  des L e is tu n g sb ed arfs  n im m t  mit  s te ig en d em  E in 
fallen ab.

  B e rg e fö rd e ru n g   K o h le n fö rd e ru n g

Abb. 5. M o to r -  u n d  A b b re m s le is tu n g  in PS bei d e r  B erge
f ö r d e r u n g  m it  dem S te g k e t t e n fö rd e re r  u n te r  Z u g r u n d e 
leg u n g  e iner K ipp le is tung  von 280 W a g e n  ( In h a l t  1000 1) 
je  Schicht im Verg le ich  m it  e iner  K o h le n fö rd e ru n g  von 

300 t/Schicht.

Länge

 S t e g k e t te n fö rd e re r   S tau sch e ib en fö rd e re r
Abb. 6. L e is tu n g sb e d a r f  beim Einz iehen  d e r  Kette  

(v =  0,3 m /s ) .

M a ß g e b l ich  b ee in f lu ß t  w ird  die B em essung  d e r  M o to r 
s tä r k e  d u rch  die a u fzu w e n d e n d e  Kraf t  beim  E inz iehen  der 
Kette  (A bb.  6). W ä h r e n d  die M o to r le i s tu n g  mit s te ig e n 
dem  E infallen  bei d e r  F ö r d e r u n g  k le in e r  w ird ,  w ä ch s t  sie 
be im  E inz iehen  de r  Kette  an. U n te r  den  an g en o m m en e n  
V erh ä l tn is sen  h a t  de r  M o to r  des S te g k e t t e n fö rd e re r s  bei 
100 t  s tü n d l ic h e r  F ö rd e r le i s tu n g  bis e tw a  28°, bei 60 t 
s tü n d l ic h e r  F ö rd e r le i s tu n g  bis e tw a  32° Einfallen die 
g r ö ß e re  A rb e i t  bei de r  F ö r d e r u n g  zu leisten. Die all
g e m e in e  A uffa ssung ,  daß  die B e m essu n g  d e r  M o to rs tä rk e  
allein von de r  n o tw e n d ig e n  Kraft  beim  Einz iehen  de r  Kette  
a b h ä n g ig  ist, w i rd  a lso  d a d u rch  w id e r leg t .  W ird  das E in
fallen s tä rk e r ,  so  ü b e r w ie g t  die A n tr ieb s le is tu n g  fü r  das 
E inz iehen  d e r  Kette .  Beim S ta u sc h e ib e n fö rd e re r  liegt 
d iese  Ü b e rsc h n e id u n g  infolge d e r  g e r in g e ren  R e ib u n g s 
w id e rs tän d e  bei e tw a  26° bzw . 28°. Die a u fzu w e n d e n d e  
M o to r l e i s tu n g  fü r  das E inz iehen  d e r  Kette  ist beim  S te g 

k e tt e n fö rd e re r  d o p p e l t  bis dre ifach  so  g ro ß  wie  bei dem  
S tau sch e ib en fö rd e re r .  Bei einer durchschni t t l ichen  E inz ieh
g e sc h w in d ig k e i t  von 0,3 m /s  s ind  bei den  D o p p e lk e t t e n 
fö rd e re rn  bei 100 m F ö rd e r lä n g e  u n d  25° E in fa l len  rd. 
7,7 PS, bei 300 m L än g e  23,1 PS Leis tung  n o tw e n d ig ;  bei 
dem E in k e t te n fö rd e re r  l iegen diese  W er te  u n te r  A nnahm e 
g le icher  B e d in g u n g en  bei 3,2 bzw . 9,6 PS.

W ei te r  oben  w u rd e  d a rau f  h ingew iesen ,  daß  die 
H e m m fö rd e re r  n u r  in se l ten en  Fä l len  ohne  Knickstellen 
in de r  s e n k rec h ten ,  d u rc h  die Achse  des  F ö rd e rm it te ls  g e 
leg ten  E b en e  sein w erd en .  N a ch s te h e n d  ist u n te r  Z u
g r u n d e le g u n g  e ines S treb s  von 100 m L änge  u nd  g le ich
b le ibender  se ig e re r  B au h ö h e  von 50 m die Beeinflussung 
der  K e t te n sp a n n u n g en  und  M o to r s tä rk e  d u rch  Knickstellen 
im R in n en s tra n g  des F ö rd e rm it te l s  von 5° bis 25° e rrechnet  
(Abb.  7) und  in Abb. 8 g ra p h is ch  d a rg es te l l t  w o rd en .  Je 
nach d e r  G rö ß e  des E infal lens u n d  G r ö ß e  des G re n z 
w inke ls  u n te rs ch e id e t  m an w ie d e ru m  2 Fälle .

a u l _________________ 79.Jahrgang, Heft 29/30

Umkehrro lle

Abb. 7. R in n en s tra n g  um  5°  geknick t  (1, =  12 =  50 m).

0  5  10 15 20 25
Knickw inkel <f°

Abb. 8. B ee in f lussung  de r  M o to r le i s tu n g  d urch  Knickstellen 
im R in n en s tra n g  von b°  bei g le ich b le ib en d e r  se igere r  
B auhöhe von 50 m u n d  e ine r  f lac h en  Bauhöhe  von 100 m.

Ist tg  a  <  —J J!_ h ih _ J Z 2 go at](jie ren  s jc i1 sämtliche 
f  +  f  i

K e t tenkräf te  e inschließlich  d e r  im K n ic k p u n k t  K e n t 
s t e h en d en  N o rm a ld rü c k e  P z x u n d  P z 2. Die m axim ale  
K e t te n sp a n n u n g  ist

P.nax =  P* ' ( l  +  Ms • ß ) -

Bei tg  a  > Sl . f i i .~t: f i  ‘ P» ¡s f D ifferenz  d e r  Kräfte  
f +  f i

zu b ilden:

P,„ax =  P i - ( i - i 4 -  ß ) - P 4 - ( i  +  M « -ß ) .

D er  Ü b e rg an g  vom  f lacheren  S treb te i l  zum  steileren 
Einfallen u n d  u m g e k e h r t  w ird  a l le rd ings  n ich t  an einem 
K nick p u n k t  e r fo lgen  — einzelne  Rinnen  lassen  höchstens 
7° K nickung  zu — , so n d e rn  sich a u f  eine L änge  von 
m ehre ren  M etern  verte ilen .  Im Bereich d e r  Knickstelle 
w e rd en  v e rsch ied en e  K e t te n sp a n n u n g en  e n ts teh en ,  d ie  sich 
add ie ren .  D er  F e h le r ,  d e r  d u rch  die Z u sa m m e n le g u n g  auf 
e inen K n ic k p u n k t  g e m a c h t  w ird ,  ist so  g e r in g ,  d a ß  man 
ihn o h n e  B eden k en  v e rn ach lä ss ig en  kann .  Die  Beein
f lu ssung  de r  M o to r le i s tu n g  d urch  die Knickste l len  ist b e 
deu tu n g s lo s .  U n te r  den  a n g e n o m m e n e n  V erhä l tn is sen  b e 
t r ä g t  de r  M e h ra u fw a n d  an PS bei e iner  K n ick u n g  von 0 bis
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25° rd. 3 PS. W ic h t ig e r  ist a lso, a b g eseh e n  vom  H e r a u s 
heben  de r  Kette  aus d e r  F ö rd e r r in n e  bei g r o ß e m  K n ick 
winkel,  die L age  de r  K nickste l len  in b ezu g  auf d en  V e r 
schleiß  de r  R innen  im O b e r -  u n d  U n te r t ru m m .

T h e o r e t i s c h e  F ö r d e r l ä n g e n .
Die th eo re t i s ch e n  F ö rd e r lä n g e n  e rg eb e n  sich aus der  

Z u g fe s t ig k e i t  de r  F ö r d e r k e t t e  u n d  d e r  G r ö ß e  d e r  a u f 
z u w en d en d en  bzw„ a b z u b re m s e n d e n  M o to r le i s tu n g .  
W ä h re n d  w e i te r  u n ten  die w ir tschaf t l ich  t r a g b a r e n  L ängen  
von B re m s fö rd e re rn  in A b h än g ig k e i t  von d e r  F ö rd e rm e n g e  
a n g eg eb en  w o rd e n  sind, h an d e l t  es sich im fo lg en d en  nur  
um m asch inen techn isch  m ögliche  W er te .  F ü r  die Kette  
des S ta u sc h e ib en fö rd e re rs  w u rd e  bei fün ffach e r  S icherhe it  
m it e ine r  B e la s tu n g sg re n ze  von  4000 k g  ( in sgesam t)  g e 
rechnet.  Bei e ine r  M o to r s t ä r k e  von 15 P S  soll die 
A b b re m s le is tu n g  m ax im al  10 PS , bei 30 PS  M o to r s tä rk e  
20 P S  b e trag en .

Q = 100 t/h Q = 60 t/h
Länge A nw end ungsbe re ich

Stauscheibe Stegkette Stauscheibe Stegkette
in 15-PS -M otor 30-P S -M otor 15-PS -M otor 30-P S -M otor
100 20—50« 20—50» 2 0 -5 0 » 2 0 -5 0 »
150 20—40» 20—50» 2 0 -5 0 » 20— 50°
200 2 5 -4 0 » 25—50» 25—50» 25— 50"
250 25—35» 25 -5 0 » 2 5 -4 5 » - 3 0 -5 0 °
300 2 5 -3 5 » 30— 45» 30—40» 30—45»
350 30—35» 30» ' 30—40» —
400 30— 35» — 3 0 -4 0 » —
1 O ber 30° is t eine größere K ra ft  zum Einziehen der Kette notw end ig .

Bei F ö rd e r lä n g e n  bis zu 100 m k ö n n e n  be ide  F ö r d e r 
m it te l  bei e inem  E in fa l le n  zw ischen  25°  u n d  40°,  de r  
D o p p e lk e t t e n fö rd e re r  info lge  se iner  h ö h e ren  T o t la s ten  
so g a r  bis 50° e in g e se tz t  w e rd en .  Die u n te re  E infa l lsgrenze  
bei E in- u n d  D o p p e lk e t t e n fö rd e re rn  ist e tw a  g le ichb le ibend .  
Ü ber  100 m L än g e  w ird  d e r  A n w e n d u n g sb e re ic h  in b e z u g  
auf  da s  Einfa l len  e in g een g t .  Mit a b n e h m e n d e r  F ö r d e r 
m en g e  (60 t /h )  e r h ö h t  sich die o b e re  E in fa l lsg renze  auf 
45° bzw .  50°.

In d e r  P ra x i s  s ind  bei g ü n s t ig e n  V erhä l tn is sen  S ta u 
sc h e ib e n fö rd e re r  bis zu  250 m L änge  (ve re inze l t  bis zu 
280 m ) u n d  S te g k e t te n f ö r d e r e r  bis zu 350 m  F ö rd e r lä n g e  
e rfo lg re ich  e in g e se tz t  w o rd en .  Aus a b b a u -  u n d  f ö r d e r 
tech n isch en  G rü n d e n  ( a b w ec h se ln d es  Kohlen  im o b e ren  
u n d  u n te re n  S treb te i l ,  g e t r e n n te s  U m leg e n  de r  F ö r d e r 
mit te l ,  z w e isch ich t ig e r  B e rg ev e rsa tz )  em pfieh lt  es sich 
jedoch ,  bei g r o ß e n  S t r e b lä n g en  zwei F ö rd e rm i t t e l  h in te r 
e in a n d e r  zu  scha lten .  E ine  g e n a u e  A b g re n z u n g  de r  e in 
zelnen  u n te r t a g e  m ö g lichen  F ö rd e r lä n g e n  ist rech n e r isch  
n icht  zu e rm it te ln .

S c h r ä g b a u .
D as  g ee ig n e te  m echanische  F ö rd e rm i t t e l  f ü r  den 

S c h rä g b a u  ist de r  E in k e t te n fö rd e re r  m it  W in k e l -  o d e r  
B re m ssch en k e lr in n e ,  de r  w e i tg e h e n d  eine g e g e n ü b e r  dem  
S toß  k o n v e x e  A b w e ich u n g  in d e r  F lö z e b e n e  u n d  eine 
sa t te l fö rm ig e  K n ick u n g  im Prof i l  zu läß t .  G u te  E r fa h ru n g e n  
sind  im J a h r  1941/42 m it  d em  K e g e l fö rd e re r  g e m a c h t  
w orden .

D a  d e r  S t a u sc h e ib e n fö rd e re r  fü r  S c h rä g b a u  n ich t  mit 
e iner  d u rch  den  F ü l lq u e r s c h n i t t  b e g re n z te n  M u ld e n r in n e ,  
so n d e rn  mit e ine r  W in k e l ru ts ch e ,  d e ren  e ine r  S ch en k e l  auf 
dem L iegenden  a u f l ieg t ,  a rb e i te t ,  is t  se ine  F ö rd e r le i s tu n g  
durch  die R innen  n ich t  b e g ren z t .  Die  a b z u b re m s e n d e n  
K o h le n m e n g en  ru t s c h e n  z w a n g s läu f ig  auf  d em  L iegenden  
in die R inne h inein .  Bei V e r w e n d u n g  einer  B re m s sc h e n k e l 
r inne  w ird  die B re m s w irk u n g  d e r  S tau sc h e ib en  d u rc h  die 
Keilform d e r  R inne  v e r s tä rk t .  Die  m ax im a len  F ö r d e r 
le is tungen  l iegen  e rh eb l ic h  h ö h e r  als  bei d e r  M u ld en r in n e  
und g e n ü g e n  o h n e  w e i te re s  d e n  im S c h rä g b a u  an fa l len d en  
K oh lenm engen .  Bei d e r  A n w e n d u n g  m ec h an isc h e r  H e m m -  
fö rd ere r  im S c h rä g b a u  ist  zu  b eac h te n ,  d a ß  die h a n g e n d e  
Kohle des  F lö z es  n ich t  bei d e r  S c h rä g s te l lu n g  des  S to ß es  
ü b e r  die F ö rd e r r in n e  h in w e g  in den  A lten  M a n n  s tü rzen  
darf. Im fo lg en d e n  so l len  d iese  G r e n z e n  fü r  das  jew eil ige  
S trebe in fa l len  bei v e rsch ie d en e r  F lö z m ä c h t ig k e i t  f e s t 
g es te l l t  w e rd en .  Als g e b rä u c h l ic h e r  A b s ta n d  des  F ö r d e r 
m ittels  v o m  K o h len so ß  w u rd e  1,5 m a n g e n o m m e n  (Ab. 9).

Aus den  A bb .  10 u n d  11 ist  zu e n tn e h m e n ,  d a ß  bei 
e inem F lö ze in fa l len  von 35° bis 45° u n d  2 m M ä c h t ig k e i t  
d e r  S t r e b  auf ein E infa l len  von  30° s c h rä g  ges te l l t  w e rd en  
k an n ,  da  d e r  s e n k re c h te  A b s ta n d  des A u f t re f fp u n k te s  d e r

h an g en d e n  Kohle  vom  K o h len s to ß  u n te r  1,5 m liegt.  Bei 
F lö z m ä c h t ig k e i ten  von 1 m ist die S c h rä g s te l lu n g  bis 60° 
F lözeinfal len  m öglich .  M it  s t e ig e n d em  a  u n d  g r ö ß e r e r  
M äc h t ig k e i t  w ä ch s t  auch  y ;  so  m u ß  be isp ie lsw eise  bei 
a  =  65° u n d  m =  2 m  de r  W in k e l  y  =  58° bei e ine r  F a l lh ö h e  
der  Kohle von 4,7 m sein.
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Abb. 9. A bh än g ig k e i t  zwischen M ächtigkeit ,  E in fa l le n  u n d  
Schrägste l lung .  Senkrech te r  A b s ta n d  des  A u f t re f fp u n k te s  

d e r  Kohle vom K ohlenstoß  bei S chrägbau .
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 M äch tigkei t  =  1 m - - M äch tig k e i t  =  2 m

Abb. 10. S en k rech te r  A b s ta n d  des A u f t r e f fp u n k te s  d e r  
ge lös ten  h an g en d e n  Kohle  bei v e rsch iedenem  F lö ze in fa l len  
u n d  S treb e in fa l len  im S c h rä g b au  bei e in e r  M äch tig k e i t  von 

1 u n d  2 m.

Die G re n ze  fü r  die A n w e n d b a r k e i t  de s  S t a u sc h e ib e n 
f ö r d e r e r s  l ieg t  a lso  bei e ine r  F lö zm äch t ig k e i t  von  2 m bei 
a  =  60° ( y = 5 1 ° ) ,  von  1 m  bei a  =  70° (y  =  52°).  Die  F a l l 
h öhe  b e t r ä g t  n ach  A bb .  1 1 4  m bzw .  2,9 m.

D u rc h  die v o r s te h e n d e n  B e rec h n u n g en  w ird  b e w iesen ,  
daß  in d e r  P ra x i s  zu m  w e i ta u s  g r ö ß t e n  T e i l  d ie  M o t o r 
s tä rk e n  — se lb s t  u n te r  B e rü ck s ic h t ig u n g  e in e r  g e n ü g e n d  
g r o ß e n  L e is tu n g s re se rv e  von  25 o/o — zu h o ch  b e m e ssen  
s ind.  W e n n  auch ,  w ie  w e i te r  u n te n  be i  d e r  W ir t s c h a f t 
l ic h k e i t sb e rec h n u n g  a u s g e fü h r t  w ird ,  d e r  M e h r v e r b r a u c h
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an E nerg ie  die K os ten  n ich t  w esen t lich  beeinf luß t ,  so  
k ö n n te  doch  bei d e r  V e rw e n d u n g  von k le in e ren  u n d  d am it  
leich teren  M o to re n  de r  S c h ich ten v erb rau ch  für  da s  U m 
legen h e ra b g e se tz t  w e rd en .  Mit z u n eh m en d e m  S t r e b 
einfallen be re i te t  das U m se tze n  u n d  F e s t leg e n  des sch w eren  
M o to rs  g r ö ß e re  Schw ie r igke iten .  Die V e r w e n d u n g  le ich terer  
Ketten  u n d  M itn eh m e r  ist in Z u k u n f t  a n zu s treb en .  N ach  
den th eo re t i s ch en  E rw ä g u n g e n  k ö n n e n  nach  g u te r  V e r 
leg u n g  des  F ö rd e rm it te l s  mit  d em  S tau sch e ib en fö rd e re r  
die g le ichen  L ängen  wie mit dem  S te g k e t t e n fö rd e re r  e r 
re ich t  w e rd en ,  eine T a tsa ch e ,  die nam en t l ich  im S c h rä g 
bau  B erü ck s ich tig u n g  finden sollte .

Abb. 11. F a l lh ö h e  d e r  ge lös ten  h an g en d en  Kohle  im 
S ch rä g b au  bei v e rsch ied en e r  M äch tigke i t  u n d  versch iedenem  

E in fa l len  des F lözes  (et).

Kosten der Brem sförderer im Abbaubetrieb.
D er  U n te r su c h u n g  ü b e r  die F ö rd e rk o s te n  s ind  fo lgende  

K os tena r ten  z u g ru n d e  g e le g t :  1. A n la g ek o s te n  A V ; 2. E n er 
g iek o s te n  E ;  3. U n te rh a l tu n g ,  B ed ienung ,  In s ta n d se tz u n g  
UBI, u n d  z w ar  a) L öhne ,  b) E rsa tz te i le ,  c) Schm ierm it te l ;
4. U m le g e k o s te n  U ;  5. S ons tige  Kosten  (T r a n s p o r t  usw .)  S. 
E r lä u t e r u n g e n :

a) Die A b b a u b e t r i e b s p u n k te  so l len  in e inem  Ja h r  a b 
g e b a u t  sein.

b) Bei d e r  h eu tig en  B e sch äf t ig u n g s lag e  k an n  mit 310 
Schich ten  im J a h r  g e re c h n e t  w erden .

c) D ie  L e b e n sd a u e r  des F ö rd e rm it te l s  l iegt noch  nicht 
e in d eu t ig  fest .  Eine G ro ß s c h a c h ta n la g e  re ch n e t  für  An
t r ie b  u n d  U m k e h rs ta t io n  370000 bis 400000 t ,  für 
R innen u n d  Kette  mit M i tn eh m e rn  180000 bis 200000 t 
g e fö rd e r te  Kohle. D e r  K apita ld ienst  w u rd e  nach  der  
A n n u i tä ten fo rm e l  e r re c h n e t :

A +  v ^ K (nq ~ -̂  +  K ( q - 1 ) ,

q Pw obe i  p zu 6 o/o e in g e se tz t  w o rd e n  ist ( q ■= 1 +  j.

d) F ü r  L o h n k o s ten  einschließlich  d e r  Sozia l las ten  w urden  
fü r  U m le g e r  d e r  B e trag  von 12 5L#/Schicht,  für 
S ch losse r  u n te r t a g e  10 5i.f i/Schicht u n d  fü r  Schlosser 
ü b e r ta g e  8 3tMjSchicht  e ingese tz t .

D e r  B e rec h n u n g  d e r  E n e rg iek o s te n  s ind  die W e r te  der 
Abb. 3 u n d  4 zu g ru n d e  ge leg t .

In Abb. 12 s in d  d ie  F ö rd e rk o s te n  je  t  Kohle  bei ve r 
sch ied e n e r  L änge  und  N e ig u n g  des F ö rd e rm i t t e l s  und  
g le ich b le ib en d e r  F ö rd e rm e n g e  von  300  t /Sch ich t  f ü r  einen 
D o p p e lk e t t e n fö rd e re r  von  35 P S  L e is tu n g  d a rg es te l l t  
w o rd en .  Bei e inem  Einfallen von 30° bis 45° w ach sen  die 
K o s te n k u rv en  l inear  u n d  fa llen g e g e n  50° sch w a ch  ab. 
W ä h r e n d  mit w a ch s en d e r  L än g e  d e r  K o s ten u n te rsch ied  
zw ischen  ein- u n d  z w eisch ich t igem  Betrieb  zu n im m t — er 
b e t r ä g t  bei 100 m F ö rd e r lä n g e  9 3tyiß, bei 200 m 12 ülfif, 
bei 300 m 15 — , n im m t e r  m it  s te ig e n d em  Einfallen
ab .  Bei e in e r  N e ig u n g  des F ö rd e rm i t t e l s  von 50° b e trä g t

die Kostendifferenz für 100 m Förderlänge nur noch 5 tttpf, 
für 200 m und 300 m 4 URpf je t geförderter Kohle.
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Neigung des Förderm ittels

   1 Schicht -------- =  2 Schichten

Abb. 12. Förderkosten des Stegkettenförderers je t  Kohle 
bei verschiedener Länge und Neigung des Förderm ittels  
und gleichbleibender Förderm enge von 300 t  täglich.

Das durch das Einfallen bedingte Ansteigen der 
Förderkosten zwischen 30° und 45° ist gering. Durch
schnittlich kann man bei Längen bis zu 200 m mit 2 bis 
3 ftpf je 5° Ansteigen rechnen.

Die Gründe für den Kostenabfall zwischen 45° und 50° 
sind aus Abb. 13 zu ersehen, in der die Gesam tförder
kosten bei 300 m gleichbleibender Länge aus Abb. 12 nach 
Kostenarten analysiert sind. An der Änderung der G e
samtkosten sind nur zwei Kostenarten beteiligt, nämlich 
die U m lege- und die Energiekosten. Von 30° bis 45° 
steigen die Umlegekosten, die rd. 65 bis 75o/0 der Ge
samtförderkosten ausmachen, von 60 auf 80 Sftflfli steil 
an und bleiben dann gleich, während die Energiekosten 
durch die erhöhte Schubkraft der Kohle zwischen 40° und 
45° tief, von 45° —50° nur noch um 1 Vttf, d. s. die Luft
kosten für das Einziehen der Kette beim Um legen, ab
sinken.

0,75

0,70

■0.
£  0,60

 ̂0,20

0,15

0,10

0,05

0

Neigung des Fördermittels

Abb. 13. F ö rd e rk o s te n  des  D o p p e lk e t t e n fö rd e re r s  bei ver
sch iedener  N e ig u n g ,  300  m L änge  u n d  e in e r  L eis tung  von 

300  t /Sch ich t,  g e t r e n n t  nach K os tenar ten .

Die E n e rg ie k o s te n  s ind  auffä l l ig  g e r in g  an den  G e 
sa m tk o s te n  be te i l ig t .  W ä h r e n d  sie bei 30° E infa l len  rd. 
11 öRpf je t  Kohle  b e tra g en ,  s inken  sie  bei 45° au f  2 FRfif ab. 
Z w ischen  den  g le ichen  E in fa l lsg renzen  s te ig e n  die U m 
leg e k o s ten  in fo lge  d e r  e rh ö h te n  S ch w ie r ig k e i te n  in der  
H a n d h a b u n g  d e r  R innen  und  des  M o to rs  u n d  des dam i t

m

200
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verbundenen erhöhten  Einsatzes an U m legern um 20 ¡Rpf 
an, und zw ar von 60 auf 80 ¡R/tf/i Kohle.

Die Abb. 14 und  15 zeigen den K ostenverlauf der 
Förderkosten  von Ein- und D oppelkettenförderern  bei ver
schiedener Länge und F örderle is tung  und gleichbleibender 
Neigung von 30°. Bei g leichbleibender Länge und T onnen- 
zahl ist der G esam tkostenverlauf degressiv , bei g leich
bleibender T onnenleistung  und w achsender Länge p ro
gressiv.

■= 1 Schicht 2 Schichten

für eine bestim m te Länge die no tw endige F örderle is tung  
erm itteln.

Bei einer angenom m enen bereits hohen B elastung der 
A bbaukosten m it 80 Oipß!t Kohle durch die S treb fö rderung  
läge beispielsw eise die w irtschaftliche G renze für den 
D oppelkettenförderer m it 30° N eigung fü r 200 t/Schicht 
bei 170 m Länge, für den S tauscheibenförderer bei 270 m. 
Eine F örderleistung  von nur 100 t/Schicht scheidet bei den 
Längen von 100 bis 300 m gänzlich aus. Bei 300 m Länge 
w ürde un ter den angenom m enen V erhältnissen ein D oppel
ketten fö rderer erst bei rd. 340 t und m ehr B elastung w irt
schaftlich arbeiten, w ährend fü r  den E inketten fö rderer eine 
Förderleistung  von 220 t/Schicht genügt.

Abb. 14. F örderkosten  des S tauscheibenförderers je t Kohle 
bei verschiedener F ö rderlänge  und  M enge und gleich

bleibender N eigung von 30°.

U nter den zugrunde geleg ten  V erhältnissen fallen bei 
beiden F ö rderern  die hohen F ö rderkosten  bei der Leistung 
von 100 t/S ch ich t auf. Bei dem S tauscheibenförderer w ird 
die T onne Kohle bei 100 m Länge und einschichtigem  Be
trieb bereits m it 87 ffipß belastet. W ird d er F ö rd e re r um 
jeweils 50 m verlängert, erhöhen sich die F örderkosten  um 
20 f tp f lt. Bei dem S tegke tten fö rderer liegen die F ö rd e r
kosten für 100 m Länge 15 Rpß höher. Eine V erlängerung 
des F örderers um  50 m verdoppelt jedoch die K osten
erhöhung gegenüber dem  S tauscheibenfö rderer; sie be
trägt je 50 m rd. 40 ftftß li. Bei B elastung des F örderm itte ls 
mit 200 bis 400 t  K ohle/Schicht bew egen sich die Kosten 
in w eitaus günstigeren  G renzen, w enn auch größere  
Längen unw irtschaftlich w erden und z. T. ausscheiden 
müssen.

 =  S tegketten fö rderer -------   S tauscheibenförderer
Abb. 16. Förderkosten  je  t  K ohle fü r  S tegketten- und Stau

scheibenförderer bei einer N eigung von 30°.

In Abb. 16 sind die F örderkosten  der Ein- und D oppel
k e tten fö rderer für verschiedene Längen und  T onnen
leistungen bei einschichtigem  B etrieb gegenübergestellt 
w orden. Bei einer Förderlänge von 100 m liegen die 
Kurven beider F ö rderer dicht nebeneinander, die Kosten 
variieren m it ste igender Förderle is tung  bis 400 t/Schicht 
zwischen 10 und 5 <%?/1. Bei doppelter Förderlänge 
w achsen die Kosten für den S tegketten fö rderer erheblich 
an. Bei den ebenfalls gegen die 400-t-Leistung konver
g ierenden Kurven bew egt sich der K ostenunterschied 
zwischen 50 und 15 tRpßli und w ächst bei 300 m F ö rd e r
länge auf 90 bis 20 sipßli an. W ährend also bei 100 m 
Länge beide F örderm itte l nur einen geringen K osten
unterschied aufw eisen, decken sich die Kosten eines zw ei
hundert m langen S tegketten fö rderers annähernd mit 
denen eines S tauscheibenförderers von 300 m Länge.

B etrachtet man die G esam tförderkosten  einer Schicht
leistung von 300 t  bei 30° N eigung, so erg ib t sich Abb. 17. 
W ährend sich die U nterhaltungs-, B edienungs- und Instand
setzungskosten beider F ö rd e re r auf gleicher Höhe be
w egen, steigen mit zunehm ender Förderlänge alle anderen 
K ostenarten — nam entlich die U m legekosten  — bei dem 
S tegketten fö rderer schneller als bei dem Stauscheiben
fö rderer an. Den Anteil der einzelnen K ostenarten an den 
G esam tförderkosten  bei 3 0 0 1 Schichtleistung zeigt fo lgende 
A ufstellung:

 =  1 Schicht ------- = 2  Schichten
Abb. 15. F örderkosten  des S tegketten fö rderers je  t  Kohle 
bei verschiedener F ö rderlänge  und  -m enge und gleich

b leibender N eigung von 30°.

Aus den K urvenbildern lassen sich einerseits die 
F örderkosten  bei verschiedenen Längen, verschiedener 
T onnenleistung  und ein- bzw . zw eischichtigem  Betrieb ab
lesen, andererse its  kann man für eine bestim m te T onnen
leistung und einer angenom m enen, für den Betrieb tra g 
baren B elastung der A bbaukosten  durch die S trebförderung 
die günstigste  w irtschaftliche F örderlänge oder um gekehrt

K o s te n a rt S t e g k .- F .

%

100 m

S ta u s c h .- F .

1 . %

300 m

S t e g k .- F .  1 S ta u s c h .- F .

%  1 %

A  V 17 14 17 18

E 13 6 12 4
U B I 13 15 5 7

U 57 65 66 71

Die U m legekosten  m achen 2/3 bis 3/-i der G esam tfö rder
kosten  aus, gering  beteilig t sind die E nerg iekosten . Die 
p rozentuale  B eteiligung der E nergiekosten  an den G esam t
kosten  verhält sich zw ischen Stauscheiben- und S tegke tten 
fö rderer bei 100 m Länge wie 1 :2, bei 300 m Länge wie 1 :3.

W ährend  man in der Praxis vielfach der A uffassung 
begegnet, daß die E ntscheidung über den Einsatz des E in
oder D oppelketten fö rderers hauptsächlich durch die be
sonderen S trebverhältn isse beding t sei, bew eisen die 
vorstehenden  K ostenrechnungen eindeutig , daß die F ö rd e r
kosten  eine nicht unbedeu tende Rolle spielen. Für den
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Schrägbau ist der E inkettenförderer das gegebene F ö rder
m ittel, bei streichendem  S trebbau jedoch sind die be triebs
technischen V or- und N achteile gegen die des besten w irt
schaftlichen Einsatzes abzuw ägen. Bei geringen Längen bis 
zu 100 oder 120 m — eine Streblänge, die nam entlich in 
der gestörten  m ittelsteilen Lagerung häufig anzutreffen 
ist —, fällt die B elastung je t  Kohle durch die V erschieden
heit des F örderm ittels nicht ins Gewicht. Bei der E rrichtung 
von G roßbetrieben m it langen K ohlenfronten ist der E in 
k etten fö rderer w egen seiner z .T . erheblich geringeren 
Förderkosten  in allen Fällen einzusetzen, wo die Grenzen 
seiner A nw endbarkeit gegeben sind. M itunter w ird man 
sich zu dieser M aßnahm e selbst un ter E inbuße e in iger 
fördertechnischer V orteile des S tegkettenförderers ent
schließen müssen.
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Abb. 17. Förderkosten  von S tegketten- und Stauscheiben
fö rd e re r bei einer N eigung von 30° und einer Leistung von 

300 t/Schicht.

Bei der B etrachtung der G esam tförderkosten  sind die 
mit w achsender Länge beider Förderm ittel steil an
steigenden Kurven der U m legekosten besonders auffällig. 
Diesen Kosten ist bei V erw endung von Brem sförderern 
besondere B eachtung zu schenken. Leichtere Bauart der 
Rinnen — nam entlich d er T röge fü r D oppelketten fö rderer— 
und der A ntriebe erleichtert die H andhabung, zw eckm äßige 
W ahl des S trebausbaus sow ie straff o rganisierte Einteilung 
und ständige Ü berw achung der U m leger ersparen  Zeit und 
A rbeitskräfte. Für die w irtschaftlich günstigen F örder
längen bzw. Belastungen der Förderm ittel sind w eiter oben 
Beispiele angeführt w orden, wie sie sich aus den Kurven 
un ter Z ugrundelegung der besonderen S treb- und F örder
verhältnisse ergeben. Es ist einleuchtend, daß diese Zahlen 
nur A nhaltsw erte darstellen und nicht ohne w eiteres ver
allgem einert w erden können. Selbst un ter der Annahme 
anderer B etriebsverhältnisse w erden jedoch die Relativ
w erte  zum V ergleich beider Förderm ittel kaum  eine 
Ä nderung erfahren.

Die B auarten verschiedener M aschinenfabriken und 
die dam it zusam m enhängenden unterschiedlichen An
schaffungskosten  haben keine B edeutung, weil eine g e 
ringfügige Ä nderung der A nlagekosten (A V) — die U nter
schiede in den A nschaffungskosten bew egen sich bei den 
L ieferfirm en in G renzen von 300 bis 600WM — bei dem hohen 
Anteil der K ostenart U m legen die G esam tförderkosten  nicht 
m erklich beeinflussen. Da die E nergiekosten  bei Ein- und 
Z w eikettenförderern  nur etw a 4— 12 o/0 der G esam tförder
kosten  ausm achen, w erden letz tere  durch die W ahl der 
E nergieart gering  beeinflußt. Diese richtet sich nach dem 
G esam tausbau der Energiew irtschaft auf der betreffenden 
Schachtanlage.

Ein zahlenm äßiger V ergleich der Kosten der Brem s
fö rderer und der Förderm ittel in der flachen L agerung  e r
übrig t sich, da sie sich nicht gegenseitig  ersetzen können 
und sollen — ausgenom m en sind einige flache S trebteile

der halbsteilen L agerung, in denen B rem sförderer zur Be
triebsvereinfachung eingesetzt sind. Die A nschaffungs
kosten der Schüttelrutsche sind im M ittel etwa 50 o/o 
niedriger und die des Förderbandes 100 o/0 höher als die 
der B rem sförderer. Der E nerg iebedarf ist beim Hemm- 
förderer im allgem einen geringer als bei den übrigen 
S trebförderm itte ln , w ährend die Um legekosten denen der 
Schüttelrutsche gleichkom m en, hinter dem Strebband 
jedoch Zurückbleiben1.

Die V or- und Nachteile der B rem sförderer 
als S trebförderm ittel.

S t r e i c h e n d e r  S t r e b b a u .
Bei einem Flözeinfallen über 25° ist der Brems

fö rderer für dieses A bbauverfahren das einzig m ög
liche mechanische Förderm ittel. Es stehen sow ohl der 
D oppelketten- als auch der E inkettenförderer in 
Anwendung. G egenüber der V erw endung fester 
Rutschen w eist der E insatz von B rem sförderern mannig
fache V orteile auf, die die erhöhten  Förderkosten  recht- 
fertigen. Die B eherrschung des F ördervorganges ist bei 
der mechanischen A bw ärtsförderung  vollkom m en. Man ist 
in der Lage, ihre G eschw indigkeit zu regeln und damit 
eine Schonung des F ördergu ts zu erzielen. W ährend bei 
der V erw endung fester Rutschen die R utschgrenze des 
Fördergutes das günstigste Einfallen für ein langsames 
A bgleiten der Kohle bestim m te, lassen die H em m förderer 
geringeres und höheres E infallen  zu. Je ste iler das Flöz
einfallen w ird, um so m ehr w ächst die B eschleunigung des 
Fördergutes, das mit g roßer W ucht auf die Bühnen bzw. 
in den Ladekasten aufschlägt. D er dabei entstehende 
Zerfall der Kohle ist, abgesehen von der W ertverm inde
rung, m it einer erheblichen S taubentw icklung verbunden, 
die bei der norm alen au fw ärtsführenden  W etterführung  die 
gesam te S trebfront bestreicht und die T ätigkeit der Hauer 
ungünstig  beeinflußt, gleichzeitig  die U nfallgefahr erhöht. 
Bei einer Fördergeschw indigkeit von 0,4 bis 0,6 m /s kann 
bei den B rem sförderern keine S taubbildung w ährend des 
Fördervorganges auftreten , wenn der L adekasten  nicht 
völlig leer gezogen wird.

Der Zeit- und K ostenaufw and für den H olztransport 
w ird w esentlich geringer, da sich d ieser selbst bei 
stärkerem  Einfallen m echanisch durchführen läßt. Durch 
den Einsatz der H em m förderer ist man beim streichenden 
Strebbau zu G roßabbaubetriebspunk ten  gelangt, die denen 
der .flachen L agerung nicht nachstehen. G egenüber 
Rutschenbetrieben sind die höhere Förderleistung  und das 
geräuschlose A rbeiten des Förderm ittels hervorzuheben. 
Das Einbringen von B ergeversatz ist bei g u te r Betriebs
organisation durchaus m öglich. Man hat bereits V ersatz
leistungen erreicht, die denen von B etriebspunkten in 
flacher L agerung entsprechen. A ndererseits w(rd man in 
allen m öglichen Fällen zum Blindort- und B lasversatz bzw. 
S trebbruchbau übergehen, der heute auch bei stärkerem  
"Einfallen durchgeführt w erden kann.

S c h r ä g b a u .
,  Die oben genannten V orteile der schonenden, staub
freien A bförderung der Kohle m achen sich beim Schräg
bau in gleicher W eise geltend. Ein w esentlicher Vorteil 
ist darin zu erblicken, daß der F ließbetrieb  des mechani
schen F örderm ittels einen günstigen Einfluß auf die A bbau
strecken- und R evierförderung überhaup t ausübt. Bei den 
jetzt in A nw endung stehenden Schrägbetrieben beginnt die 
eigentliche Förderung  nach E ntleerung des Kastens von 
der restlichen Kohle der vorhergehenden Schicht erst 
3 Stunden nach Schichtanfang. Bis zu diesem  Zeitpunkt 
stapeln die H auer die hereingew onnene Kohle auf den 
Bühnen. Die B elastung der A bbaustreckenfö rderung  setzt 
stoßw eise ein. Abb. 18 stellt das Förderd iagram m  eines so
genannten kleinen Schrägbaus m it 4 M ann Belegung und
17,5 t H ^ekenleistung in der ehem aligen F ahrab teilung  des 
V erfassers in der steilen L agerung dar.

Die A ddition der stündlichen Förderm enge m ehrerer 
S chrägbaubetriebspunkte  erg ib t, daß die Spitzenbelastung 
der Reviere in steilen F lözpartien in den H aup tfö rder
stunden zu em pfindlichen Förderstö rungen  oder Leer
w agenm angel führen kann.

N achteilig  ist die verhältn ism äßig  hohe B elastung der 
Förderkosten  durch den g roßen  Anteil der K ostenarten 
»Umlegen« und »Anschaffung« (siehe oben). Das Ein-

1 O s t e r m a n n  : D ie  S t re b fö rd e rm it te l fü r  d ie  m it t le re  und s te ile  
L a g e ru n g , B e rg b a u  51 (1 9 3 8 ) S .  215 .
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bringen des B ergeversatzes ist nur bedingt un ter A nw en
dung besonderer H ilfsm ittel möglich. Schw ierigkeiten 
bereitet das Ü berw inden g rö ß erer F lözstörungen. Die Kette 
zieht sich aus den Rinnen heraus oder klem m t sich in dem 
R ückführungsrohr.

Abb. 18. K ohlenförderung  in der F rühschicht bei kleinem 
Schrägbau.

Der E i n k e t t e n f ö r d e r e r  ist infolge seiner g e
ringen A nlage-, Energie- und  U m legekosten und seines 
geringeren G ew ichtes in allen Fällen einzusetzen, wo die 
Grenzen seiner A nw endbarkeit gegeben sind; er bildet für 
den Schrägbau das alleinige m echanische Förderm ittel. 
Dank der n iedrigen B auart — bedingt durch die seitlich 
verlagerte R ückführung  — kann e r auch in gerin g 
mächtigen Flözen bis zu 0,5 m M ächtigkeit V erw endung 
finden. E r besitzt die g rö ß te  A npassungsfähigkeit 
an die Flözverhältn isse und kann als M ulden
fö rderer im E infallen  des F lözes und  als W inkelrinnen
förderer im Strebeinfallen bei Schrägstellung  des Stoßes 
eingesetzt w erden. A llerdings ist der A nw endungsbereich 
des E inkettenförderers in der Länge durch die B ruch
festigkeit der K ette, m it steigendem  Einfallen durch die 
geringe R eibung und das infolgedessen m ögliche Durch-

f ehen der F ö rd e rk e tte  begrenzt; die un tere  G renze ist da- 
urch gegeben, daß er bei flachem  E infallen  die Kohle nicht 

mehr vor sich herzuschieben verm ag. Ein em pfindlicher 
Nachteil ist in der U nm öglichkeit des leistungsfähigen E in
bringens von B ergeversatz  zu erblicken. G rößere F ö rd e r
störungen und auch U nfälle w erden bei der Ü berbean
spruchung durch Reißen und  A bgehen d er Kette verursacht.

D er Z w e i k e t t e n f ö r d e r e r  ist in der Lage, auch bei 
flachem Einfallen das F ö rd erg u t vor sich herzuschieben 
und infolge seiner höheren  R eibung und der größeren  
R innenbodenbestreichung durch die S tege bei einem 
steileren Einfallen zu fördern . D er S tegke tten fö rdere r g e
stattet, m ulden- und satte lfö rm ige Flözteile leichter als der 
S tauscheibenförderer zu überw inden. Das Reißen eines 
K ettengliedes verursacht kein A bgehen der gesam ten 
Kette. Ein besonderer V orteil liegt in der M öglichkeit 
des E inbringens von B ergen, daß bei g u te r S trebo rgan i
sation keine Schw ierigkeiten bere ite t; der T ranspo rt des 
V ersatzgutes in der F örderrinne des S tegketten fö rderers 
ist leichter als in einer Schüttelru tsche. W ährend sich bei 
letzterer nasse und le ttige B erge sow ie feines F ördergu t 
auf dem R utschenboden langsam  fo rtbew egen , rutschen 
die g roben B erge, vor allem  L eseberge und  Schiefer, über 
diese hinw eg und gleiten se itw ärts ab. In flacher Lagerung 
w erden dadurch erhebliche S törungen hervorgerufen . Der 
S tegketten fö rderer dagegen befö rdert alle A rten des Ver- 
sa tzgu tes; die S tege k ra tzen  über den R innenboden und 
verhindern etw aiges Festsetzen. N achteilig  ist die höhere 
Bauart der Rinnen infolge der un tertrüm m igen  Rückfüh- 
führung der S tegkette . Die U m lege-, Anlage- und E nerg ie
kosten liegen höher als beim  S tauscheibenförderer.

D er S p e r r w e l l e n f ö r d e r e r  w eist keine erkenn
baren V orteile  im V ergleich zu den übrigen in der halb
steilen und steilen L agerung  eingesetzten  Förderm itteln  
auf. Als w esentliche N achteile sind anzuführen: Profil
beschränkung, verw ickelter Aufbau mit empfindlichen

Teilen, U nm öglichkeit des V erlegens bei gestö rten  V er
hältnissen, schw ieriges U m legen, hohe A nschaffungs- und 
Förderkosten , kein H olztransport.

D er w esentliche V orteil des K e g e l f ö r d e r e r s  liegt 
in seiner B auart. D urch den V erzicht auf die endlose Kette 
fällt das R ückführungsrohr fort. Die A nlagekosten  sind 
gering, da norm ale R utschen bzw . Moll- oder W inkel
rutschen für den Schrägbau benutzt w erden können. Es 
fragt sich, ob es nicht vorteilhafter w äre, die T rag k ö rp e r 
durch zwei voneinander unabhängige Seile zu halten, um 
ein A bgehen der gesam ten Kegel bei Seilbruch zu ver
hindern.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Nach einer allgem einen E inführung in die in A bbau

betrieben der halbsteilen und steilen L agerung  in A nw en
dung stehenden m echanischen H em m förderer w erden die 
G renzen ihrer A nw endbarkeit festgestellt und ausgew ertet. 
Die größ te  V erbreitung  besitzen die Ein- und D oppelketten 
förderer, w ährend der neuartige K egelbrem sförderer gute 
B etriebsergebnisse verspricht. D er günstigste A nw endungs
bereich der Förderer liegt zw ischen 25° und 45°, w obei 
über 35° Einfallen K etten mit g rößeren  S tauscheiben bzw. 
höheren Stegen V erw endung finden m üssen.

Aus der Förderleistung  sow ie der A bhängigkeit 
zwischen Flözeinfallen, S trebeinfallen, F lözm ächtigkeit 
und M otorleistung w erden die G renzen d er A nw endbarkeit 
erm ittelt. Bei 0,6 m /s K ettengeschw indigkeit und fü n f
stündiger Laufzeit mit m axim aler B eladung w erden bei 
den gebräuchlichen R innenquerschnitten Förderleistungen 
von 300 bis 1000 t/Schicht von dem S tegketten fö rderer und 
400 bis 800 t/Schicht von dem S tauscheibenförderer e r
reicht. Im Schrägbau liegen die H öchstförderle istungen in
folge A nw endung von W inkelrutschen erheblich höher, 
der E inkettenförderer bew ältig t hier alle p rak tisch  an 
fallenden Förderm engen.

Die Bem essung der M otorleistung hängt nicht 
allgemein von der aufzuw endenden K raft beim Einziehen 
der Kette ab. U nter den zugrunde gelegten  norm alen Be
triebsverhältnissen hat der S tegketten fö rderer bei 100 t/h  
Leistung bis etw a 28°, bei 60 t/h  bis 32° Einfallen die 
größere Arbeit bei der F örderung  zu leisten. Beim S tau
scheibenförderer liegt diese Ü berschneidung infolge der 
geringeren R eibungsw iderstände bei etw a 26° bzw. 28°.

B esonderer W ert ist auf die B erechnung der den u n te r
tägigen V erhältnissen entsprechenden K ettenspannungen 
des O ber- und U ntertrum m s sowie auf die U ntersuchung 
der K nickstellen im R innenstrang des Förderm ittels und 
dam it au f die Bemessung d er M otorstärke geleg t w orden. 
Selbst un ter E inrechnung einer 25 o/o igen Reserve w erden in 
derP rax is meist zu starke  M otoren eingesetzt. Die zur Be
rechnung der M otorstärke un ter B erücksichtigung des 
R utschgrenzw inkels tg  a  aufgestellten Form eln ergeben 
für die Praxis brauchbare W erte. Die B eeinflussung der 
M otorleistung durch die Knickstellen ist gering  und  daher 
bedeutungslos. D er M ehraufw and an PS muß bei einer 
Knickung von 5° bis 25° rd.0,5 bis 3 PS betragen . W ichtiger 
ist daher die Lage der Knickstellen in B ezug auf den V er
schleiß der Rinnen im O ber- und U ntertrum m . Da die 
Summe der K ettenspannungen des Förder- und R ück
führungstrum m s zur U m kehrrolle hin abnim m t, ist eine 
Knickung des R innenstrangs in diesem  Bereich günstiger.

Als abbau- und fördertechnisch günstige Längen sind 
beim S tauscheibenförderer 200 m, beim S tegketten fö rderer 
250 m anzusprechen. Bei Förderlängen bis zu 100 m können 
beide Förderm ittel bei einem Einfallen zw ischen 20° und 
40°, der D oppelkettenförderer infolge seiner höheren T o t
lasten sogar bis 50° eingesetzt w erden. Über 100 m Länge 
wird der A nw endungsbereich hinsichtlich des Einfallens 
eingeengt. Für die Schrägstellung des Stoßes bei A nw en
dung des Schrägbaus- w erden im einzelnen die G renzen 
erm ittelt, innerhalb deren die hangende Kohle des F lözes 
'nicht über das F örderm itte l h inw eg in den Alten M ann 
stürzen  kann. Mit steigendem  Flözeinfallen und g rö ß erer 
M ächtigkeit w ächst auch das m ögliche S trebeinfallen. Bei 
V erm eidung g roßer Fallhöhen liegt die günstigste  Schräg
stellung zw ischen 30° und 35°.

D er eingehenden U ntersuchung der F örderkosten  sind  
p rak tische D urchschnittsw erte des R uhrbergbaus zugrunde 
geleg t. Bei geringen Längen bis zu 100 m liegen die 
F örderkosten  des S tegketten fö rderers nicht w esentlich 
höher als die des S tauscheibenförderers. Mit zunehm ender 
Länge verschieben sich die W erte zugunsten des le tz teren . 
Die F örderkosten  eines 200 m langen D o p pelke tten 
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förderers decken sich mit ste igender Leistung mit denen 
eines 300 m langen E inkettenförderers. W ährend sich die 
U nterhaltungs-, Bedienungs- und Instandsetzungskosten  
bei beiden F örderern  auf gleicher H öhe bew egen, steigen 
mit zunehm ender Förderlänge alle anderen K ostenarten 
bei dem S tegketten fö rderer schneller als beim S tau

scheibenförderer an. Die U m legekosten machen 73 bis 
der G esam tförderkosten  aus, gering beteiligt sind die 
Energiekosten  m it durchschnittlich 1—3 geförderte 
Kohle.

A bschließend w erden einige V or- und N achteile der 
verschiedenen B rem sförderer erläutert.

Reihenstempel oder Wanderkästen?
Von B etriebsdirektor Dipl.-Ing. W alter L i n k e ,  N eunkirchen (Saar).

Die F rage der zw eckm äßigsten V ersatzart, im be
sonderen bei A nw endung von Bruchbau mit Reihen
stem peln oder W anderpfeilern, ist in le tz ter Zeit im Fach
schrifttum  w iederholt behandelt w orden. D abei w urden im 
allgem einen un ter eingehender Schilderung der B etriebs
verhältnisse Ü berlegungen darüber angestellt, w elche V er
sa tzart für den jew eiligen Fall bergm ännisch anw endbar, 
w irtschaftlich zw eckm äßig und dam it erfolgversprechend 
war. H äufig schlossen sich E rfahrungsberichte an, aus 
denen E rfolg oder M ißerfolg der angew andten M ethode 
zu ersehen w aren. Alle diese D arstellungen haben uns der 
B eantw ortung der F rage der zw eckm äßigsten V ersatzart 
ein Stück näher gebracht.

Auf dem S teinkohlenbergw erk  Heinitz sind w ir seit 
etw a 8 Jahren bem üht, die für unsere Flöze beste A bbau-, 
A usbau- und V ersatzm ethode zu finden. Die F lözverhält
nisse sind gekennzeichnet durch eine außergew öhnlich 
dichte Flözfolge mit sehr geringen Zw ischenm itteln. D ar
aus ergib t sich von vornherein eine starke  gegenseitige 
Beeinflussung der A bbaue in den einzelnen Flözen, die 
sich in großem  A bbaudruck äußert. D er von den F ran 
zosen angew andte V ollversatz w ar diesen V erhältnissen in 
keiner W eise angepaßt, so daß häufig S trebbrüche und 
dadurch Förderstörungen  eintraten. Es galt also, eine 
M ethode zu entw ickeln, die eine w eitgehende E ntspannung 
der H angendschichten über dem A rbeitsfeld  erm öglichte 
und den A bbaudruck über d e r Rutsche so regelte, 
daß S trebbrüche verm ieden w urden. In folgerichtiger E nt
w icklung kam en w ir deshalb vom V ollversatz zum Bruch
bau, und zw ar zunächst mit W anderpfeilern. Aus G ründen, 
die in folgendem  noch dargeleg t w erden sollen, sind wir 
jedoch vom W anderpfeilerbruchbau abgerückt und zum 
R eihenstem pelbruchbau übergegangen , so daß heute auf 
einer unserer G ruben säm tliche A bbaubetriebe mit Reihen
stem peln ausgerüstet sind. Auch in den übrigen Betrieben 
w ird dieses Ziel angestreb t, läß t sich jedoch m it Rücksicht 
auf zeitbedingte V erhältnisse nicht im mer m it der 
w ünschensw erten Schnelligkeit erreichen.

Im unm ittelbaren Zusam m enhänge mit dem Bruchbau 
steh t die F rage des richtigen Ausbaues, w obei es keines
w egs gleichgültig  ist, ob man den A usbau schw ebend oder 
streichend einbringt, das A usbaum aterial H olz oder Eisen 
ist und nachgiebig oder sta rr ausgebaut w ird. G erade 
diesen Fragen haben wir unsere besondere A ufm erksam 
keit gew idm et und dam it gu te  Erfolge erzielt. D er nach
stehende E rfahrungsbericht soll darüber näheren Aufschluß 
geben. G leichzeitig soll dargeleg t w erden, aus welchen 
G ründen der W anderpfeilerbruchbau aufgegeben w urde.

Ein A bbaubetrieb  in Flöz Tauenzien der G rube Dechen 
(Saar) aus den Jahren 1939/40 gesta lte te  sich dadurch 
schw ierig, daß die H angendschichten sehr spröde w aren, 
w enig B ruchneigung zeigten und deshalb  unter g roßer 
Spannung standen. D er A bbau mit V ollversatz hatte in der 
F ranzosenzeit nach Berichten der dam aligen B etriebs
beam ten häufig zu schw eren Strebbrüchen und dam it zu 
erheblichen B etriebsstörungen geführt. Auch w ar die 
U nfallgefahr dadurch besonders g roß . D er V erhieb mit 
V ollversatz schied infolgedessen, auch aus den oben e r
w ähnten allgem einen G ründen, von vornherein aus. Die 
H angendschichten bestehen aus 0,50 m g lattem , sprödem  
Schiefer, der sehr scharfkan tig  bricht und eine nicht 
unerhebliche U nfallgefahr darstellt. D arüber liegt ein 
0,70 m sta rk e r Packen fester Schiefer von norm aler Aus
bildung, darüber sehr schw erer Sandschiefer bzw . Sand
stein von 3 —4 m M ächtigkeit. Dieses H aupthangende zeigt 
sehr w enig N eigung zum Brechen, so daß für den B ruch
bau die V oraussetzungen nicht besonders günstig  w aren. 
Da die M ächtigkeit des Flözes 1,80 m beträg t und infolge 
örtlicher M uldenbildung stellenw eise bis 2,40 m ansteigt, 
reichten die unteren  H angendschichten von insgesam t 
1,20 m M ächtigkeit zur V erfüllung des offenen S treb
raum es nicht aus. A ußerdem  m ußte eine E ntspannung

unter allen U m ständen erreicht w erden. D er regelm äßige 
Bruch des schw ierigen H aupthangenden w ar also eine 
unerläßliche V orbedingung für einen erfolgreichen Bruch
bau. D er S treb  lief m it einer S trebhöhe von 180 m bei 
einem E infallen  von 15—22° im Juli 1939 m it W ander
pfeilerbruchbau an. Die W anderpfeiler bestanden aus H art
holz und w urden mit Zw ischenräum en von 1,20 m gesetzt. 
Als A uslösebalken diente der von C ookson. Der Ausbau 
bestand zunächst w egen M angel an eisernen Stem peln von 
geeigneter Länge aus H olzstem peln von 16 cm Dmr., die 
Stangen w urden mit 2,50 m Länge im Einfallen verlegt und 
mit je 3 Stem peln un terstü tz t. Im übrigen brachte man 
Q uetschhölzer aus N adelholz und Spitzenverzug in üblicher 
W eise ein. Auf den Ausbau, das Setzen und Abkeilen der 
W anderpfeiler sow ie auf die E inhaltung der richtigen Ab
stände w urde g roße Sorgfalt verw endet. T ro tzdem  gingen 
bereits am 5. 7. 39 im unteren  Strebteil 20 m schlagartig  zu 
Bruch; am 10 .7 .39  stand  der ganze S treb  un ter starkem  
D ruck, ein Bruch im Bruchfeld w ar tro tz  Schießarbeit nur 
in ungenügendem  M aße zu erreichen. Am 14. 7. 39 fiel erst
malig der Bruch im Bruchfeld. D abei zeigte sich nun, daß 
die W anderpfeiler, die man m it R ücksicht auf die vorher
gegangenen E rscheinungen ganz besonders sorgfältig  ge
setzt hatte , der B eanspruchung in keiner W eise gewachsen 
w aren. Sie w urden in R ichtung K ohlenstoß um geschoben, 
so daß sich die D ruckerscheinungen bis in den Kohlenstoß 
ausw irkten und die Kohle am abgerissenen H angenden 
festgeklem m t w urde. Diese Erscheinungen setzten  sich 
fort, so daß in A bständen von w enigen T agen bis zu einer 
W oche der regelm äßige Förderbetrieb  infolge von S treb
brüchen oder D ruckw irkungen im H angenden un ter
brochen oder zum indest g estö rt w urde. A nfangs führten 
w ir diese B eobachtungen darauf zurück, daß der an sich 
starke H olzausbau (16 cm D m r.) nicht genügend W ider
stand bot. Das stim m t auch, ist jedoch nicht als H aupt
ursache für die dauernden D ruckerscheinungen anzusehen. 
V ielm ehr zeigte sich, daß das H angende eine s ta rke  Vor
absenkung erfuhr, die sich im Bruchfeld durch allmähliches 
Auflegen der H angendschichten auf die heruntergefallenen 
Stückberge und im A rbeitsfeld durch s ta rke  Rißbildung 
äußerte. An den Rissen setzten sich in A bständen von etwa 
20—30 cm die gebrochenen Schichten der un teren  Schiefer
lage ab und fielen zwischen dem Spitzenverzug durch. Da 
die unteren  Lagen des H angenden aus einem  sehr scharf
kantigen, g latten  Schiefer bestehen, ereigneten  sich zahl
reiche Unfälle durch unangenehm e Schnittw unden.

W ir w aren uns darüber k lar, daß die geschilderten 
Schw ierigkeiten nur behoben w erden konnten , wenn an 
der B ruchkante ein scharfer A briß erfo lg te  und die 
Spannung des H angenden im B r u c h f e l d  ausgelöst wurde. 
Mit den in A nw endung stehenden  A usbaum itteln  ließ sich 
dieses Ziel jedoch nicht erreichen. Die W anderpfeiler 
w aren zu nachgiebig, und auch der H olzausbau w ar nicht 
starr genug. Die S tandfestigkeit der W anderpfeiler wird 
dadurch ungünstig  beeinflußt, daß die am w eitesten von 
der Kohle entfernte Kante einen g rößeren  G ebirgsdruck 
aufzunehm en hat als die dem Förderm itte l zugew andte. 
Infolgedessen unterlieg t die Fläche des W anderpfeilers 
nicht m ehr einem gleichm äßig verteilten  in N orm alrichtung 
w irkenden D ruck, sondern  einem  un ter einem bestim m ten 
W inkel w irkenden Schub, der die W anderpfeiler in Rich
tung  Kohle aus der ursprünglichen Stellung herausdrückt. 
Diese E rfahrung  haben w ir leider oft und, wie sich später 
noch zeigen w ird, mit sehr bedauernsw erten  Begleit
erscheinungen m achen m üssen. Es m ag sein, daß ein 
W anderpfeiler bei m i l d e m  G ebirgsdruck  genügend S tand
festigkeit besitzt, bei s t a r k e m  G ebirgsdruck  ist aber die 
A nw endung schon deshalb nicht zw eckm äßig, weil infolge 
der verschieden langen H ebelarm e innerhalb der u n te r
stützten Fläche D rücke auftreten , die sehr erhebliche 
U nterschiede zeigen. Die nach dem Bruchfeld liegenden 
Hölzer beißen sich infolgedessen ineinander ein, die nach
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der K ohle liegenden H ölzer sperren auf, die M ittellagen 
4ICŜ ~ H ölzer w erden bauchförm ig herausgedrückt, und 
d er u  anderpfeiler tra g t nicht m ehr als Fläche, sondern nur 
noch an d er h in teren  Kante. E ntsprechend d er B auart kann 
diese K ante natürlich  cu r eine seh r geringe S tandfestigkeit 
haben. Eine w ertere N achgiebigkeit des H angenden und 
ein unerhö rt hoher V erschleiß an W anderpfeilerholz und 
A uslösebalken sind  die Folge.

Eine g rundsätzliche B esserung  der geschilderten Be- 
tr ieb sverh Ihn  Ls.se t r a t  auch dann nicht ein, als w ir den 
S trebausbau auf eiserne Stem pel Svstem  O erlach um 
s te llte r. die W anderpfeiler aber beibehiehen. Auch jetzt 
w aren D ruckerscheinungen und S trebbrüche an der T ages
ordnung. D er E isenausbau bestand  aus 1,30 m langen 
schienen im Einfallen m it je  2 S tem peln. Im übrigen  be
hielten w ir Q uetschhölzer und V orstecker b e i  D er eiserne 
Ausbau w urde  nun in d er w eiteren Entw icklung p lanm äßig  
verstärkt, und zw ar zunächst durch Einbringen eines
3. Stem pels u n te r jeder 2. S tange und dann durch E in
führung eines zusätzlichen A usbaues im Streichen. D abei 
zeigte sich, daß  die R ißbildung ü b e r dem  R utschenfeld 
schw ächer w urde und die A brisse im H angenden nicht 
m ehr so  s ta rk  hervortra ten . D ie g rö ß ere  S tarrheit des Aus- 
bausystem s w ar also grundsätzlich  richtig . D iese w urde 
noch dadurch  erhöh t, daß  man sta tt der Q uetschhölzer aus 
N adelholz solche aus E ichenholz e inbrachte. T ro tz  aller 
dieser M aßnahm en konnten  eine unerw ünschte  D ruck- 
erscheinung im .Arbeitsfeld und auch S trebbrüche im m er 
noch nicht ganz bese itig t w erden. Ein S trebbruch  von 20 m 
Länge, bei dem  3 W anderpfefleram setzer tödlich  ver
unglückten. ist in diesem  Zusam m enhänge bem erkensw ert. 
Die W anderpfeiler w urden  dabei in den oberen  Lagen um 
GO cm in R ichtung Kohle ü b e r die unteren  Lagen hinw eg
geschoben. Sie h ielten  den D ruck n icht aus. so daß der 
Strebteil sch lagartig  zu Bruch g ing und die 3 Pfeilersetzer, 
wie man bei der B ergung  festste llte , so  schnell zugedeckt 
w urden, daß sie sich noch in S prungstellung  an der L'nfall
st eile vorfanden.

Alle diese unerfreulichen und betrieblich nicht tra g 
baren B egleiterscheinunsen veran laß ten  uns. den W ander- 
p feüerbrachbau aufzugeben und eine grundsätzliche Ände
rung im A usbau und V ersatz  vorzunehm en. H äufig  w ird 
die M einung vertre ten , daß R eöienstem pelbrnchbau dort 
mit E rfo lg  angew and t w erden könne, w o W anderpfefler- 
bruchbau sich bew ährt habe, also die V orbedingungen für 
einen Bruch bau ü b erhaup t günstig  seien. W ir sind einen 
anderen W eg  gegangen  und haben den R eihenstem pel- 
brnchbau d o rt e ingeführt, w o V ollversatz und W and e r - 
pfeilerbruchbau restlos versag t hatten . G enaue Beob
achtungen d er im vorstehenden  geschilderten  Aus
w irkungen eines unzulänglichen A usbau- und V ersatz- 
svstems haben uns zu diesem  Schritt veran laß t. U nsere 
Pläne fanden zunächst w enig  A nklang bei d er B erg
behörde. die eine erhöh te  U nfallgefahr befürchtete , und 
acch bei unseren  G efolgschaftsm itg liedern  stießen w ir zu
nächst auf M ißtrauen. U nsere B egründung w ar jedoch so 
überzeugend, daß  seitens des O berbergam tes versuchs
weise die E inführung  au f einer S treb länge von 50 m g e 
nehm igt w urde. N achdem  w ir unsere  S trebbelegschaft h in 
reichend au fgek lärt ha tten , fanden w ir auch h ier bald das 
nötige V erständnis und haben  im w eiteren  V erlauf der 
V ersuchszeit seh r schöne Beispiele von rüh rig er M itarbeit 
erleben können. A usgehend von der Ü berlegung, daß nur 
ein scharfer A briß an d e r B ruchkan te eine E n tspannung  
des H angenden und  dam it eine E n tlastung  des A usbaues 
in  A rbeitsfeld herberführen kann, sind w ir dazu über- 
gegaugen, jegliche N achgieb igkeit, sow eit irgend m öglich, 
im A usbau zu verm eiden. W ir haben die W anderp fe iler 
durch R eihenstem pel erse tz t, die Q uetschhölzer und  V or
stecker entfern t und  einen s tarren  E isenausbau  eingebrach t, 
bei dem  die Schaleisen unm itte lbar an das H angende g e 
legt wurdÄr. D er A usbau w urde  stre ichend  eingebrach t, 
so daß die Risse rech tw ink lig  von den Schaleisen (1.30 m 
lang) un terfangen  w erden konnten . D ie S icherung der 
Bruchkarrte erfo lg te  durch ku rze  Schienen von 0.90 m 
Länge, die im Einfallen zw ischen die 1 m auseinander- 
stehenden streichenden Baue gesetzt und  m it 2 S tem peln 
un terstü tz t w urden . D iese Stem pel standen  m it den der 
B ruchkante zugew andten Endstem peln der streichenden 
Baue in einer R eihe, so  daß eine sehr d ichte U n ters tü tzu n g  
d er Bruchkarr.e gew ährleiste t w ar. Die im Einfallen s teh en 
den ku rzen  Zw ischenbaue hatten  außerdem  den Zw eck, 
die seh r g rob b än k tg  hereinbrechenden B ergestücke am 
A bgleiten  in das R utschenfeld  zu b indern. D iese A usbau

m ethode hat sich hervorragend  bew ährt. D er Bruch kam 
regelm äßig, das Bruchfeld w urde vollständig  verfüllt, die 
V orabsenkungen hörten  prak tisch  auf, und  die R ißbildungen 
w urden erheblich geringer. Ehe kurzen  Zw ischenbaue 
w urden von H and um gesetzt, das R auben d er stre ichen
den Baue erfo lg te  m echanisch m it D üsterloh-R aubw inden 
von 10 t  Z ugkraft. Da bergbehördlicherserts zunächst nu r 
50 m, spä te r 100 m in der beschriebenen A rt genehm ig t 
w orden w aren, ergaben  sich g u te  V ergleichsm öglichkeiten 
zwischen W anderpfeiler- und R eihenstem pelbruchban. 
Diese Ü bergangszeit w ar w ohl die lehrreichste w ährend 
der ganzen L aufzeit des S trebes. W ir haben sie zu V er
gleichsm essungen ausgenutzt, deren E rgebnisse uns von 
der R ichtigkeit unserer Ü berlegungen überzeugten . Die 
M essungen w urden  an den der B ruchkante am nächsten 
stehenden Stem peln durchgeführt. Als V ergleichsm aß für 
die D ruckäufnahm e diente der A bstand, um  den d er O b er
stem pel in den LTiterstempel hineinrutschte. D abei ist zu 
berücksichtigen, daß die M essungen im R eihenstem pel- 
stück unm itte lbar an der B ruchkante, im W anderpfeiler- 
stück dagegen  in einer E ntfernung  von m indestens Pfeiler- 
breite vor der B ruchkante sta ttfanden . Die g röß ten  A b
senkungen lagen jew eils oberhalb  bzw . un te rha lb  der zur 
S treckensicherung mit?eführTen V ollversatzrippen und b e
trugen im W  ändern feilerstück 17 cm, im R eihenstem pel
stück 4 cm. Diese Zahlen gestatten  R ückschlüsse auch h in
sichtlich Schonung d er Strecken durch W ahl der zw eck
m äßigsten V ersatzart. D ie A bsenkung in der S trebm itte 
(W anderpfeiler) be tru g  15 cm. B esonders aufschlußreich 
waren die M essungen in d er Ü bergangszone zwischen 
W anderpfeiler- und R eihenstem pelstück. Die E ntfernung 
der beiden M eßstellen b e tru g  15 m. die A bsenkungsziffern 
im W anderpfeilerstück 7 cm. im R eihenstem pelstück nur 
1 cm. Es geh t also gam icb t um die F rage, ob  der W ander
pfeiler oder der R eihenstem cel m ehr T ragfäh igkeit besitzt, 
sondern darum , b e i  w e lc h e r  M e th o d e  d e r  g r ö ß e r e  
o d e r  k l e i n e r e  D r u c k  a u f  d e n  A u s b a u  w i r k s a m  
w ird . Beim W anderpfeflerbruchbau w ird  der H angend
druck sich dahin ausw irken, daß infolge der stärkeren  
V orabsenkung die H angendschichten zerm ürbt w erden, 
w ährend beim R eihenstem pelbm chbau ein plötzlicher Ab
riß  erfo lg t, die V orabsenkungen geringer sind und infolge
dessen der A usbau garnicht so  s ta rk  belastet w ird. A ußer
dem ist, wie schon oben dargeleg t, die D ruckverteilung 
auf die tragenden  K om ponenten beim Reihenstem pel- 
bruchbau w esentlich g leichm äßiger als beim  W ander
pfeilerbruchbau. N eben den M essungen w urden noch zahl
reiche w eitere B eobachtungen in der gleichen R ichtung 
gem acht, jedoch dürfte die Schilderung im R ahm en dieses 
Aufsatzes zu w eit führen. Auch der äußere  E indruck des 
S trebes w ar in den beiden V ersuchsstücken d erartig  ver
schieden. daß man beim Ü bergang vom W anderpfeiler- in 
das R eihenstem pelstück in ein F löz von g rö ß ere r M ächtig
keit zu kom m en glaubte . D er LTnterschied in der Be
schaffenheit des H angenden  w ar ebenfalls ganz bedeutend. 
W ährend in dem W anderpfeilerstück noch sta rke  Riß- 
büdungen und stufenw eise abgesetzte H angendschichten 
zu beobachten  w aren, w ar das H angende im R eihenstem pel
stück spiegelg latt. D iese erheblichen Erfolge überzeugten 
die B ergbehörde von d er R ich tigkeit und absoluten  Sicher
h e it des V erfahrens, so  daß nunm ehr d er S treb  ganz auf 
R ethenstem pelbruchbau um gestellt w erden konnte. In 
diesem  Streb  w urden  insgesam t S00 m streichend abgebaut 
und alle nachfolgenden A bbaubetriebe so fo rt beim  An
laufen aus dem  A ufhauen heraus auf R eihenstem pelbrach
bau eingerichtet. Inzw ischen haben w ir m it diesem V er
fahren  viele h u ndert M eter abgebau t, und es ha t sich in 
dem an sich schw ierigen F löz Tauenzien kein einziger 
S trebbruch  m ehr ereignet. Selbst das Ü berfahren von 
Sprüngen is t uns m it R eihenstem pelbm chbau  g la tt g e
lungen ; allerd ings ist es no tw end ig , die R ichtung der 
streichenden Baue dem  V erlaufe d er S tö rung  so  anzupassen, 
daß sie rech tw inklig  un terfangen  w ird. Die B ruchkante 
b ilde t sich auch in d er S prungzone paralle l zum K ohlen
sto ß , ein Beweis m ehr, daß  m it R eihenstem peln eine plan
m äßige E n tspannung  des H angenden  m öglich und dam h 
eine w eseptliche E n tlastung  des A usbaues im A rbeitsfeld 
gew ährle iste t ist.

D urch diese E rfo lge erm utig t, haben w ir uns en t
schlossen, den R eihenstem pelb rachbau  auch in F lözen mit 
g ro ß e r M ächtigkeit in A nw endung zu bringen, und zw ar 
zunächst auf der G rube  D echen in einem  A bbaubetrieb  in 
F löz  Blücher m it einer M ächtigkeit von 3 bis 3,20 m. Die 
F rage  des A bbaues m ächtiger F löze beschäftig t uns sehr
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w egen vorhandener D oppelflöze mit sehr geringem  
Zw ischenm ittel, die einen Scheibenbau nicht ratsam  e r
scheinen lassen. Zur w eiteren E rprobung haben wir des
halb auch diesen A bbaubetrieb unm ittelbar aus dem Auf
hauen heraus mit R eihenstem pelbruchbau entw ickelt und 
auch hier einen vollen Erfolg erzielt.

Das Flöz Blücher ist auf den einzelnen Saargruben sehr 
verschiedenartig  ausgebildet. K ennzeichnend ist eine starke 
A ufspaltung in m ehrere Kohlen- bzw. Bergebänke, die 
stellenw eise so w eit geh t, daß die einzelnen Kohlenbänke 
durch ein Bergem ittel von m ehreren M etern M ächtigkeit 
voneinander ge trenn t sind. D araus ergib t sich, daß a ll
gem eingültige A bbaum ethoden nicht entw ickelt werden 
können und daß jede O rube ihre eigenen Erfahrungen 
sam meln muß. In Dechen ist das Flöz Blücher mit einer 
M ächtigkeit bis zu 3,20 m ausgebildet. Das Flöz besteht 
aus einer U nterbank  von etw a 1,30—1,40 m, einer 
Zw ischenlage m it etw a 0,50 m schiefriger w eicher Kohle 
von seifiger Beschaffenheit und einer 1,20— 1,30 m m ächti
gen O berbank von fester Kohle. Das Liegende wird von 
einer Schieferlage von 3,50 m M ächtigkeit gebildet, unter 
der noch ein 0,50—0,60 m starker Flözstreifen, die soge
nannte N ebenbank, liegt. Das H angende besteht aus Sand
schiefer von 0,70 m M ächtigkeit, darüber folgt 1,50 m 
Schiefer und darüber etw a 1 m Sandstein. W eiterhin folgen 
abw echselnd Sandstein-, Sandschiefer- und Schieferlagen 
von geringer M ächtigkeit. Die S trebhöhe beträgt 125 m, 
das E infallen 11°. Die Feldesbreite w urde bei täglichem 
V erhieb auf 1,80 m festgelegt. D er Abbau geht streichend 
nach W esten zu Felde.

W ie schon erw ähnt, w urde der R eihenstem pelbruch
bau unm ittelbar aus dem Aufhauen heraus entw ickelt. Da 
keine Erfahrungen mit Bruchbau in dieser g roßen F löz
m ächtigkeit Vorlagen, begann man das Anhauen des Strebs 
unter ganz besonderen Sicherheitsm aßnahm en. Von der 
B ergbehörde w urde in A nerkennung der früheren Erfolge 
im R eihenstem pelbruchbau die Entw icklung  ̂unm ittelbar 
aus dem Aufhauen heraus auf der ganzen Streblänge ge
nehmigt. Sie machte lediglich fü r die A nlaufzeit bis zum 
Bruch des H aupthangenden einige einschränkende Auf
lagen, die sich im w esentlichen auf den A bstand der 
streichend eingebrachten Schaleisen erstreckten und eine 
V erspreizung der einzelnen Baue mit hölzernen Bolzen 
vorsahen. Bei den zu erw artenden B eanspruchungen war

ein s ta rker Ausbau natürlich eine unerläßliche V orbedin
gung für das G elingen des V ersuches. D er Ausbau w urde 
streichend ohne V orstecker und ohne Q uetschhölzer so 
eingebracht, daß man unter die 1,80 m langen Schaleisen 
(Schienen von 18,3 kg  M etergew icht) 2 Endstem pel System 
G erlach schw erster A usführung von 3,50 m ausziehbarer 
Länge setzte. Nach der Bruchseite erh ielt der Ausbau eine 
V erstärkung durch einen dritten Stem pel un ter dem Schal
eisen. A ußerdem  w urde zwischen die streichenden Baue 
nach der Bruchseite hin in gleicher R ichtung m it den E nd
stem peln der streichenden Baue je ein R eihenstem pel g e
setzt, auf den man eine kurze Schiene als Kappe im Ein
fallen legte. N achdem  ein Feld von 1,80 m Breite nach 
W esten ausgekohlt und in der beschriebenen W eise aus
gebaut w ar, w urde östlich vom Aufhauen ebenfalls ein Feld 
herausgenom m en, jedoch nur no tdürftig  mit H olz verbaut, 
um fü r die E inleitung des ersten  Bruches eine größere 
Bruchneigung zu erreichen. Aus dem A ufhauen w urde das 
H angende über dem nach W esten ausgekohlten  Felde g e
bohrt und geschossen, ein w eiteres Feld nach W esten  aus
gekohlt und nunm ehr der Bruch durch R auben des Aus
baues eingeleitet. Zur S icherung gegen Schub w urden die 
eisernen Stem pel in den ersten Feldern  so gesetzt, daß 
der S tem pelkopf eine geringe N eigung zum Alten M ann er
hielt. Das Rauben des A usbaues erfo lg te in üblicher W eise 
mit D üsterloh-R aubw inden von 10 t Z ugkraft, nachdem  die 
eigentlichen R eihenstem pel von H and um gesetzt w orden 
waren, ln der beschriebenen W eise verlief der Abbau plan
mäßig. Nach Abbau von etw a 25 m tra t der erste Bruch des 
H aupthangenden ein. Die A usw irkung des D ruckes w ar ge
w altig. Esfand auch ein einm aliges Setzen sta tt, jedoch haben 
sich Schubw irkungen nicht gezeigt. Irgendw elche beson
deren Ereignisse, die zu F örderstörungen  geführt haben, 
sind nicht vorgekom m en. Inzwischen ist ein zw eiter Streb 
in Flöz Blücher angelaufen, bei dem in gleicher W eise ver
fahren wird.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
In den vorstehenden A usführungen wird, versucht, 

die F rage der zw eckm äßigsten A bbauw eise an H and zweier 
Beispiele aus der Praxis zu klären. W ährend bei schw ieri
gen F lözverhältnissen der Bruchbau mit W anderpfeilern 
nicht zum Erfolg führte, bew ährte sich die A nw endung von 
Reihenstempeln im Bruchbau auch in den Fällen, in denen 
andere V ersatzm ethoden versagt haften.

U M S C M  A U
Arbeitssitzung der Hauptausschüsse für Forschungs
wesen des Bergbau-Vereins in Essen am 25.Junil943.

Nach einleitenden A usführungen über grundsätzliche 
Fragen des Einsatzes und der E ntw icklung d er Technik 
im Bergbau sowie der noch zu erfüllenden A ufgaben gab 
G enerald irek tor B u s k ü h l  einen Überblick über die Fülle 
der Arbeiten des H auptausschusses A des Bergbau-Vereins. 
Für die Arbeiten der Fachausschüsse und Arbeitskreise 
hätten sich deren M itglieder dankensw erterw eise neben 
ihren beruflichen H auptaufgaben in zahlreichen Sitzungen, 
G rubenfahrten  und Besprechungen im mer w ieder zur Ver
fügung  gestellt. Im V ordergrund  hätten die Arbeiten des 
A rbeitskreises zur P rü fung  neuer G ew innungsverfahren ge
standen. Eine rege T ätigkeit habe auch der A rbeitskreis 
fü r Leistungssteigerung in der steilen Lagerung entfaltet. 
Den Arbeiten des Fachausschusses fü r bergtechnische 
K raftw irtschaft sei neben anderem  eine Reihe w ichtiger 
M erkblätter zu danken. Der Fachausschuß fü r Betriebs
mittel habe besonders fü r die E insparung  von M angelw erk
stoffen  w ertvolle A rbeit geleistet, w ährend der Fach
ausschuß fü r G rubensicherheit sich vor allem m it der 
Schlagw etterfrage befaß t habe. Ziel a lle r dieser A rbeits
kreise sei es gewesen und w erde es auch künftig  sein, die 
Entw icklung der Bergtechnik auf allen Gebieten zu fördern , 
wobei die durch die Z eitverhältnisse aufgew orfenen F ragen 
selbstverständlich  im V ordergrund stünden. W ären diese 
Arbeiten m ehr in terner A rt gewesen, so sei der Gedanke 
der L eistungssteigerung nach außen durch die E rrichtung 
von A rbeitskreisen fü r L eistungssteigerung bei den ein
zelnen Schachtanlagen und durch die Bildung w eiterer 
A rbeitsgem einschaften benachbarter Zechen un ter enger 
V erbindung m it den Arbeiten des Bergbau-Vereins in die 
T a t um gesetzt w orden. D arüber hinaus bestehe eine enge

und erfolgreiche Zusam m enarbeit m it der W issenschaft, 
die ebenfalls w eiterhin gepfleg t w erde.

Im Rahmen der Arbeiten des H auptausschusses A 
hatte der Bergbau-Verein bekanntlich im O ktober 1.940 
sein Preisausschreiben zur F ö rderung  der maschinellen 
Kohlengew innung im R uhrbergbau erlassen. H ierzu teilte 
Buskühl mit, daß dieses Preisausschreiben, dessen E rgeb 
nisse überraschend günstig  gewesen seien, am 30. April 
d. J. abgeschlossen w erden konnte. Das w ichtigste Ziel 
dieses Preisausschreibens, alle fü r eine bergtechnische E n t
w icklung fähigen und interessierten Köpfe in einer leben
digeren Form  m it dem B ergbau zu verbinden und sie zu 
intensivster geistiger und praktischer A rbeit anzuregen, sei 
voll erreicht w orden. Die B eteiligung von allen Seiten, be
sonders auch von der Seite d er G efolgschaften , sei sehr 
groß gewesen. Im ganzen seien 273 V orschläge eingereicht 
w orden, und zw ar 167 fü r G ew innungs- und Lade
maschinen, 37 fü r V erbesserung des Ausbaus, 11 zur Ver
besserung vorhandener M aschinen und 58 sonstige V or
schläge. Die A usrichtung a lle r Bestrebungen nach § 1 des 
Preisausschreibens in der R ichtung einer arbeitsparenden 
Gewinnungsm aschine und die k lare H erausstellung  der 
Aufgabe habe wesentlich zu dem E rfo lg  beigetragen. Be
sonders glücklich habe sich die B eteiligung der G efo lg 
schaftsm itg lieder aus dem A ngestellten- und A rbeiterkreis 
bei der P reisverteilung erw iesen. In über der H älfte  der 
Fälle sei die ganze Entw icklung au f den Zechen selbst 
du rchgeführt w orden. Im ganzen hätten 11 verschiedene 
V erfahren und M aschinen im praktischen Versuch 
gestanden, die m it einem Preis ausgezeichnet w orden 
seien und von deneri jede  nach anderen  verfahrensm äßigen 
und konstruktiven G esichtspunkten au fgebaut sei. W aren 
die ersten  V orschläge m ehr au f schneidende M aschinen 
m it feldw eise erfolgenden breitem  Schnitt ausgerichtet, so
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sei es bezeichnend, daß die späteren auf die schalende 
Abbauweise übergingen. Im ganzen gesehen bedeuteten die 
entw ickelten Maschinen und Verfahren eine seh r beacht
liche A nstrengung, die innerhalb von kaum 2 V2 Jahren 
m itten im K rieg von Zechen und M aschinenfabriken ge
leistet w urde, und eine Intensität der E ntw icklung, die in 
keinem der zurückliegenden Friedensjahre im gleichen U m 
fange Vorgelegen habe und die zum größten  Teil auf das 
Preisausschreiben zurückzuführen sei.

In § 2 des Preisausschreibens sei eine Sonderpräm ie 
ausgesetzt gew esen, um V orschläge au f dem G ebiete des 
G rubenausbaus auszuzeichnen, die die E in führung  von 
neuen G ewinnungs- und Lademaschinen erleichtern  
könnten. Die bisherigen E rfah rungen  zeigten, wie richtig  
dieses Vorgehen w ar. Von den eingereichten V orschlägen 
hätten 5 eine tatsächliche B ereicherung der Technik ge
bracht. In dem Preisausschreiben w ar auch die F örderung  
der Entw icklung von G ew innungs- und Lademaschinen 
auf dem W ege über E ntw ick lungsaufträge vorgesehen. Aus 
diesen E ntw icklungsaufträgen habe man von vornherein 
nur zu einem kleineren Teil E rfo lg  erw artet. Tatsächlich 
hätten aber auch die fü r diesen Zweck verw andten M ittel 
zu beachtlichen E rfo lgen  geführt. Besondere Bedeutung 
komme dem E ntw ick lungsauftrag  auf eine Schw ingförder
rinne zu, in der das ideale F örderm itte l fü r die schälen
den V erfahren gefunden sei.

In der 2 1/2 jährigen  Laufzeit des Preisausschreibens 
vom 30. O ktober 1940 bis Ende April 1943 ha t der B erg
bau-Verein zur F ö rderung  der Bergtechnik insgesam t 
877000 ¡RM ausschütten können. Den großen E rfo lg  des 
Preisausschreibens füh rte  Buskühl darauf zurück, daß hier 
der G rundsatz der Selbstverantw ortlichkeit d er W irtschaft 
in konsequenter W eise befo lg t w orden sei. D er R uhrberg
bau habe sich unm itte lbar fü r diese Entw icklung veran t
w ortlich gefüh lt und w erde sie auch zum Ziele führen. 
Auf G rund  der bisherigen günstigen E rgebnisse habe der 
V orstand des Bergbau-V ereins zu diesem Zweck beschlossen, 
a lljährlich  einen B etrag  von 500000 9Ut zur F ö rderung  der 
Technik nach den G rundsätzen des ersten Preisausschreibens; 
auszusetzen. Durch die neuen Preisausschreiben sollten alle 
am B ergbau in teressierten  M änner '  auf die jew eilig  
d ringendsten  A ufgaben aufm erksam  gem acht und zurM it- 
a rbeit aufgerufen  w erden. H ieran anschließend verlas Bus
kühl den W o rtlau t des 2. P reisausschreibens1, dessen H aupt t 
gew icht hinsichtlich des U ntertagebetriebes bei der Aus
bautechnik einerseits und bei der G ew innungstechnik der 
steilen Lagerung andererseits liege, da diese beiden A uf
gaben die vordringlichsten  sind. Außerdem  w ird  durch das 
P reisausschreiben eine A ufgabe im Bereich der K ohlen
vered lung  herausgestellt, die aus w ehrw irtschaftlichen 
G ründen eine besondere F ö rderung  erheische, wie 
überhaup t der Bergbau auch die F ragen der K ohlevered
lung  und -Verwendung und die sich daraus ergebenden 
A ufgaben als sein ureigenes A rbeitsgebiet betrachtet. Eine 
B erich tersta ttung  über die E rgebnisse der Arbeiten auf 
diesem G ebiet und des H auptausschusses B sei einer beson
deren V eranstaltung  Vorbehalten.

Buskühl schloß seine A usführungen m it einem A ufruf 
zu w eiterer reg s te r M itarbeit a lle r M änner, die im Bergbau 
und fü r  den Bergbau schaffen.

Die nun fo lgenden  Fachvorträge eröffnete  B ergw erks
d irek to r B ergassessor L a n g e ,  B ochum -H ordel, der über 
d ie  A r b e i t e n  d e s  R u h r b ' e r g b a u s  z u r  E i n f ü h r u n g  
u n d  w e i t e r e n  E n t w i c k l u n g  d e r  s c h ä l e n d e n  G e 
w i n n u n g s m a s c h i n e n  berichtete. Auf 24 Schachtanlagen 
konnte man beim E insatz dieser M aschinen w ertvolle E r
fahrungen gew innen. Die erreichten E rfo lge  sind vor allem 
den unerm üdlichen Entw icklungsarbeiten  au f den einzelnen 
Zechen und dem laufenden E rfahrungsaustausch  un ter den 
Zechen über den F o rtg an g  d ieser A rbeiten sowie dem ein
satzfreudigen Interesse der dam it befaßten G efo lgschafts
gruppen zu verdanken. Lange un terrich te te  vor allem  die 
P raktiker des B ergbaus in sehr anschaulicher W eise über 
die Fülle von technischen Einzelheiten und verm ittelte so 
eindrucksvoll die erzielten V erbesserungen und Fortschritte . 
Aus dem V ortrag  ergab sich, wie in verhältn ism äßig  kurzer 
Z eit gegenüber den A usführungen bei den ersten  Versuchen 
inzwischen w esentliche V ervollkom m nungen erzielt w orden 
sind.

A nschließend e rö rte rte  B ergw erksd irek tor B ergassessor 
R i t t e r ,  Essen, d ie  A n f o r d e r u n g e n  d e r  n e u e n  G e 
w i n n u n g s v e r f a h r e n  an  d e n  S t r e b a u s b a u .  D er V or

1 Glückauf 79 (1943) S. 329.
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tragende g ing davon aus, daß die überragende Bedeutung 
der A usbaufrage fü r die M echanisierung der K ohlenherein
gew innung durch das neue Preisausschreiben des Bergbau- 
Vereins k la r un terstrichen w erde. Bei dem bisherigen E in 
satz von G ewinnungsm aschinen habe sich im m er w ieder 
die B edeutung der S icherung des A rbeitsraum es der 
M aschinen, d .h . des Ausbaus d er von der M aschine im 
Streb freigelegten  H angendfläche gezeigt. Von einer p rak 
tisch befriedigenden Lösung dieses Problem s hänge d er 
verstärkte E insatz von G ew innungsm aschinen sehr w esent
lich ab, da man die H angendfläche in den m aschinell aus
gekohlten Strebräum en nicht allzu w eit und allzu lange 
offenhalten dürfe.

In seinen w eiteren A usführungen gab R itter einen 
Überblick über die w ichtigsten Versuche und  V erbesserun
gen, welche in den letzten M onaten au f dem G ebiete der 
Strebausbautechnik praktisch erzielt w orden sind. Aus 
seiner D arstellung  der einzelnen A usbauverfahren und 
-arten — des Abbaus nach Flaarm ann und nach Vanwersch, 
des W anheim er Spezialschaleisenprofils, einer Vanwersch- 
Schaleisenkom bination, des sägeb lattfö rm igen  Ausbaus 
Friedrich H einrich, des Strebausbaus m it schreitender V or
pfändung nach W inkhaus, des vollm echanisierten A usbau
w anderpfeilers Radbod — ergab sich die unterschiedliche 
Weise, in der versucht w orden ist, das S trebausbauproblem  
zu lösen, und daß im w esentlichen 2 W ege beschritten 
werden, entw eder einzelne schon bekannte-A usbauelem ente 
w eiter zu vervollkom m nen und den neuzeitlichen F o rd e 
rungen anzupassen oder geeignete H ilfsm ittel zum be
schleunigten E indringen des Ausbaus im Zuge der 
intensiveren A bkohlung der S treb fron t zu schaffen. Alle 
diese V orschläge bedürften  aber noch erheblicher V er
besserungen ,u n d  ih r A nw endungsbereich sei vorläufig  
noch beschränkt. Zu beachten sei auch, daß zur E rzie lung 
eines optim alen S trebausbaus im m echanisierten Abbau
betrieb verschiedene, häufig  aber eihander sich gegenseitig  
beeinflussende und ihre A usw irkung verstärkende Faktoren 
Berücksichtigung erheischen. V ornehm ste A ufgabe der Aus
bautechnik im Bergbau müsse es sein, die durch die neuen 
G ew innungsverfahren an den Strebausbau gestellten  An
forderungen zu erfüllen. Eine der w ichtigsten Forderungen  
bleibe selbstverständlich  auch künftig  die unbedingte Be
triebssicherheit des Ausbaus. Da die A bbauverhältnisse 
sich allenthalben von Jah r zu Jah r nach d er T eufe zu e r7 
heblich verschlechtern, komme es fü r  die w eitere M echani
sierung der K ohlengew innung darau f an, daß d ie  S treb
ausbauverfahren auch un ter gestörten  L agerungsverhält
nissen handlich und betriebssicher bleiben und sich den 
wachsenden A nforderungen anpassen lassen. M it diesen 
bereits praktisch erprobten  V erfahren erschöpfen sich 
nach R itter jedoch die Bemühungen des R uhrbergbaus zur 
Lösung des S trebausbauproblem s in den m echanisierten 
Betrieben nicht. Daneben laufen w eitere E rfindungen  und 
Überlegungen, die sich noch im Stadium der theoretischen 
E rw ägungen und K onstruktionsgedanken bew egen. Aber 
auch diese A usbauvorschläge w erden vom B ergbau mit 
größtem  Interesse verfo lg t.

Abschließend wies R itter nochm als darauf hin, daß, 
angereg t durch die M echanisierung der K ohlengew innung 
und ih rer speziellen Forderungen  au f dem G ebiet des 
Strebausbaus durch intensive Forscher-, E rfinder- und  Be
triebsarbeit inzwischen manche w ichtige neue Erkenntnisse 
gewonnen w orden sind. D er B ergbau w erde in absehbarer 
Zeit auf diesem G ebiet einen w eiteren guten S chritt voran
kommen. Die h ie r gestellten  A ufgaben seien schw er und e r 
forderten  Z eit und G eduld. Die m it dem Strebausbau un d  
der mechanischen K ohlengew innung zusam m enhängenden 
Problem e m üßten und w ürden  einm al vo llständ ig  ge
m eistert w erden. Im V ordergrund  der W eiterarbeit müsse 
dabei in der nächsten Z eit der A usbau stehen.

D er fo lgende V ortrag  von B etriebsdirektor D r.-Ing.
H. M ü l l e r ,  W attenscheid , behandelte d i e  E n t w i c k 
l u n g s n o t w e n d i g k e i t e n  d e r  s t e i l e n  L a g e r u n g  
A usgehend davon, daß in den letzten Jahren aus den 
M ittelzählen der Zechen in der steilen L agerung d eu t
lich das Bestreben hervorgehe, durch V ergrößerung  dei 
seigeren Bauhöhen und durch schnelleren Verhieb die Ab
baubetriebspunkte le istungsfäh iger zu machen und die 
F ö rderung  zu konzentrieren, erläu te rte  der R edner d ie  E n t
w icklung des bergm ännischen M aschineneinsatzes. E r ver
glich den M echanisierungsgrad  des Abbaus in d e r steilen 
und flachen Lagerung m it dem der übrigen  B etriebsvor
gänge des U n tertagebetriebs und wies auf die F o rtsch ritte  
hin, die zu seiner S teigerung  b isher e rz ie lt w orden  sind.

G l ü c k a u f
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Zu A rt und U m fang der A rbeitsvorgänge in den A bbau
betriebspunkten der steilen Lagerung, aus der etw a 24 o/0 
der R uhrkohlenförderung stamm en, stellte  der Redner fest, 
daß von der im Abbau tätigen  Belegschaft zur Zeit 52 o/o 
am Kohlenstoß selbst arbeiten, deren A rbeitszeit zu 56o/0 
dem eigentlichen H ereingew innungsvorgang, also dem 
Lösen d er Kohle, gew idm et ist. Aus diesen Zahlen erg ib t 
sich das Ausmaß der M öglichkeiten einer w eiteren 
Leistungssteigerung durch den Einsatz von geeigneten 
M aschinen zur Beschleunigung und E rleich terung  der 
A rbeitsvorgänge im Abbau, besonders der H ereingew innung 
selbst. W eiterhin wies Dr. M üller au f die Schwierigkeiten 
hin, die gerade die steile L agerung im Vergleich zur 
flachen fü r  den Einsatz von Gewinnungsm aschinen bietet, 
Schw ierigkeiten, die in der starken A bhängigkeit vom Aus
bau und Bergeversatz begründet sind, in der Stein- und 
K ohlenfallgefahr sowie in der Beeinflussung a lle r Arbeiten 
durch G ebirgsstörungen liegen.

D araufhin erläu terte  der Redner die einzelnen Punkte 
des Preisausschreibens m it d er Z ielsetzung der Schaffung 
neuer leistungsfäh iger M aschinen fü r die Kohlengew innung 
und einer Vervollkom m nung des Ausbaus, sow eit die steile 
L agerung in Betracht kommt. U nter anderem  wies e r d ar
auf hin, daß auch schon in der flachen L agerung eingeführte 
G ew innungsverfahren dann ausgezeichnet w erden können, 
wenn m it ih re r Ü bertragung auf die steile L agerung eine 
besondere technische oder organisatorische Leistung ver
knüpft ist. A ußer M aschinen zur Lösung der Kohle können 
auch solche präm iiert w erden, die der V erbesserung der 
A bbauförderung oder der Beschleunigung des E inbringens 
von Bergeversatz dienen, wenn m indestens 10 o/o der 
Schichten, die insgesam t im A bbaubetriebspunkt anfallen, 
durch die sie e ingespart w erden. Schließlich stellte  der 
R edner fest, daß bei neuen A usbauverfahren zur E rringung  
eines Preises nicht d e f  Nachweis einer Schichtenersparnis 
erforderlich  sei, vielm ehr muß durch sie die E inführung 
von leistungssteigernden Gewinnungsm aschinen gefö rdert 
w erden. Auch sollen sie deren m öglichst ununterbrochenen 
E insatz gestatten.

D er letzte V ortrag  der A rbeitssitzung von Bergassessor 
D r.-Ing. F o r s t m a n n ,  Essen, hatte  d ie  h e u t i g e n  E r 
k e n n t n i s s e  ü b e r  d a s  A u f t r e t e n  v o n  G r u b e n g a s  u n d  
s e i n e  B e k ä m p f u n g  zum G egenstand. D er V ortragende 
berichtete über die um fangreichen U ntersuchungen, die der 
Bergbau-Verein in den letzten Jahren zur K lärung der 
Schlagw etterfrage durchgeführt hat. In den Aus- und Vor
richtungsbetrieben sowie im Abbau selbst überschreitet die 
G asm enge sehr selten die zulässige Grenze. W enn es ge
schieht, liegen stets örtliche Sonderverhältnisse vor, die 
h ie rfü r V eranlassung geben (z. B. A uftreten von B läsern). 
Die größ te  Gasm enge tr i t t  in den K opfstrecken der Streben 
auf. Z u r E rfo rschung  der G esetzm äßigkeit der G asbewe
gung  in der Kohle und im Gestein sowie ihres A ustritts aus 
beiden sind um fangreiche B ohrlochuntersuchungen vor
genommen w orden. Sie zeigen, daß d er G asdruck im Innern 
der Kohlenflöze sehr hoch ist und das Gas in d er Kohle 
zu den Punkten des geringsten  G asdruckes abfließt. Der 
A ustritt des Gases aus der Kohle ist vom G asdruck und von 
der S truk tu r der Kohle abhängig. E r erhöht sich, wenn der 
Druck au f die Kohle verringert w ird, weil diese bei ge
ringem  Druck w eniger G as bindet als bei hohem Druck 
und weil bei einer D ruckverm inderung das bei hohem Druck 
gebundene G as frei w ird. Ebenso erhöht sich die Aus
gasung, wenn die Kohle z. B. durch den A bbaudruck zer
d rückt w ird, weil ihre O berfläche dann verg rößert und die 
K ohlenteilchen druckentlastet werden.

W egen der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse 
g ib t es zur Bekäm pfung der G rubengase kein unbedingt 
und überall w irksam es M ittel. Man kennt aber zahlreiche 
H ilfsm ittel, die je  nach den örtlichen V erhältnissen eine 
E rleich terung  bringen können. Die U ntersuchungen weisen 
d arau f hin, daß es sich em pfiehlt, die in d er Kohle frei- 
w erdenden G ase aufzufangen und abzuleiten, bevor sie in 
die G rubenbaue eindringen. Es w ird  vorgeschlagen, diese 
A bleitung in geeigneten Fällen, d. h. bei gasreichen Flözen, 
so durchzuführen, daß man bei Beginn des Abbaues in 
einem Flöz die N achbarflöze durch B ohrlöcher oder 
Strecken in geeigneter W eise aufschließt, um dem infolge 
der D ruckentlastung durch den Abbau freiw erdenden Gas 
einen W eg zu öffnen, auf dem es abfließen kann. E in ers te r 
Versuch, den G edanken zu verw irklichen, hatte  günstige 
E rgebnisse. W eitere Versuche sind geplant.

Beitrag zur Berechnung von Schachtförderseilen.
Von D ipl.-Ing. Alfons B e i d e r m ü h l e ,  L ippstadt.
Bei der Anlage eines neuen Schachtes sind die Teufe, die 

Belastung des Seiles durch T ot- und N utzlast bekannt, un
bekannt ist aber die B elastung des Seiles durch sein E igen
gew icht, da das Seil noch berechnet w erden muß. Die 
Berechnung der D rahtseile geschieht dann m eistens sehr 
um ständlich durch T astversuche, d. h., man nim m t einen 
bestim m ten Seil-Dmr. an und rechnet nach, ob die durch die 
Bergpolizei vorgeschriebenen Sicherheiten bei Seilfahrt 
(Personenförderung) und P roduk tenfö rderung  vorhanden 
sind. Im folgenden soll nun eine einfache rechnerische und 
zeichnerische Lösung beschrieben w erden, bei der stets 
einw andfrei der richtige Seilquerschnitt und som it auch das 
richtige Seilgewicht gefunden wird.

Die verlangte Sicherheit bei P roduk tenfö rderung  be
träg t bei K oepeförderung 7, d. h., die G esam tbruchlast des 
Seiles geteilt durch 7 muß gleich oder g rö ß e r sein als die 
Belastung des Seiles durch T o tlast, N utzlast und E igen
gew icht. Die G leichung lau tet dem nach:

y  =  P  +  Pe ' L

In dieser G leichung ist:
G =  G esam tbruchlast des Seiles
P =  Belastung durch T o tlast +  N utzlast außer Eigengew icht 

des Seiles.
L =  Länge des Seiles in m, sow eit sie für die Berechnung 

des E igengew ichtes in F rage kom m t, also etw a von 
M itte Seilscheibe bis Seileinband +  K orbende bis 
U nterseilbucht. 

pe =  M etergew icht des Seiles.
In obiger G leichung sind 2 U nbekannte: G und pe. 

Nenne ich den gesuchten Seilquerschnitt Q x, so ist 
G =  Q x • ö (a  =  kg /m m 2) und pe =  0,0095 • Q x, w orin die Zahl 
0,0095 ein bekannter E rfahrungsw ert ist.

Diese W erte in obige G leichung eingesetzt ergeben:
Q* ’ a =  P +  0,0095 Q L oder

7

Q x  =
7 • P

ö -  0,0665 • L ........................................................................«
Bei Seilfahrt, fü r die bei K oepeförderung  eine Sicherheit 

von 9,5 vorgeschrieben ist, e rhält man aus ähnlicher Über
legung:
n  «  M I   2
Vx O-0.09025 L ....................................................................

Für T rom m elförderung m it den Sicherheiten 6 bzw. 8
ergeben sich folgende Gleichungen-/

6 P
Q x = - — nnE-7“i- für P roduk tenförderung  u n d .......................3

Q x  =

-0,057 L 
8 P

fü r  S e i l f a h r t ..............................................................4
-0,076 L

Beispiel: Es soll eine Koepeseil berechnet w erden fü r 
eine Schachtanlage, fü r die fo lgende Angaben vorliegen:

kg
Förderkorb 10000
N utzlast 16000
Leerw agen 7000
O berseileinband 1700'
U nterseileinband 300

35000 =
kg

F örderkorb 10000
80 Personen 6000
Türen 300
O berseileinband 1700
U nterseileinband 300

P bei P roduk ten fö rderung

18300 = P  bei Seilfahrt
Die Seillänge be träg t 1150 m, die für die B erechnung 

in Frage kom m ende Länge L =  950 m. Die F estigke it soll 
180 kg /m m 2 sein. Es erg ib t sich dem nach:

7-35000
Q x  =  TW ~ n  n c n  =  2Q98 m m 2 .................................................... ( 1 )

Q x  =

180-0 ,0665-950  
9,5- 18300

1844 mm2 ..........................................(2)180-0 ,09025-950 
Man muß dem nach ein Seil von m indestens 2098 m m 2 

Q uerschnitt w ählen. N im m t man ein Seil in V erbundkon-
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struktion  m it 7 Litzen und Stahlseele, so ist aus nach
stehender Z ahlentafel der nächst größere W ert zu w ählen, 
also ein Seil von 72 mm D m r., einem Q uerschnitt von 
2149 mm2, einer Bruchlast von 386820 kg  und einem  M eter
gew icht von 20,42 kg.

N achprüfung  der S icherheit Np bei P roduk tenförderung  
und N s bei Seilfahrt.

386820 
P “  35000 +  9 5 0 -20 ,42“  ’

386820 * 
s 18300 +  950-20,42 

Die Sicherheiten entsprechen also den Polizeivorschriften.

E rfo rderlicher tragender Querschnitt im mm?

Diagramm zur E rm ittlung  von Förderseilen  bei bekannter 
Belastung und Seillänge und  nicht bekanntem  Seilgewicht.

P roduk tenfö rderung . S icherheit: 7 fach.

Da die G leichungen 1 bis 4 lineare G leichungen sind, 
so lassen sich die gesuchten  W erte  auch leicht zeichnerisch 
erm itteln. In nachstehender A bbildung sind die Linien für 
L =  500 m, 1000 m und 1500 m bei einem o von 180 kg /m m 2 
für P roduk tenfö rderung  e ingetragen  (G leichung 1). Die 
Ordinate zeigt die B elastung P in t, die Abszisse den Seil
querschnitt in mm2. Bei dem gleichen Beispiel P =  35000 kg, 
L =  950 m und ö =  180 kg /m m 2, erhält man durch In ter
polieren zwischen der 500- und 1000-m-Linie den P unk t c 
und damit ein Qx von etw a 2100  m m 2, w as dem rechnerisch 
gefundenen Seil entspricht. F ü r die Seilfahrt kann man eine 
ähnliche Zeichnung hersteilen.

Aus den G leichungen 1 bis 4 geht hervor, daß 
die W erte o — 0,0665 • L oder o -  0,09025 • L =  O  w erden 
können, wenn das Seil entsprechend lang  is t; das ist z .B . 
in G leichung 2 bei tf — 0,09025 ■ L bei etw a 2000 m der 
Fall. Bei d ieser Seillänge kann also keine zusätzliche 
Last P von dem Seil aufgenom m en w erden, d. h .: »Die Seil
sicherheit w ird  durch das E igengew icht des Seiles voll in 
Anspruch genommen«.

F ö r d e r s e i l e  in V e r b u n d k o n s t r u k t i o n  
7 L i t z e n  m i t  1 S t a h l s e e l e .

S e il-
D u rc h  Q u e r s c h n it t

G e w ic h t

m

G e s a m tb r u c h la s t  b e i 

160 i 170 ! 180
m e sse r k g /m m 2 k g /m m 2 k g /m m 2

48 957 9 ,0 9 153120 1 62610 172260
51 1058 10,05

10,95
169 280 179860 190440

53 1153 184480 19 6010 2 0 7 5 4 0
56 1261 11,98 201 760 214 370 2 2 6980
58 1367 12 ,99 2 1 8 7 2 0 2 3 2 3 9 0 2 46060
60 1488 14 .13 2 3 8 0 8 0 2 5 2 9 6 0 2 67840
63 1623 15 ,4 2 25 9 6 8 0 2 7 5 9 1 0 292140
65 1744 16,57 27 9 0 4 0 29 6 4 8 0 31 3 9 2 0
68 1869 17,76 29 9 0 4 0 3 1 7 7 3 0 33 6 4 2 0
70 2007 19,07 32 1 1 2 0 3 41190 361 260
72 2149 2 0 ,4 2 34 3 8 4 0 36 5 3 3 0 38 6 8 2 0
75 2303 2 1 ,8 8 3 6 8 4 8 0 391 510 4 14540
77 2454 23,31 3 9 2 6 4 0 4 17180 4 4 1 7 2 0

Grubenholz mit Rinde.
Von S te iger Joh. M a n g ,  G elsenkirchen-B uer. 

W ährend  das Laubgrubenholz m it Rinde geliefert und 
verb raucht w ird , is t es allgem ein üblich, das N adelgruben

holz, also Kiefer, F ichte und Lärche schon im W alde zu 
entrinden. Da fas t das gesam te runde G rubenholz, d. h. 
Stem pel, H albhölzer und  Spitzen, aus N adelholz besteht, 
kann man sagen, daß das G rubenholz im engeren Sinne 
nur en trindet au f den M ark t kommt und gebrauch t w ird .

In der letzten Z eit tauchen im m er w ieder E rw ägungen 
auf, ob und w ie w eit es m öglich ist, auch das N adelg ruben
holz m it Rinde zu verw enden. Da die diesbezüglichen G e
dankengänge von W irtschaftsfragen  un term auert sind, die 
nicht ohne w eiteres abgelehnt w erden können, scheint es 
fü r jeden einschlägigen Fachm ann notw endig , sich g ru n d 
sätzlich m it diesem Problem  auseinander zu setzen. T r if 
tige G ründe, die fü r  die generelle E n trindung  des 
N adelgrubenholzes sprechen, sind d er Schutz des W aldes 
gegen Insektenschaden, die E rleichterung der A ustrock
nung, die bessere H andhabung bei der V erbringung, der 
Förderung und dem Einbau sow ie E insparung von F rach t
raum und Frachtkosten.

Im besonderen is t es der B orkenkäfer (W aldgärtner 
bei der Kiefer und B uchdrucker bei der Fichte), der dem 
W alde über das in diesem lagernde nicht oder nicht rech t
zeitig entrindete G rubenholz gefährlich  w ird . D er Borken
käfer zerstö rt die Spitzenteile der einzelnen Stämme, hem m t 
dadurch das W achstum und veru rte ilt in d e r H auptsache 
die jungen Bäume zum Siechtum. Durch die ungehinderte 
V erm ehrung der B orkenkäfer können ganze Bestände und 
W älder verkrüppeln  und schließlich absterben. D er Borken
käfer ist zur Aufnahm e seiner B rut auf geschlagenes, an 
getrocknetes H olz m it bork iger Rinde angew iesen. In der 
Rinde stehenden und lebenden H olzes kann e r  seine Brut 
nicht unterbringen, da sie in dem H arz, dem natürlichen 
Schutz gegen E indringlinge und B eschädigungen aller Art, 
ersticken , w ürde. Die H iebe in den N adelholzbeständen 
liefern daher dem B orkenkäfer die beste B rutgelegenheit 
und deshalb w ird  schon aus diesem G runde von forstlicher 
Seite d arau f gesehen, daß das N adelgrubenholz rechtzeitig  
im W alde en trindet w ird . Die E n trindung  geschieht 
rechtzeitig, wenn sie du rchgeführt ist, bevor die Schw arm 
zeit des B orkenkäfers beginnt. Diese setzt in d e r Regel im 
F rüh jah r ein, wenn d er F ro s t gebrochen ist und die Tem 
peratur etw a 12— 15 G rad  beträg t. Im deutschen W ald 
um faßt die Schw arm zeit die Spanne etw a vom 1. M ärz bis 
zum 1. Juni. Am besten ist es also, w enn das H olz vor dem 
1. A pril en trindet ist.

Durch eine regelrech t du rchgeführte  E n trindung  w ird  
die sachm äßige A ustrocknung des G rubenholzes seh r be
günstigt. Sie is t notw endig , denn entsprechend der 
fortschreitenden A ustrocknung erhöhen sich die G ruben
holzeigenschaften. Bekanntlich muß G rubenholz eine 
m öglichst g roße  Druck- und B iegefestigkeit, eine gute 
W arnfähigkeit und eine m öglichst lange Lebensdauer 
besitzen. Ein gu t entrindeter und ausgetrockneter K iefern
stem pel hat z. B. 9 M onate nach der F ällung  eine um etwa 
3 0 o/o g rößere D ruckfestigkeit als ein Stem pel m it gleichen 
Abmessungen unm ittelbar nach der Fällung. E ntw ickelt 
man ein solches Beispiel an H and  eines Stem pels von 2 m 
Länge und 14 cm M ittendurchm esser und nim m t w eiter die 
D ruckfestigkeit des abgelagerten  Stem pels m it 200 kg/cm 2 
Q uerschnitt an, so hat dieser S tem pel eine T rag k ra f t von 
3 1 1, w ährend der Stem pel nach der F ällung  eine T rag k ra ft 
von 24 t  besitzt.

G ut ausgetrocknetes G rubenholz kann un ter U m ständen 
eine seh r lange Lebensdauer haben, w ährend  nicht en trin 
detes H olz oder solches, das beispielsw eise längere Z eit in 
dem dum pfm odrigen U n terg rund  des W aldes lieg t und 
nicht entlüften, auch nicht austrocknen kann, schon nach 
kurzer Z eit stockig und m orsch w ird . D eshalb is t es fü r  den 
G rubenausbau an S tellen, an denen eine längere Lebens
dauer no tw endig  ist, z. B. beim Streckenausbau, unbeding t 
erforderlich, daß nur gu t ausgetrocknetes G rubenholz  zur 
V erw endung kommt.

Die bessere H andhabung  bei der V erbringung, der 
F ö rderung  und  dem E inbau des G rubenholzes leuchtet 
ohne w eiteres ein. Z u  erw ähnen is t noch die E insparung  
von F rach traum  und  F rachtkosten  bei entrindetem  G ruben
holz gegenüber dem  H olz m it Rinde. Auch h ier sei ein 
kleiner Ü berschlag versucht. N ach eingehenden U n te r
suchungen des R indenanteiles (z. B. E rm ittlungen  von 
Lehnphuhl usw .) kann man beim G rubenholz m it einem 
durchschnittlichen R indenanteil von etw a 10%  rechnen. 
D as bedeute t bei einem N adelgrubenholzverbrauch  von 
6 M ill. fm im Jah r ein M ehr von 0,6 M ill. fm . U n ter Z u
g rundelegung  res tlo ser B ahnverbringung w ären also  etw a
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20000 E isenbahnw agen m ehr notw endig, um den Jahres
bedarf des deutschen Bergbaues an G rubenholz m it Rinde 
zu decken.

Die A rt der V erm essung und die P re isfrage sind im 
Sinne dieser B etrachtung von un tergeordneter Bedeutung 
und spielen bei den sachlichen E rw ägungen keine Rolle.

F ü r die N ichtentrindung des G rubenholzes spricht 
lediglich die E insparung  von A r b e i t s k r ä f t e n .  Diese sind 
besonders je tz t im Kriege in den w aldreichen und länd
lichen G egenden, die fü r die G rübenholzbedarfsdeckung 
die H auptro lle  spielen, sehr knapp, und es erscheint o ft 
unm öglich, die erforderlichen Leute aufzutreiben und so 
einzusetzen, daß das G rubenholz rechtzeitig entrindet 
w erden kann. N imm t man den Bedarf an N adelgrubenholz 
fü r den deutschen Bergbau jäh rlich  mit 6 Mill. fm 
an und rechnet dam it, daß fü r die E ntrindung  je  fm im 
D urchschnitt 3 A rbeitsstunden notw endig sind, so e rfo rdert 
die E n trindung  des jährlichen G rubenholzbedarfs insgesam t 
18 M ill. A rbeitsstunden, die sich auf den verhältnism äßig 
engen Z eitraum  von einigen M onaten zusam m endrängen.

Sow eit forstliche G ründe fü r die E n trindung  sprechen, 
also do rt, wo das G rubenholz nicht rechtzeitig aus dem 
W alde geschafft w erden kann, muß es unter allen U m 
ständen im W alde en trindet w erden. Dasselbe g ilt von 
dem G rubenholz, das eine längere S tanddauer hat, also dem 
Streckenholz. Ferner scheint es notw endig, alle längeren 
Stem pel zu entrinden, auch wenn sie m it kurzfristiger 
Lebensdauer in Abbaubetrieben gebraucht w erden. Dünnere 
und kürzere Sortim ente können unter Umständen, soweit 
bergbauliche Belange in F rage kommen, auch nicht ent
rindet bzw. gestre if t oder g e p la tz t. zur Verwendung 
kommen. So w ird  z. B. ein Stem pel von 1 m Länge auch 
ohne E n trindung  so austrocknen können, daß seine T rag 
k ra ft nicht geschw ächt ist. Stem pel von 1,5—2 m Länge 
w erden in gestreiftem  oder geplatztem  Z ustande genügend 
austrocknen können. Bekanntlich w erden Spitzenknüppel ja 
auch nicht entrindet, sondern nur gestreift. Eine andere 
F rage ist die, ob durch die teilw eise vorgenom m ene E n trin 
dung  die A rbeit nicht verum ständlicht w ird , da ja  die 
G rubenholzstangen im ganzen vor dem Einschnitt entrindet 
werden.

Z usam m enfassend ist zu sagen, daß eine allgem eine 
N ichtentrindung des G rubenholzes schw ere Bedenken aus
löst, daß aber dort, wo die forstlichen Belange und die 
bergbaulichen A nforderungen es zulassen, eine von Fall 
zu F all zu entscheidende E rleich terung  erw ogen w erden 
kann. Durch E insatz von K riegsgefangenen und nam ent
lich von O starbeitern , von denen sich ein g roßer Teil zu 
W aldarbeiten g u t eignet, kann auch die unum gänglich n o t
w endige E n trindung  des G rubenholzes sichergestellt 
w erden.

Das Fundgrubenrecht und seine Ablösung.
Von Justitiar Dr. H elm ut W e c k s ,  G erichtsassessor a .D ., 

G leiw itz.
Zahlreiche L andesrechte geben dem G rundeigentüm er 

von Fundgrubengelände das Recht, von dem B ergw erks
besitzer einen Anteil an der A usbeute des betreffenden 
B ergw erks zu verlangen. In Schlesien beträg t dieser Aus- 

2
beuteanteil und lastet auf den vor dem 1. O ktober 18651 ¿O
verliehenen B ergw erken, auch wenn sie erst später be
trieben w orden s in d 1.

D er B ergw erksbesitzer hat nun vielfach ein Interesse, 
diese gemeine, nicht e in tragungsfähige Last vertraglich  ab
zulösen und diese A blösung im G rundbuch des Fund
grubengrundstücks stets dinglich zu sichern, denn die 
dingliche Sicherung schützt ihn eindeutig vor Ansprüchen 
der R echtsnachfolger im G rundeigentum . Beim V erkauf 
eigenen, belasteten Fundgrubengeländes verm eidet die Ein
tragung  Nachteile für ihn selbst.

In der letzten , auf diesem G ebiete bekannten Entschei
dung des K am m ergerichts vom 20. Januar 19022 hatte das 
K am m ergericht die E intragung des V erzichtes im G rund
buch des berechtigten F undgrubengrundstücks für unzu
lässig erk lärt, denn es sei m it der A blösung kein 
dingliches, e in tragungsfähiges G egenrech t des B ergw erks 
entstanden, sondern nur ein mit dem Eigentum  am G rund
stück verbundenes R echt erloschen.

1 S .  §  224 A B O , r e v id ie r te  B e rg o rd n u n g  fü r  d as H e rz o g tu m  S c h le s ie n  
und  d ie  G r a f s c h a f t  G la t z  vom  7 . 6 . 1769 C a p . X X X I  §  1 f f ,  §  120 I I  16 f f  A L R .

2 Z .B e r g r .  44 (1 9 0 3 ) S .  1 5 3 f f .

Wie ich hier schon ausgeführt habe1, ist diese Ü ber
legung angesichts des Beschlusses des R eichsgerichts vom 
25. N ovem ber 19302 nicht m ehr haltbar. Auch der Aus
beuteanspruch besteht, wie der rechtlich insoweit ver
gleichbare B ergschadensans^ruch des entschiedenen Falles 
als im Sinne des § 1018 BGB. einem anderen gegenüber, 
denn er erg ib t sich ebenfalls aus dem Eigentum  am G rund
stück und ist noch m ehr als dieser Inhalt des G rundeigen
tums. Auch hier sind G esta ttung  und Verzicht nicht nur 
schuldrechtlicher Art, sondern  w irken unm ittelbar auf ein 
Recht, das Inhalt dieses G rundeigentuifis ist.

Das A m tsgericht Beuthen (O.-S.) ha t sich nun in einer 
neuesten G rundbucheintragung obigen Ü berlegungen an
geschlossen und dam it die alte E ntscheidung des Kammer
gerichts vom Jahre 1902 als überholt angesehen. Ent
sprechend der Entscheidung des R eichsgerichts hat es 
unter V erw endung dessen dam aliger E intragungsbew illi
gung an tragsgem äß folgenden Verzicht auf Schöm berg 
Blatt 145 e in g e tra g e n r

»G runddienstbarkeit zu G unsten  des jeweiligen 
Eigentüm ers der im G rundbuch eingetragenen neu- 
consolidierten Paulus-H ohenzollern-S teink 'ohlengrube, 
e ingetragen im G rundbuch für B ergw erke des Amts
gerichts Beuthen O.-S. Band 15 Blatt 288 des Inhalts, 
daß der jew eilige E igentüm er dieser G rube berechtigt 
ist, innerhalb des G rubenfeldes A bbau zu tre iben ohne 
V erpflichtung zur Zahlung einer A usbeute. Auf den 
Parzellen K artenblatt 2 Nr. 10, 12, 13 und 118/16 ein
getragen  am 22. Januar 1943«.

Einsatz von Gefolgschaftsmitgliedern und Inhabern 
von Betrieben in der Rüstungswirtschaft.

A u s g l e i c h  v o n  H ä r t e n  b e i  V e r d i e n s t m i n d e r u n g .  
Beim E insatz von G efo lgschaftsm itg liedern  und bisher 

selbständigen E rw erbstätigen  w ird  in dem neuen Beschäf
tigungsverhältn is vielfach nicht der gleiche V erdienst e r
zielt, wie bei der früheren  Tätigkeit. D er G eneralbevoll
m ächtigte fü r den A rbeitseinsatz hat fü r den A usgleich von 
H ärten ausreichend gesorg t. In ers te r Linie ist es selbstver
ständlich A ufgabe der A rbeitseinsatzbehörden, den Einsatz 
in der R üstungsw irtschaft so zu steuern , daß nach Möglich
keit erhebliche V erdiensteinbußen dam it nicht verbunden 
sind. Soweit sich jedoch aus arbeitseinsatzm äßigen Gründen 
diese Z ielsetzung nicht verw irklichen läßt, kommen zum 
Ausgleich von V erdienstm inderungen die entsprechenden 
Vorschriften zur Anwendung.

Die Stillegung eines Betriebes zwecks U m setzung der 
B etriebsangehörigen in die R üstungsw irtschaft g ilt als 
Stillegung auf G rund der V erordnung über die Stillegung 
von Betrieben zur F reim achung von A rbeitskräften  vom 
21 .3 .1 9 4 0 . W enn G e f o l g s c h a f t s m i t g l i e d e r  binnen 
3 M onaten nach einer solchen S tillegung anderw eitig  ein
gesetzt w erden, so können sie D ienstpflichtunterstü tzung, 
d. h. Trennungszuschläge und gegebenenfalls Sonderunter
stützung gem äß dem E rlaß  des G eneralbevollm ächtigten 
für den A rbeitseinsatz über D ienstpflich tun terstü tzung  vom 
8. 2 . 1943 erhalten. Auch auf G efo lgschaftsm itg lieder aus 
Betrieben, die auf G rund  des E rlasses des F ührers vom
13. 1. 1943 über den um fassenden E insatz von Männern 
und Frauen fü r A ufgaben der R eichsverteidigung still
gelegt w orden sind, finden die V orschriften über die G e
w ährung von D ienstpflichtunterstü tzung in gleicher Weise 
Anwendung, ohne daß es einer form ellen  D ienstverpflich
tung bedarf. Besteht som it fü r A rbeiter und A ngestellte, 
die aus stillgelegten  Betrieben an A rbeitsplätzen in der 
R üstungsw irtschaft eingesetzt w erden, eine rechtliche 
G rundlage fü r die G ew ährung von D ienstpflichtunter
stützung, so müssen dem gegenüber A rbeiter und A ngestellte, 
die aus w eiterarbeitenden Betrieben lediglich an A rbeits
plätze in der R üstungsw irtschaft u m g e s e t z t  w erden, von 
den A rbeitsäm tern d ienstverpflich tet w erden, um in den 
Genuß der D ienstpflich tun terstü tzung  zu gelangen. Die 
A rbeitsäm ter w erden von dieser M öglichkeit sow ohl aus 
G ründen der A ufrech terhaltung  des alten A rbeitsverhält
nisses als auch zum Zwecke des Ausgleichs e tw aiger H ärten 
w eitgehend G ebrauch machen.

Auch bei I n h a b e r n  v o n  B e t r i e b e n ,  die nach E in 
ste llung  ihres Betriebes bzw. ih rer T ätigkeit in der R üstungs
w irtschaft eingesetzt w erden, muß der G rundsatz  der E n t
lohnung nach der Leistung im Betrieb aufrech t erhalten

1 G lü c k a u f  78 (1 9 4 2 ) S .  90 /91 .
2 Z .  B e r g r .  72 (1 9 3 1 ) S .  5 4 2 f f  und R G  1930 S .  3 5 0 f f .
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w erden. E s kann demnach keinesfalls zugelassen w erden, 
daß B etriebsführer m it Rücksicht auf die bisherigen E in 
künfte d ieser Personen besondere, von den im Betrieb üb
lichen Regeln abw eichende V ereinbarungen der Bezüge 
treffen . D er G eneralbevollm ächtig te fü r den A rbeitseinsatz 
hat die M öglichkeit d er G ew ährung  von D ienstpflich tun ter
stützung auch auf diesen Personenkreis ausgedehnt. Bisher 
selbständige E rw erbstä tige  können demnach wie A rbeiter

und A ngestellte Trennungszuschläge- und S onderun ter
stützung erhalten. Neben dem U nterhaltsbedarf (H öchst
grenze fü r die Berechnung m onatlich 600 31M) w ird  Sonder
unterstützung nur fü r  die persönlichen V erbindlichkeiten 
gew ährt, da zur A bwicklung d er gew erblichen V erbind
lichkeiten die G em einschaftshilfe der W irtschaft und die 
V ertragshilfe des Richters in F rage kom m en.

O berreg ierungsra t Dr. S t u r n ,  H eidelberg.

W I R T S C H A F T L I C H E S
K anadas B ergbau im Jah re  1942.

Nach einer am tlichen M itteilung der kanadischen 
Regierung erreich te  die B ergbauförderung  des Landes im 
Jahre 1942 w ertm äßig  einen neuen H öchststand m it
564,2 M ill. $. Die E ntw icklung in den letzten Jahren geht 
aus'Z ahlen tafel 1 hervor.

Z a h l e n t a f e l  1. G eldw ert der bergbaulichen Förderung  
Kanadas.

J a h r M i l l .  $ Ja h r M i l l .  $

193S 450 1941 560
1939 470 1942 564
1940 529

fügung gestellt. Die Ver. Staaten sind an der B ergbau
leistung K anadas im w esentlichen nur in Nickel und Alu
minium interessiert und beteiligt.

Zahlentafel 2 g ib t einen Versuch w ieder, die bis 1939 
noch vollständig auf G rund am tlicher Angaben bekannten 
Förderzahlen der einzelnen B ergbauzw eige w enigstens te il
weise für die spätem  Jahre fortzuführen.

Z a h l e n t a f e l  2. K anadas bergbauliche Förderung .

Seit 1939 w erden keine m engenm äßigen F örderangaben 
veröffentlicht, so daß man hinsichtlich der Entw icklung 
der einzelnen B ergbauzw eige auf gelegentliche M it
teilungen, nam entlich in dem Fachschrifttum  der Ver. 
Staaten, und auf Schätzungen angew iesen ist. Einen g e
wissen A nhaltspunkt für die 1942 erzielten F ortschritte  
gew ährt aber die am tliche A ngabe, daß die G olderzeugung, 
auf die bisher etw a ein D ritte l des gesam ten Bergbau- 
wertes entfiel und die dam it w eitaus an d er Spitze aller 
Bergbauzweige stand, im V ergleich zum V orjahr w ert
mäßig um 20 Mill. $ gesunken ist. D er R ückgang beruh t 
aut der Schließung einer Reihe von G ruben  in den P ro 
vinzen ;Quebec und O ntario , die w ie Porcupine und  Kirk- 
land Lake ausschließlich oder fast ausschließlich Gold 
liefern und daher k riegsw irtschaftlich  einstw eilen en tb eh r
lich sind. Die B elegschaften sind teilw eise auf die Kupfer-, 
Nickel- und B leizinkerz-Reviere übergeführt w orden. Eine 
wesentlich stärkere  E inschränkung der G oldgew innung 
kommt schon deshalb  nicht in B etracht, weil eine Reihe 
der w ichtigsten G oldreviere wie N oranda, Sudbury, Flin 
Flon Sheritt-G ordon u. a. in der H auptsache als E rzeuger 
der kriegsw irtschaftlich w ichtigen M etalle K upfer, N ickel, 
Zink und Blei B edeutung besitzen.

Die P reise sind für fast säm tliche M ineralien, ins
besondere für die M etalle, durch V erordnungen der kana
dischen R egierung bzw . durch die für die ganze K riegs
dauer geltenden L ieferverträge mit dem  britischen V er
sorgungsm inisterium  festgelegt. Infolgedessen entspricht 
die Steigerung des G esam tfö rderw ertes, zumal unter 
Berücksichtigung des R ückgangs der G oldgew innung um 
20 Mill. $, einer w eitern  k räftigen  Z unahm e der F ö rd e r
menge in den kriegsw irtschaftlich  w ichtigen M ineralroh
stoffen, w ahrscheinlich vor allem  in den zur Zeit besonders 
stark gefrag ten  M etallen N ickel, K upfer, Blei und Zink. 
Im übrigen hat Kanada im abgelaufenen Jah r erstm alig  
die G ew innung von M agnesium  aufgenom m en, durch V er
arbeitung von D olom it im O sten und von M agnesit in 
Brit.-Kolumbien. F erner setzte im Jahre 1942 die G e
winnung von Zinn als N ebenerzeugnis der Bleizinkerz- 
V erhüttung von T ra il in Brit.-K olum bien ein und lieferte 
schätzungsw eise 500 t, eine M enge, die sich allerdings 
schwerlich noch w esentlich steigern  lassen wird. 1942 hat 
Kanada zum erstenm al W olfram erz in nennensw erten 
M engen gefö rdert. D er am tliche Bericht w eist ferner d ar
auf hin, daß die Q uecksilbergew innung, die seit 1940 in 
größerm  A usm aße betrieben w ird , 1942 zum erstenm al 
einen S tand erre ich t hat, der auch nennensw erte A usfuhr
m engen freiließ. Im übrigen sprich t der Bericht die E r
w artung  aus, daß das Jah r 1943 w eitere beträchtliche 
S teigerungen in der F ö rderung  der m eisten M ineralien 
bringen w erde, da im abgelaufenen Jah r zahlreiche neue 
B ergw erke in B etrieb genom m en seien, deren Förderziffern  
im laufenden Jah r zun G eltung  kom m en w ürden. Entgegen 
gelegentlich  vertretenen  V erm utungen w ird die kanadische 
B ergbau- und H üttengew innung , sow eit sie nicht für die 
eigne R üstungsindustrie  in A nspruch genom m en w ird, in 
der H auptsache dem M utterland G roßbritannien  zur V er

M in e ra l E in h e it 1938 1939 1940 1941 1942

S te in k o h le  . . . . 1000 t 10696 10985 12628
j l 6 0 0 0

B ra u n k o h le  . . . 2225 309 4 329 5
E rd ö l ............................... 896 1005 1 150 1 300 .
E rd g a s  .........................
G o l d ...............................

M i l l .  cb m 946 1000 946
t 147 158 166 147 130

P la t in  ............................... t 5 5
P la t in n ie ta lle  . . t 4 4
S i l b e r ............................... t 691 720 741
K u p f e r ......................... 1000 t 269 276 317
Z i n n ............................... t — —■ — 50 0 1
B l e i ..................................... 1000 t 190 180' 210'
Z i n k ............................... 173 e tw a  1651 e tw a  200'
Q u e c k s ilb e r  . . . t 0 ,3

96
0 ,2
103

300' 400 ' 5 0 0 1
N ic k e l ............................... 1000 t 110' 115* 125’
K o b a lt .  . . . . . t 208 332 -  ,
A n t im o n ......................... 1000 t 0 0 ,6
W i s m u t ......................... t 4 206
K a d m iu m  . . . . 1000 t 0 ,3 0 ,4 3,1
E i s e n e r z ......................... — 300' 450' .

M a n g a n e rz  . . . — 0 ,4
C h ro m e rz  . . . . — — g e r in g .
W o lf ra m e rz  . . . t — — e in ig e e in ig e e in ig e
M o ly b d ä n e rz  . . t 6 1
U r a n e r z ......................... t 4751 6 0 0 1
R a d i u m ......................... g 70' 85'
S c h w e fe lk ie s  . . . l(X )0  t 40 207
G lim m e r  . . . . 0, 5

263
0, 8

A s b e s t ............................... 331 314
T a l k ..................................... 10 12
M a g n e s it  . . . .  
F lu ß s p a t .........................

2 0 ’
0 ,2
398

0 ,2
386S te in -  u . K o c h s a lz r 422

S e l e n ............................... t 163
T e l l u r ............................... t 22 .

1 G e sc h ä tz t .

Eine neue staatliche B ergbaugesellschaft in der T ürkei.
Das türkische W irtschaftsm inisterium  hat einen G e

setzentw urf ausgearbeite t, der die G ründung  einer neuen 
staatlichen G esellschaft für die B ew irtschaftung des S tein
kohlenbergbaus im Revier von Songuldak-Eregli vorsieht. 
Die V erstaatlichung der bisher hauptsächlich in fran 
zösischen H änden befindlichen B ergbauunternehm en w ar 
bereits vor einiger Z eit beschlossen w orden. Die G esell
schaft (Tas Köm ürü Isletm eleri K urum u) soll ein A ktien
kapital von 50 Mill. £ tq  (ein T ürkenpfund  entspricht nach 
dem jetzigen K ursw ert etw a 1,2 3tM) e rhalten ; der B etrag 
soll e rfo rderlichenfalls au f Beschluß des M inisterrates auf 
100 Mill. £ tq  erhöht w erden.

Die G esellschaft soll alle technischen und handels
m äßigen T ätigkeiten  der F ö rderung  und des A bsatzes der 
S teinkohle und der Steinkohlenerzeugnisse übernehm en. 
H ierzu gehören insbesondere die E rrichtung und der Be
trieb  von E isenbahnen und Seilbahnen zur B eförderung 
der Kohle von den G ruben bis zu den H äfen, E isenbahn
stationen und A nlegeplätze, K raftzentralen  fü r  den 
E nerg iebedarf, sow ie fo rstw irtschaftliche B etätigung zur 
Beschaffung von G rubenholz. Zu diesen Zw ecken kann 
die G esellschaft auch U nternehm ungen in- und außerhalb  
des Landes errichten  und durch sie die erw ähnten A r
beiten ausführen lassen. Sie kann hierfür die erforderlichen 
O rganisationen schaffen, Z w eigstellen errichten  und V er
tre tungen  un terhalten .

D er S taa t b ring t zur A ufbringung des K apitals die 
b isher der staatlichen E ti-B ank zustehenden K oh len 
bergbaurechte, fe rn e r alle Rechte an den H äfen Songuldak- 
G elik  und G elik-C atalagzi, das E igentum  an der E isen
bahnstrecke Kozlu-Kilimli und säm tliche A ktiven der S tein
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kohlenbergw erke von Eregli und der vom S taat sonst üb e r
nommenen G ruben und  G rundstücke und die V erteilungs
stelle fü r Kohle m it ihren gesam ten bew eglichen und unbe
w eglichen W erten  ein und schießt außerdem  für die Arbeit 
des U nternehm ens ein gew isses B etriebskapital ein.

Die G esellschaft soll das Recht erhalten, Anleihen bis 
zur H älfte des G esam tkapitals aufzunehm en. Sie w ird von 
einem fünfköpfigen V erw altungsrat geleitet. F ü r den E r
w erb der von ihr benötig ten  G rundstücke w ird ihr das 
R echt der E nteignung gegen angem essene Entschädigung 
übertragen.

Bis die neue G esellschaft ihre T ätigkeit aufnehm en 
kann, sollen die bestehende B etriebsorganisation des B erg
baus im Revier von E regli sow ie die K ohlenverteilungs
stelle in b isheriger W eise W eiterarbeiten.

E inrichtung einer staatlichen A nkaufzentrale für 
W olfram erze in Südrhodesien.

Durch den V erlust der südostasiatischen F örderländer 
ist die V ersorgung G roßbritanniens und der Ver. Staaten 
von Amerika m it dem hochw ertigen S tahlveredler W olfram  
in erhebliche Schwierigkeiten geraten , so daß die Förderung  
überall m it staatlichen M itteln vorangetrieben w ird. Das 
britische V ersorgungsm inisterium  rechnet insbesondere 
auch au f eine V erm ehrung der W olfram erzförderung  in 
Südrhodesien, wo im Jahre 1938 329 t  und  1939 270 t  
K onzentrat m it 60 o/o W Oä ge fö rd e rt w orden sind. Die 
W olfram erze tre ten  nu r in w eit verstreuten  und im einzelnen, 
w enig um fangreichen Vorkommen auf, so daß die E r 
schließung nur in kleinen und kleinsten Betrieben erfo lgen  
kann, deren F ö rderung  tran spo rt- und handelsm äßig 
schlecht verw ertet w ird. Das britische V ersorgungsm ini
sterium  hat un ter diesen U m ständen in der G oldfield  Rho- 
desian Developm ent Co. in Bulawayo eine V ertretung ein
gerichtet, die als zentrale A nkaufs- und V ertriebsstelle die 
P roduktion auch der K leinbetriebe sam m elt und  gemeinsam 
der A usfuhr zuführt. Die genannte G esellschaft ha t zu
gesagt, jede M enge von m indestens 250 kg G ew icht zum 
amtlichen Preis anzukaufen und dem britischen Versor- 
gungsm inisterium  zuzuleiten. Sie hat dieses V erm ittlungs
geschäft kostenlos durchzuführen versprochen.

G leichzeitig hat die südrhodesische R egierung M aß
nahmen erg riffen , um den Bergbau au f die besonders be
gehrten nichtedlen M etalle zu beleben. Sie hat alle Berg
baukonzessionen auf d erartige  M etalle fü r verfallen  erk lärt, 
deren bisherige E igentüm er nicht innerhalb dreier Monate 
ausreichend Aufschluß- und A bbauarbeiten einleiten. Nach 
Ablauf der F rist kann der B efgbaum inister die Konzession 
anderw eitig  an w illigere U nternehm er vergeben.

Leichtm etallerzeugung in den Ver. S taaten  von Amerika.
Die außerordentliche S teigerung der G ew innung von 

Aluminium und M agnesium  e rfo lg t in der H auptsache zur 
V ersorgung der F lugzeugindustrie, deren Leistung einst
weilen bis zur H erste llung  von 120000 F lugzeugen jäh r
lich gebracht w erden soll. Die P lanziffe rn  fü r 1943 stellen

J a h r
A lu m in iu m  | M a g n e s iu m  

in  1000 t
J a h r

A lu m in iu m  | M a g n e s iu m  

in  1000 t

1938 130 2 ,9 1941 279 15
1939 148 3 ,0 19421 450 61
1940 187 5 ,7 1943-’ 950 320

1 V o r lä u f ig e  S c h ä tz u n g . —  2 G e p la n t .

die K apazität der W erke nach dem endgültigen  Ausbau
program m  dar, das im Jahre 1943 seinen vorläufigen Ab
schluß finden soll. Die tatsächliche P roduktion würde 
demnach, wenn überhaupt, w ohl ers t im Jahre 1944 die 
vorgesehenen P lanziffern  erreichen. Zum  Vergleich sei an
geführt, daß die gesam te W eltproduktion  im letzten 
F riedensjah r 1938 fü r Aluminium 579000 m etr. t, für 
M agnesium 25000 m etr. t  erreich t hatte. Da auch einige 
der ändern kriegführenden Länder ähnliche Produktions
steigerungen vornehm en, w ird  kein Z w eig d er Bergbau- 
und H ütten industrie  durch den K rieg eine derartige 
U m w älzung erfahren  wie die E rzeugung  der Leichtmetalle. 
T rotz des riesenhaften Produktionsausbaus in den Ver. 
Staaten steh t im übrigen schon heute fest, daß das Land 
Mühe hat, auch nur den B edarf der R üstungsindustrie 
vollständig  zu decken; die Z ivilbevölkerung muß bis auf 
weiteres auf B efriedigung ihres B edarfs so w eitgehend ver
zichten, daß sogar eine E insam m lung der A luminium geräte 
aus den H aushalten im abgelaufenen Jah r sta ttgefunden  hat.

P A T E N T B E R I C H T
G eb ra u ch sm u ster -E in tra g u n g en ,

b ek a n n tg e m a ch t im  P a te n tb la t t  vom  24 . J u n i  1943.

5 c , 1 5 3 3 2 1 6 . N ie d e rrh e in is c h e  B e rg  w e rk s - A G .,  N e u k irc h e n  ( K r .  M o e rs ) . 
A u sb a u h e b e r z u r  E r le ic h te r u n g  des E in b r in g e n s  vo n  A u s b a u m a te r ia l im  
S te in k o h le n -S tre b b a u . 2 5 .1 .4 3 .

D e u tsch e  P a ten te .
(V o n  dem  T a g e , an dem d ie  E r te i lu n g  e in es P a ten te s  b ekan n tg em ach t w o rd en  
ist, lä u f t  d ie  fü n f jä h r ig e  F r i s t ,  in n e rh a lb  d eren  e ine  N ic h t ig k e it s k la g e  gegen 

d as P a te n t  e rh o b en  w e rd e n  k a n n ) .

1 b  ( 7 ) .  734893, vom  9 .8 . 4 0 .  F r i e d .  K r u p p  G r u s o n w e r k  A G .  in  
M a g d e b u r g - B u c k a u .  M a g n e ts ch e id e r  zu r  A u fb e re itu n g  fe in k ö rn ig e r  
m agn e tisch e r S to ffe .

D e r  S c h e id e r  h at m it  ih re n  F e ld s p u le n  ü b e r e inem  gem e insam en  Jo ch  
an g e o rd n e te  E in z e lp o le  und d iesen  b en ach b arte  F e ld e r ,  d ie  d u rch  e inen  
m e h rp h a s ig e n  W e c h s e ls t ro m  so  e r re g t  w e rd e n , d aß  z w isc h e n  ih nen  e in  quer 
z u r  F ö rd e r r ic h tu n g  des S ch e id e g u te s  h in  und h e r p en d e ln d e r K r a f t l in ie n 
f lu ß  e n ts te h t . F a l l s  d as S ch e id e g u t d u rch  e in e  u m la u fe n d e , a u s  e inem  un
m a g n e tisc h en  o d e r n ic h tm e ta llis c h e n  W e rk s to f f  b estehende T ro m m e l d u rch  
d ie  M a g n e tfe ld e r  des S c h e id e rs  b e fö rd e rt  w ir d ,  können  d ie  M ag n e tp o le  
o d e r F e ld k e rn e  s ic h  b o g e n fö rm ig  im  D re h s in n  d er T ro m m e l e rs t re c k e n  und 
in  d e r  R ic h tu n g  d er A c h se  d e r T ro m m e l h in te re in a n d e r  a ng e o rd ne t w e rd e n . 
D a b e i w e rd e n  b en ach b arte  F e ld e r  von  im  K r e is la u f  a u fe in a n d e rfo lg e n d e n  
P h ase n  des M e h rp h a sen n e tze s  e r re g t . Z w is c h e n  je  z w e i b en achb arten  P o le n  
kön nen  z w e i von  v e rsc h ie d e n e n  P h ase n  g e sp e is te  W ic k lu n g e n  r in g fö rm ig  um 
d as Jo c h  g e w ic k e lt  und so  g e s c h a lte t  s e in , daß zu  b e iden  Se iten  je d e s  P o le s  
vo n  d e r  g le ic h e n  P h ase  e rre g te , je d o ch  in  e n tg eg en g ese tz te r R ic h tu n g  vom  
S tro m  d u rc h flo s se n e  S p u le n  lie g e n .

l c  ( l o i ) .  735043, vo m  2 . 2 . 3 7 .  K l ö c k n e r - H u m b o l d t - D e u t z  A G .  
in  K ö l n .  V o rr ic h tu n g  zu r  S chw im m - un d  S in k a u fb e re itu n g  von  K o h le  und  
äh n lich e n  S to ffe n .  Z u s .  z .  P a t .  7 2 9 7 5 7 . D a s  H a u p tp a t . h a t ang e fang en  am 
17. 6 . 36 .

B e i d e r d u rch  d as H a u p tp a te n t g esch ü tz ten  V o rr ic h tu n g  z u r  S ch  w im m 
und S in k a u fb e re itu n g  vo n  S te in k o h le  u . d g l. m ünd et d e r A u s tra g  fü r  das 
sc h w e re  G u t  in  e in  R ü c k la u f  ro h r  fü r  d ie  T r ü b e . D a m it  d ie  G e s c h w in d ig k e it  
d e r  T rü b e  in  dem  A u s tra g  f ü r  das sc h w e re  G u t  in  w e ite n  G re n ze n  g e re g e lt  
w e rd e n  k a n n , i s t  g em äß  d e r E r f in d u n g  in  dem  R ü c k la u f r o h r  fü r  d ie  T rü b e  
o b e rh a lb  d e r S te l le  des S c h e id e g e fä ß e s , an  d e r d e r A u s tra g  in  d ie se s R o h r  
m ü n d e t, e in  zu m  V e rä n d e rn  des D u rc h f lu ß q u e rs c h n it te s  des R o h re s  d ien en 
d e r S c h ie b e r  an g e o rd n e t .

5 b  (233o). 735074, vom  3 . 1. 3 9 . G e b r .  E i c k h o f f  M a s c h i n e n 
f a b r i k  u n d  E i s e n g i e ß e r e i  i n  B o c h u m .  S ch rä m m e iß e l m it e inem  an 
se in e r S p a n flä ch e  be fe s tig ten  S ch n e id p lä ttch e n  aus H a r tm e ta ll.

D a s  v o r  dem  K o p f  des M e iß e ls  an g e o rd n e te , den K o p f  an  den F la n k e n  
u n te r  S tu fc n b i ld u n g  ü b e rra g en d e  S c h n e id p lä ttc h e n  is t  t r a p e z fö rm ig . D ie  
S c h e n k e l des T r ä g e r s  und d ie  k le in e re , m it  ih r e r  M it te  an d e r S p itz e  d es 
M e iß e ls c h a f te s  lie g e n d e  G ru n d l in ie  d es T ra p e z e s  b ild e n  g e ra d e  S ch n e id 
k a n te n . In  d iesen  kön nen  zu m  A b b re ch e n  d e r vom  M e iß e l g e lö ste n  Späne 
d ien en d e  N ute n  v o rg eseh en  w e rd e n .

5 b (4 0 ) .  734894, vo m  2 8 . 1. 3 9 . 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 .  E in e n  H o h lra u m  ausa rbe itende  G ew innungsm asch ine  fü r  
K o h le  und  andere  M in e ra lie n .

D ie  M a sc h in e  h a t w ie  b ek a n n t e ine  S c h rä m v o r r ic h tu n g , d u rch  d ie im 
L ie g e n d e n  des den au szu a rb e ite n d e n  H o h lra u m  a u s fü lle n d e n  anstehenden 
G e b irg e s  e in  S c h ra m  h e rg e s te l lt  w ir d ,  e in en  zu m  A b b re ch e n  d es unter
sc h rä m te n  G e b irg e s  d ien en d en , d u rch  e in  P re ß lu f ts c h la g w e rk z e u g  v o rzu 
tre ib en d en  K e i l  und e inen  zu m  Z u fü h re n  d es d u rc h  den K e i l  abgesprengten  
G e s te in s  (K o h le  o . d g l . )  zu m  S t re b fö rd e rm it te l d ien en d en  R ä u m e r. G em äß 
d er E r f in d u n g  is t  z w is c h e n  dem  den S c h la g  d es P re ß lu f ts c h la g w e rk z e u g e s  
a u f den K e i l  ü b e rtra g e n d e n  S c h la g b o lz e n  und dem  Z y l in d e r  des W e rk 
zeug es e in  n a c h g ie b ig e r  (e la s t is c h e r )  P u f fe r  e in g e s c h a lte t , d e r b e im  A u f
t re f fe n  des S c h la g k o lb e n s  a u f  den S c h la g b o lz e n  e in en  T e i l  d e r S c h la g 
e n e rg ie  an den Z y l in d e r  a b g ib t . N a ch  dem  S c h la g h u b  rü c k t  d e r s ic h  ent
sp an ne nd e , s ic h  a u f den fe s tg e k le m m te n  K e i l  s tü tzen d e  P u f fe r  das 
Z y lin d e rg e h ä u se  in  d e r A rb e its r ic h tu n g  v o r .

5 c  (9 o i) .  734715, vo m  1 2 .4 .4 0 .  D r . - I n g .  A r n o l d  H a a r m a o n  in  
B r a m b a u e r  ( W e s t f . ) .  G ru b en au sb au  aus B e ton .

B e i dem  A u sb a u  s in d  w ie  b e k a n n t z w isc h e n  lä n g e re n  Segm enten  aus 
S ta m p fb e to n  s ta rk e  E in la g e n  a u s  e inem  n a c h g ie b ig e n  W e r k s to f f ,  z .  B .  H o lz , 
e in g e s c h a lte t , d e ren  D ru c k ü b e r t ra g u n g  vo n  d e r M it te  n ach  den S e ite n  ab
n im m t. D ie  e in a n d e r zu g e k e h rte n  E n d e n  d e r S eg m e nte  o d e r e in e s der 
S eg m ente  s in d  m it  e in e r  den S p a lt  z w is c h e n  den Seg m enten  nach 
a uß en  e rw e ite rn d e n  A b sc h rä g u n g  o d e r W ö lb u n g  v o n  g ro ß e r  T ie fe  
( z .  B .  je  V s  d e r G e sa m tq u e rs c h n it t sb re ite  des S e g m e n te s ) ve rse h e n . 
D ie  E r f in d u n g  b es te h t d a r in , d aß  d ie  d u rc h  d ie  A b s c h rä g u n g  oder 
W ö lb u n g  d e r  E n d e n  d er B e to n seg m e n te  g e b ild e te n  k e ila r t ig e n  E r 
w e ite ru n g e n  a ls  o ffe n e  A u s w e ic h rä u m e  a u s g e b ild e t  s in d , in  w e lch e  
sc h m a le  k e ilfö rm ig e  K ö rp e r  a u s  H o lz  o . d g l . ,  d . h . K ö rp e r  g e r in g e r  D ru c k 
f e s t ig k e it ,  in  A b s ta n d  vo n  e in a n d e r  e in g e se tz t  s in d . D ie  k e ilfö rm ig e n  
K ö rp e r  d ienen  zum  T ra g e n  von  V e r s c h a lu n g s g lie d e rn . In  d e r L ä n g s r ic h tu n g  
d er S t re c k e  kön nen  in  dem  A u sb a u  E in la g e n  vo n  e tw a  d e r L ä n g e  d e r S tä rk e  
d er Be to n seg m e n te  m it  e tw a  in  d e r M it te  lie g en d e n  E in la g e n  g e r in g e re r  
L ä n g e  z .  B .  in  g le ic h m ä ß ig e r  F o lg e  a b w e c h se ln  und kö n ne n  d ie  k e ilfö rm ig e n  
K ö rp e r  a u f den  lä n g e re n  E in la g e n  a b g e stü tz t  w e rd e n .

5c (1 0 io ) . 734 833, vo m  2 3 .4 .3 9 . S t e i n k o h l e n g e w e r k s c h a f t  d e r  
R e i c h s w e r k e  H e r m a n n  G ö r i n g  in  H a m m  ( W e s t f . )  E in r ic h tu n g  zum  
R auben  von  G ru b en s tem p e ln .  Z u s .  z .  P a t .  7 1 6 1 7 9 . D a s  H a u p tp . h a t an
g e fan g en  am  16 . 4 . 39 .

Je d e r  S te m p e l ru h t  a u f e inem  R a u b s c h l it t e n , d e r  v o rn  und h in te n  m it  
en tg eg en g ese tzt g e r ic h te te n  A b sc h rä g u n g e n  v e rse h e n  is t .  D ie  le tz te re n  e r 
m ö g lic h e n  e s , d aß  d e r  m it te ls  d e r R a u b w in d e  gezo g en e  S c h lit te n  s ic h  in 
den in  A rb e its s te llu n g  b e fin d lic h e n  S c h lit te n  v o rb e ib e w reg t und d ie  S c h lit te n  
e in e r  u n te r e inem  S c h a le ise n  stehend en  G ru p p e  v o n  G ru b e n s te m p e ln  un
m it te lb a r  an d as R a u b g e s c h ir r  an g e sch lo sse n  w e rd e n  k ö n n e n . Z w e c k s  B i l 
dung e in e r  le ic h t  lö sb a re n  V e rb in d u n g  z w isc h e n  dem  S c h lit t e n  und dem  
S tem p e l kan n  a u f dem  S c h lit te n  e in  h in te r  dem  S te m p e l lie g e n d e r  A n s c h la g  
m it  e inem  a u f re c h t  stehend en  d o rn a rt ig e n  A n s a tz  v o rg eseh en  w e rd e n , d e r in  
e in  L o c h  des b e im  R a u b e n  nach  h in te n  u m kip p e n d en  S te m p e ls  e in g r e if t  
und den  S te m p e l a u f fä n g t . D e r  S c h lit te n  k a n n  fe rn e r  so  la n g  s e in , d a ß  a u f



^ Ä s p e l aKfgcsxellt werden ¿öcxks. uad die hmt*r die Stempel 
fassenden A rsen .¿ge können >o auf ce=j Schimen rerteilt sen . daß sie sich 
■ach dem L «re iß en  erd  Farben eines -**mpels aa ien  nächsten Stempel 
aalegen. Dabei kann der Schlitten aas einzelnes Teilen zusammengesetzt 
sein, cie geieu^ig n iteiaaBder — ■— nfm  s a d .

5c ( I I ) .  734954, t o s  12 . 1 1 .  3g. A u g u s t  F a u k e  io E s s e » .  Grube»- 
Ziss. z. Pat. 733279. Das Hauptpat. hat mgefangen am 2 . 3. 38.

Die bei dem Aashaa gemäß rf*»»» Hauptpaten? verwendeten. euerseits 
d u rch  Stempel tusd Schalhölzer der K a p p e r  unterstützten. andererseits in 
Bohrlöchern des Stooes fes^geklanmerrer Verspannucgseisen sind mit den 
des 5®c?ß zunächst stehenden Ba-sen und die letzteren mit den anschiie&enden 
B a se n  verbunden. wobei eice Vorspannung vorgesehen sein karr. D ie  die 
go to *  heu mit den a rschließenden B arer verbindenden Teile kirnen als 
Yerzagselemente msgeoddet sein, and die Verspann tr* ¿3- nnd Yerzugs- 
demente körnten durch auf den Kappen aageordeete Zwiscfaesmitte! mit den 
Kappen verbanden werden. Ferner können die in der Fluchtlinie der Ver- 
sp asrrr^  se lenen re ^zgeordneten Gleitschabe so verstärkt werden, daß sie 
das Hangende mittelbar oder unmittelbar tragen s d  den n ö tig e n  Spiel- 
nam  rer die Verschiebung der übrigen Oleitscimfee gewährkisten.

5c CH). 734955. vom 12 . 1 1 .  38. A u g u s t  F u n k e  in E s s e n .  
Gmbexnss m itte Li i m  StoS verklammerter Yerspunmangs- sxd  Yerzzgs- 
elemgute. Z as. z_ Pat. 733279. Das H arptpat. hat a rg efa rg er am 2. 3. 38.

Die bei dem durch Stempel m i  Schalhölzer oder Kappen unterstützten, 
im StoÄ festgeklemm tcr Verspinnung seisec sind durch a is  zwei Backen mit 
sekreten anf CMamderfci I g w k  ■ g  Leichs irrigen  Keilflächen bestehende
Klemmvorrichtungen. in' den Bohrlöchern des Stoßes festgeklemmt. Die Ver- 
sp irrm g se .ser  greifen a r  eine der Backes a s . während die andere Backe 
aaf der Sohle der Bohrlöcher ein festes W iderlager für die in der Acfas-

nentuag der Verspannung seisen wirkende Zugbeanspruchung bildet- Die 
Backen köanen durch Bolzes uni 1 ¿sehen miteinander verbunden sein, wobei 
die Bolzen in Schlitze der Backen eingreif es. die parallel zu deren Keil-
fläcbeu verlaufen.

19a (37). 734719. vom 11.1.40. Land  W ü r t t e m b e r g ,  v e r t r e t e n  
d n r e h  den W ü r t t .  I n n e n m i n i s t e r  in S t u t t g a r t .  Verfuhren zum 
AmfteUeu von. Ölschiefer-Lege n iesten  zwecks Schwelung.

Die Lagerstätten werden in Abbarräume aufgeteilt, die zu beiden 
Seiten voa parallelen, im liegenden Teil der Lagerstätten auf gefahrenen 
Strecken begrenzt sind. Der Abstand zwischen den Strecken wird dabei so 
groß gewählt, daß nach Hereingewinmmg einer Scheibe der Lagerstätten 
und dem Hereinbrechen der Schichten des Hangenden ein einziger Abbau
raum entsteht. Bei emfallenden Lagerstätten kann in Richtung des Ein
fall eos geschwelt werden.

35a (9jö). 734995. vom 17.8.41. De ma g  AG. D o i sb n r g .  Schneit- 
fördersnlnge für Ge fnM orderen gen.

Die Anlage hat wie bekannt Hauptspariatten für die Fördergefäße. An 
den Stellen, an denen diese Latten unterbrochen sind, sind seitlich der 
Latten Fangleisten angeordnet, die als Widerlager für die an den Seiten 
der Gefäße angebrachten Werkzeuge der Fangvorrichtungen dienen. Die 
Führung der Gefäße wird an den Unterbrechungsstellen der Latten von 
sog. Eckführungen bewirkt. Bei doppeltrümmiger Förderung werden die 
beiden inneren Fangleisten gegeneinander abgestutzt oder miteinander ver
bunden. Bei der Anordnung der Fangleisten kann das Querstück für das 
Fingergestänge unmittelbar an der Königsstange der Fördergefäße be
festigt und das Gestänge symmetrisch zu beiden Achsen des Gefäßes an
geordnet werden.

B Ü C H E R
Das riederschlesisch-böhmische Steiakohleabeckea. Voo W . B a u m . M ark 

scheider und Lehrer an der Bergschuie zu W aldenburg in Schlesien.
2_ A u fl. 1942. 4ö S. a l t  5 T a f. Hrsg. voa der Nkäersch Lesischea 
S e e ic k c h k n - B e rg r a u h i l f s k a s s e  W aldenburg in Schlesien.
Der bei ihrem Erscheinen m  der 1. Auflage in weiten Kreisen des 

Eergtaus begrüßten Einführung in die stratigraphischen und tektonischen 
Verhältnisse Jer nievferschlesisch-fcöhmischen Stentkoölenabligenmg ist nun
mehr ebae N ecaiflage gefolgt. Durch Berücksichtigung der seit dem Jahre 
1127 geschaf fenen Neuaufschlüsse der Gruben sowie der Beschlüsse der 
H ecrkser Koaferesz mzd der wissenschaftlichen Einzelergebcisse der neuen 
smamg raphischen Untersuchungen im  n jede rscfcles ischen Karboc liegt da
mit wieder eine allgemein verständliche neuzeitliche Darstellung dieses 
Bezirks to t.  Das m it lehrreichen zeichnerischen Darstellungen und über- 
sicimkAen FlögvergLeichungstabelien lusgestattete W erkdien w ird  zu seinem 
Teil dazu beitragen, den durch die Ungunst der geologischen Verhältnisse 
bedingten Kamp: des niederschlesischen Bergbaus um. seine Existenz and 
ihn? Weiterentwicklung za erleichtern. K a k a k .

Z \± o m sa u  ta u  l ie a w e  geolo^isch-pale ontologische Onderzoekingen van
d e s  O edergroed van Nederland. in C p irach t van de g e z a n e n l i jk e  Iim - 
bargsche 5 t e e n k ö le n d jn e n .  O n d e r  Leiding van M r . D r .  S c .  Ing. v a n  
W a t e r s c h o o t  v a a  d e r  G r a c h t ,  Professor D r. W . J .  J o n g -  
m a n s . D r .  I r .  P .  T e s c h  und Dr .  L .  U .  de S i t t e r .  (Mededeelinges 
v a n  de g e o lo g isc h e  S t ic h t in g . Serie C .)  475 S. m it Abb. im Text und 
auf ia f .  M a a s t r ic h t  1912. Ennest van Aelst.
T e n  D a m , A .  u n i  T h .  R e in h o ld : D i e  s t r a t i g r a p h i s c h e  G l i e d e 

r e  c g  d e s  s i e d e r l ä n d i s c h e n  P l i o - P l i s t o z ä n s  n a c h  F o r a m i n i -  
f t  r e o .  1941. D ie  A r b e i t  b e h a n d e lt  an  H a n d  se h r  u m fa n g re ic h e n  M a te r ia ls  
d e  F o n a r r f e r e n f im c a  d es P lio z ä n s  und  P le is to z ä n s  in  den N ie d e r la n d e n . 
Z w e ck  d e r  U n te rs c c h u n g  e s , d ie  a u f  G ru n d  d e r  M o ilu s k e n fa c n a  b e re it s  
Ä E u k g e fü h r-e  U r t e  r g l leöle r a n g  d e r  o fcenger.an rr.ea  S c h k h t s tn fe n  w e ite r  zu  
stätz-gi m d  an  M a k r o fo s s i l ie n  f r e ie  S c h ic h tg L ie d e r , im  b eso n d eren  Bofer- 
p rccen . sz d as N o r m a lp r e is  em z n g  L ie d e rn . D ie se  A u fg a b e  w u rd e  v o l l-  
fc u a n e a  e r r e ic h t ,  und  z w a r  v o r  a l le m  d u rc h  d ie  A n g l i e d e m B  b e s t im m te r , 
tu r  d ie e in ze ln e n  ¿ tz r ie a  b e ze ich n e n d e r M ik ra fa u n e n g e s e lls c h a fte n . D ie  Be - 
s c f ir e h s rg  z a h lr e ic h e r  w ic h t ig e r  T m  i w a i i f i  n  a f i u f  n im m t e in en  g ro ß en  
T e il  der A rb e i t  e m . L is t e n —ä ä ig e  Z n s a ——e n s te lls n g e n . V e r g le ic h s ta fe la  und 
A c c u ic c g c n  e rg ä n z en  den  A u fs a t z  in  g lü c k l ic h e r  W e is e .

Ten Dam. A . t r d  T h . Reinhold: D ie  s t r a t i g r a p h i s c h e  G l i e d e -  
r e s g  des n i e d e r  l ä n d i s c h e n  O l i g  o - M i o z ä n s  n a c h  F o r a m i n i 
feren ( m i t  A u s n a h m e  t o b  S . - L i m b u r g ) .  1942. A u f die gleiche A rt  
and Werse w ie in der obengenannten Schrift werden h ier die Foraminiferen 
des Otigozäns and Miozäns monographisch bearbeitet. Das M ateria l ent
stammt hauptsächlich Tiefbohnc-gen. aber auch Tagesaufschlüssen. und 
gestattet dcrch die Feststellung bezeichnender Famaecgesellschaften eine 
getane Emgiiedemng der Bofarprofile in bestimmte stratigraphische H o ri
zonte. D ie zahlreichen Tafeln  sowie die guten Abbildungen lassen diese so
wie &  vorhergehende A h h w f lm g  als Bestimmungswerke bedeutungsvoll 
ersdaeinen.

Heering, J.: D ie  o l i g o c a a e e  t a x o d o n t e n  B i v a l v e n  aa s  d e m  
P c e l g e b i e t e  ( D i e  N i e d e r l a n d e ) .  1942. Im Aufträge des niederlän
dischen Stemkofelenhergbaas behandelt der Verfasser eine Fa m eng rappe aas 
dem Tertiä r (Oügocäa), die den Bohrungen im Peelgebiete entstammt.
21 Arten von taxodooten Muscheln werden rnGeographisch bearbeitet und ab- 
gehildet. wobei rieh eine weitgehende Übereinstimmung m it der oligoeänen 
Famm Norddeutschlands and Dänemarks ergibt. 4 Tafeln m it guten Ab- 
h ild n cg a lassen die A rbe it auch als Bestimmongswerk w ertvo ll erscheinen.

I js p e e r t .  C .: M o a c g r a p h i e  d e r  m i o z ä n e u  t a x o d o o t e n  B i v a l -  
T ea  a a s  d e m  P e e l g e b i e t e  ( D i e  N i e d e r l a n d e ) .  1942. Im gleichen 
-hm e w ie  in d e r  vorher besprochenen A rbeit fo lg t hier eine n eo egra- 
pfeiseke B e a r fc e it is ig  der taxodccten Muscheln aas dem M iozän des P e e l-  
g eh ie te s , d ie  e b e n fa lls  a n s  Tiefbohrwogen stammen. D ie Uotersochnng er
fo lg te  an se h r  z a h lre ic h e m  M a t e r ia l ,  lagen doch gegen 1 9 000  Stücke vor.
£ e  r i ±  zudem  durch tadellose Erhaltung, z. T . sogar m it natürlicher Farb- 
strernatg, agszeichnetg:. Sie verteilen sich auf 14 Arten, die im einzelnen

Z E I T S C H R I F
• Eine Erklärung der Abkärznngen ist in H eft 1 s n f den Seiten 13

B ergtechnik .
Lademaschinen. W ild . K d tt: E r f a h r u n g e n  m i t  d e m  

E i m k o - L a d e r .  M et. u. E rz  40 (1943) N r. 9 10 S. 143 4S*.
1 Emicitiä b ed rac -i Ahzn*a der Zei-schriftenäciljn für Karuizvecke 

eins* TOm Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 
für das Vierteljahr zu beziehen.

S C H A U
beschrieben and abgebildet werden. Die beste Cbereinstimmurg ergibt sich 
mit der Fauna der Hemmcor-Stufe Nordwestdeatschlands. jedoch ist die 
Peelfanna weit individoenreicher und besser erhalten.

Heertjes. N.: P e t r o l o g i c a i  i n v e s t i g a t i o n s  of  t h e  c oa l m e a -  
su r e s  Se d i me n t s  of  S o u t h - L i m b u r g  (The N e t h e r l a n d s ) .  1942. 
Das gesamte Südlimborgische Ober karboc wird sedimenipetrographisch 
durchgearbeitet, und zwar sowohl mit Hilfe von Dünnschliffen als auch 
nach der Schwermineralmethode. Nach ausführlicher Schilderung der Unter- 
suchungsverfahren and ihrer Durchführung stellen sich die Ergebnisse der 
Abhandlung wie folgt dar: Die Dünnschliffuntersuchungen ergeben bis jetzt 
keine Anzeichen bezüglich des Vorhandenseins voa Mineralkomponenten, die 
für Vergleichszwecke verwendbar sind. Ein Weiterverfolg dieser Arbeiten 
verspricht jedoch einige bessere Ergebnisse zu Liefern. Immerhin tritt eine 
sehr deutliche überein Stimmung der belgischen, niederländischen und 
Aachener Kohlenreviere in mineralogischer Hinsicht zutage. Abgesehen von 
einigen örtlichen Socdererscheinungen. spricht alles für eine Herkunft der 
Sedimente ans dem gleiche! Hinterland und von demselben Ursprungs
gestein. Der Abrollungsgrad der Körner unter dem Sarnsbank-Horizoat 
spricht für einen ruhigen und nicht sehr weiten Transport, die höheren 
Horizonte lassen dagegen keine Schlußfolgerungen über die Transport da uer 
zu. allerdings zeigt der Gesamthabims große Ähnlichkeit mit fluviatilen 
Sedimenten. Karbocat und sekundäre Kieselsäure als Bindemittel weisen auf 
humides Klima hin.

Die Schwermineralanalyse gestattet die Hervorhebung einiger be
sonders gekennzeichneter Horizonte. Die Baarlo-Gruppe (Eßkohlenschichten) 
z. B. zeichnet sich dnreh einen nicht sehr hohen, aber beständigen Prgzeili
ge halt an Chloritoid aus. Deo Sare-bankhorizcnt dagegen fehlt dieses 
Mineral fast völlig, demgegenüber tritf Korund daselbst auf. Unter dem 
Samsfeankniveau wurde Brookit beobachtet, ein Mineral, das von vor- 
karbonischen vulkanischen Tuffen oder Laven abgeleitet wird. Der Her
kunftsort der Sedimente muß im Süden oder Südosten gesucht werden, 
namentlich aaf Grund des Mangels an Granat. Die von Norden kommenden, 
dem kaledonischen Gebirge entstammenden Sedimente, wie der imillstone 
gritc von Yorkshire, zeigen demgegenüber eine sehr reiche Granatfühmng. 
Die Sande der Epen-Gruppe (=tieferes Flözleeres) sind in Ufernähe ab
gelagert.

Weitere Einzelheiten, besonders kennzeichnende Merkmale für eine 
Schidrtenidentifizierang, ließen sich noch nicht feststellen, jedoch glaubt der 
Verfasser mit weiteren und mehr ins einzelne gehenden Untersuchungen 
noch manches in dieser Beziehung erreichen zu können, da derartige Ar
beiten in den Steinkohlenrevieren erst in den Anfängen stecken.

Die sorgfältig durefageführte Arbeit ist besonders wertvoll, da sie 
bezüglich des flözführenden Karbons in ein auf diese Weise bisher wenig 
bearbeitetes N o d a d  vorstößL Welche Bedeutung derartige Unter
suchungen für die Praxis des Bergbaues gewinnen köanen, maß allerdings 
noch die Zukunft lehren. Dr. Dora W o l a n s k y .

Tätigkeitsberichte 1942 der DECHEMA Deutsche Gesellschaft für 
chemisches Apparatewesen E.V. im NS-Band Deutscher Technik (DIN A4,  
24 Säten). Ehe Berichte werden gegen Einsendung von 0,25 in Brief
marken für P o rto  und Versandkosten dnreh die Geschäftsstelle der 
DECHEMA Deutsche Gesellschaft für chemisches Apparatewesen. E.V. im 
NS-Bnnd Deutscher Technik, Frankfurt (Main). Dechema-Haus, Bismarck
allee 25, kostenlos abgegeben.

Z u r  B e sp rech u n g  e in g e g a n g e n e  Bücher .
T h u r n e r .  Andreas: Reliefüberschiebmigen in den Ostalpen. (Fortschritte 

der Geologie und Palaeontologie, Bd. 14, H. 48.) 163 S. mit 72 Abb. 
Berlin-Zehlendorf. Gebrüder Boratraeger. Preis geh. 12,25 ÄJT 

Vorlesungs-Verzeichnis der Montanistischen Hochschule Leoben. Sommer- 
seoester 1943, Wintersemester 1943 44. S.-S. vom 29. April bis 31. Juli 
1943. W.-S. vom 1. November 1943 bis 29. Februar 1944. 112 S. Leoben, 
Montanistische Hochschule.

Wirtschafts- und Sozialberichte. Hrsg. vom Arbeitswissenschaftlichen In
stitut der Deutschen Arbeitsfront. Nr. L 2/3 März 1943. 51 S. mit 
9 Karten. Berlin. Arbeitswissenschaftlicher Verlag GmbH.

T  E  N  S  C  H  A  U'
a - i  14 veröifentlieht. ’ bedeutet Text- oder TtfeU bbildnngenJ
E s w ird  über E rfah rungen  m it dem Eim ko- bzw. A tlas- 
L ader an verschiedenen E insatzstellen  (T unnel- und 
S to llenbau, S treckenauffahren  im T iefbau) in N orw egen  
und  Schweden berichtet, w obei au f L eistung, P reß lu ftv e r
brauch, U nterschiede der beiden B auarten und A rbeits
reg lu n g  näher eingegangen w ird . A bschließend w erden  eine
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Reihe von Vorteilen festgestellt, die diese Maschinen vor 
anderen auszeichnen und als fü r  die V erhältnisse des E rz
bergbaues besonders geeignet erscheinen lassen. Sie 
kommen nicht n u r fü r das A uffahren von Strecken, sondern 
auch fü r den Abbau in Betracht.

Funkm utung. Fritsch, V olker: D ie  A u s s i c h t e n  d e r  
R e f l e x i o n s m e t h o d e  in d e r  F u n k m u t u n g .  G lückauf 79 
(1943) Nr. 27/28 S. 336/40*. Da bei den neuesten V er
suchen untertage Reichweiten erzielt w urden, die die bisher 
bekannten wesentlich übertreffen , besteht die M öglichkeit, 
durch Funkm utung nach dem R eflexionsverfahren tiefe 
Schichten der E rde zu untersuchen. Es kommt ein Echo
verfahren in Betracht, das nach ähnlichen G esichtspunkten 
arbeite t wie jenes, das zur U ntersuchung der Ionosphäre 
V erw endung findet. Die möglichen Reichweiten, die e rfo r
derlichen E inrichtungen und die A nordnung der G eräte 
w erden kurz besprochen. F ü r diese M essungen eignen sich 
besonders K aligruben. M essungen dieser A rt können die 
E rfo rschung  des E rdinneren  sowie der d arin  ablaufenden 
geologischen und geophysikalischen V orgänge fö rdern  und 
dem Bergbau von Nutzen sein.

Grubengas. A udibert, Etienne: S u r  le  g i s e m e n t  e t  le 
d é g a g e m e n t  d e s  g a z  d e  l a  h o u i l l e .  Ann. M ines Franoe
14. Ser. Bd. 1 (1942) N r. 2 S. 71/108*. Der Aufbau der 
festen Brennstoffe. S truk tur des G raphits und der Kohle. 
Die komplexe V erbindung Kohle—Gas. Nachweis des Q uel
lens d er Kohle durch die G asbindung. A rt der Lagerung 
des gebundenen Gases. Beziehungen zwischen E ntgasung 
und G ebirgsdruck. E rk lärung  der plötzlichen G asausbrüche. 
Schrifttum .

A udibert, Etienne: L’o x y d a t i o n  et  la c o m b u s t i o n  
d u  m é t h a n e .  Rev. Ind. M inér. 1943 Nr. 473 S. 223/40*. 
E ingehende E rö rte rung  der V orgänge bei der O xydation 
und V erbrennung von M ethan.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Energ iew irtschaft, von Breitenstein, G erhard : S p a r -  

m ö g l i c h k e i t e n  i n  d e r  E n e r g i e w i r t s c h a f t  d e s  S te in -  
k o h l e n b e r g b a u e s .  G lückauf 79 (1943) Nr. 27/28 
S. 331/36*. Übersicht 5 über die w ichtigsten M aßnahm en, 
die geeignet sind, eine E nergieeinsparung herbeizuführen, 
m it Angabe der M engen, die jew eils an D am pf und  Kessel
kohle eingespart w erden können. Der Berechnung liegen 
W erte zugrunde, die als B etriebsdurchschnitt anzusehen 
bzw. in einem gutgeführten  Betrieb durchaus zu erreichen 
sind. Die E insparm öglichkeiten durch E lektrifizierung der 
U ntertagebetriebe und die ganz erheblichen E insparungen 
durch Behebung der M engen- und W ärrtieverluste in den 
D am pfleitungen sind in dieser Zusam m enstellung nicht be
rücksichtigt.

Recht und Verwaltung.
Bergrecht. B irnbaum , W alther: D a s  R e c h t  z u r  A u f 

s u c h u n g  u n d  G e w i n n u n g  v o n  B o d e n s c h ä t z e n  im 
G e n e r a l g o u v e r n e m e n t .  G lückauf 79 (1943) N r. 27/28 
S. 340/44. D er derzeitige Rechtszustand auf dem Gebiete 
des Rechts zur A ufsuchung und G ew innung von Boden
schätzen im G eneralgouvernem ent erg ib t sich aus der vor
polnischen, der polnischen und der Rechtssetzung des GG. 
zusam m engefaßt wie fo lg t: Soweit die Bodenschätze im 
E inzelfall nicht durch Bergw erkseigentum  oder ein ähn
liches Recht belegt sind, d. h. in ehemals »bergfreiem«; 
oder später »bergfrei« gew ordenem  G ebiet liegen, steht das 
A ufsuchungs- und G ew innungsrecht dem GG. bald  ohne 
w eiteres k ra ft G esetzes (R egalitä t), bald  nu r nach vorgän
g iger V erleihung des B ergw erkseigentum s (S taatsvorbehalt) 
zu; dabei richtet sich der U nterschied, ob R egalität oder 
S taatsvorbehalt g ilt, nicht nu r danach, ob dieses oder jenes 
M ineral in F rage steht, sondern im GG. alten U m fangs 
häufig  bei ein und demselben M ineral nach G renzziehungen 
und zeitlichen Befristungen, die heute jeden Sinnes und 
jeder praktischen Bedeutung entbehren. Sow eit B ergw erks
eigentum  oder ein sonstiges privates A ufsuchungs- oder 
G ew innungsrecht besteht, kann es auf der G rundlage des 
österreichischen, des russischen oder des polnischen Berg
rechts oder auch auf G rund der kom plizierten Ü bergangs
bestim m ungen des PolnBG. entstanden sein und hat dann 
jew eils einen besonderen, von den Rechten au f anderer 
G rundlage m ehr oder w eniger abweichenden Inhalt.

Es kann dam it gerechnet w erden, daß in Kürze eine 
neue zur Zeit in V orbereitung begriffene B ergordnung 
fü r das GG. — neben einer straffen , dem Preußischen

B ergrecht nachzubildenden Regelung des bergbaulichen 
Betriebs- und A ufsichtsrechts sowie einer sinngem äßen 
Übernahme des neueren Reichsbergrechts — diesen w enig 
befriedigenden Z ustand beseitigen und un ter w eitgehender 
W ahrung a lle r w ohlerw orbenen Rechte einen klaren, ein
heitlichen und übersichtlichen R echtszustand herbeiführen  
wird.

P E R S Ö N L I C H E S
Der D r.-Ing. habil. P r o c k a t ,  Dozent fü r A ufbereitungs

kunde in der F aku ltä t fü r Bergbau und H üttenw esen d er 
Technischen H ochschule Berlin is t zum außerplanm äßigen 
P ro fesso r ernann t w orden.

D en  T o d  f ü r  d a s  V a t e r l a n d  f a n d :
am 7. Juni im O sten der cand. rer. m ont. E rnst K e i l ,  

O berleutnant und Kom paniechef in einer P anzerjägerab
teilung, im A lter von 29 Jahren.

Gestorben:
in G era der B ergrat Dr. phil. Max S c h r ö d e r  im A lter 

von 91 Jahren . _______

Smln Seutftfjßc Sißcgleute
Bezirksverband Gau Baden Elsaß. Der V orsitzende des 

V ereins D eutscher B ergleute im N SBD T., H err O berbergrat 
von Velsen, hat den bisherigen Leiter des Bezirksverbandes 
G au B aden/E lsaß und der U nterg ruppe M ülhausen i. E. des 
VDB. im NSBDT., H errn  B ergw erksd irek to r Dr. Hans 
S i m o n ,  W ittelsheim  i. E., auf eigenen W unsch von seinen 
Ämtern entbunden und ihm für seine aufopferungsvolle 
T ätigkeit im Namen des V ereins D eutscher Bergleute 
seinen herzlichsten D ank ausgesprochen.

Zur Übernahm e der Leitung des B ezirksverbandes und 
der U ntergruppe hat H err O berb e rg ra t von Velsen im Ein
vernehm en mit dem G auam t für Technik  im Gau 
B aden/Elsaß H errn  B ergassesor O tto  E g g e b r e c h t ,  
Ensisheim /O berels., berufen. W ir b itten  unsere  M itglieder, 
das bisher H errn  B ergw erksd irek tor Dr. Simon entgegen
gebrachte V ertrauen auf H errn  B ergassessor Eggebrecht 
übertragen zu wollen.

Verein D eutscher B ergleute im NSBDT.
Die G eschäftsführung:

W ü s t e r .

Bezirksverband Gau Mark Brandenburg, U n t e r 
g r u p p e  S e n f t e n b e r g .  24. Ju li, 15 U hr, Bergbauhaus 
Senftenberg, D ubinaw eg 1, V ortrag  O beringenieur Ho c h  
»Die A braum förderbrücke M eurostolln«.

Bezirksverband Gau Thüringen, U n t e r g r u p p e  
A l t e n b u r g  (T h ü r .) .  V eranstaltungsp lan  im W inter
halb jahr 1943/44:
Septem ber 1943, A ltenburg  (T hür.), H aus der Landwirte, 

V ortrag  B erginspektor D i e t z e ,  M euselw itz »Berg
m ännisches Brauchtum « (mit L ichtbildern).

O k tober 1943, B esichtigung b e r  B etriebsab teilungeneines 
B raunkohlenbergw erkes im M eusehvitz-R ositzer Revier. 

Novem ber 1943, A ltenburg  (T hü r.) , H aus d er Landwirte, 
V ortrag»K riegsbedingteÖ lw irtschaft in B rikettfabriken 
und Tagebauen des B raunkohlenbergbaues«.

F ebruar 1944, A ltenburg  (T hü r.) , H aus der Landwirte, 
V ortrag  »Erfahrungen mit H ochdruckkesselanlagen 
un ter Berücksichtigung der D am pfw irschaft in 
B raunkohlenbrikettfabriken«.
Die genaueren Daten fü r die einzelnen V eranstaltungen 

w erden noch bekanntgegeben.

Nachruf.
Durch einen feindlichen F lieg e ran g riff in der Nacht 

vom 22. zum 23. Juni kam unser. V ereinsm itglied H err 
M arkscheider O tto  S c h e l l h a s e  von der C oncordia Berg
bau AG. in O berhausen um s Leben. W ir verlieren  in dem 
Verstorbenen ein treues M itglied, dessen Andenken w ir 
stets in Ehren halten w erden.

B ezirksverband G au Essen 
U nterg ruppe O berhausen (R h ld .).
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F a r  « « E r z r r - b e  im  V o g tla n d  w ird  
ein B e r n e b s f u h r e r  g e su ch t . B e « e - -  
b er. d ie  a b e r  g ro ß e  E r fa h ru n g e n  im  
E rz b e rg b a u  v e r fü g e n , w e rd e n  ¿»b e te n . 
Ä re  B e w e rb u n g e n  m it  Le b e n s la u f. 
Z e n g n tsa b sch n fte n  e n te r  A n g a b e  -der 
G c fca ltsa asp rü ch e  z u  send en  u n te r
H . 3»7~~5 an A la .  B e n z  W  35._________

E !e k t r o - 1 n g e a i e u r  m .:  B a d  ebne 
L e h rb e fä h ig u n g  a ls h iu p ta m tiie h e r  
W e rk b e ra fs sc n o IIc h re r  fü r  e ine  u n se re r 
W e rt -  o . B e rg b e m fss c b u le n  gesuch t. 
A usb ild un g  ru m  W  e rk b e ru  f ssc im ßefe re r 
w ird  »e rm rtte l*  B e w e rfco n g ec  m it
U n te rla g e n  an A b tL  , B A  TT u n t. Z  
i E  A la  A a z .- G e s , D re sd e n  A  1. P ra g e r
Sriic  ______________________
G rö ße re  B e rg w e rk s g e se lls c h a ft  L  rh e n .-  
w e stL  R e v ie r  sa c h t f . ih re n  ve rs to rb e n e n  
k o a x .  M a r k s c h e i d e r  e in en  N a c h 
fo lg er. B e w e rb e r  w e rd e n  g eb eten , s ich  
ante r B e ifü g u n g  e in es a u s fü h r lic h e s  
Leb en sla u fe s , v o n  Z e u g n isa b sc h r ifte n  
sa d  e iae s c e o es ten  L ic h tb ild e s  u n te r 
A ngabe vo n  O e h a it s a n s c ra d ie c  zu  
m eidec u n te r KL l _  1375 an  A la  A n z .-

  c- r- - -- -- ______
N ied e rsch ies. S te in k o h le n b e rg w e rk s-  
g eseüschaft su ch t fü r  e in e  ih re r  G ru b e n  
rrre n  M a s c h i n e n s t e i g e r  m it  A b*
achfcderrdfunz. V o lls tä n d ig e  B e w e rb , 
ax. A ngabe d e r F r e :  s te ll u n g sm c-g iir f ik e it 
erbeten u n te r G  1665 an d ie  V e r la g
f ife rk a r r f  G m b H . E sse n .____________________

F ü r  den E in s a tz  in  d e r  U k ra in e  w e rd e n  
t tt* i b a k h sc  ¿ lie b s te n  A n t r it t  tü c h t ig e  
and e rfah ren e  S te in b ru c h m e is te r  
a n : S c h ie lte  e is te rp rü fu n g  g e s a c k t .
A ngebote v o c  gee ig neten  F a c h k rä fte n  
ärtd sn re r  B e ifü g u n g  vo n  L e b e n s la u f , 
L ic h tb ild  u n i  Z e u g n isa b sc h r ifte n  und 
unter A ng ab e d e r  G e h a lts a n sp rü c b e . 
des M ü f t ir v e r h i l tn  is se s  so w ie  des 
frühesten  A a t r i t l s t f  r a i w  ~ zu  r ich ten  
E i t e r  G  1654 an d ie  V e r la g  G lü c k a u f
G m b H . E s se n .__________________________________
V e r m e s s u n g s s t e i g e r ,  d e r  auch 
L 'a te rsn d n m g sa rb e ite n  b e a u fs ich t ig e n  
r» rr-L fü r  c s t iä u ü s c h e n  B e rg b a u  ges. 
A ngebote u n te r G  1671 an d ie  V e r la g  
H i iy t T r r f  G m b H .. E s s e s .

M ehrere B e r g - v e r m e s s u n g s z e i d i -
a e r  :- L  tech n . Z e ic h n e r  • Z e c h n e rm n e n  
evtL K r ie g s v e rse h rte  z . b a ld m :  g lic h e n  
E ine r, r  g e s u c h t  B e w e rb u n g e n  m it  
l^ b ens iau fX iek tb üd w Z eug n isab sc fa ri ften 
und G e h a its a n s r  rü c k e n  erb eten  u n te r  
G  1670 a s  d ie V e r ta g  G iü r ic a c ?  G m b H ^  
E sse s .

A hes B e rg fsa u u n tem ekm en  in  G b e r-  
s d d e se r  so ck t zu m  so fo r t ig e n  A c t r i t t  
eines tü c h tig e r A b t e w r f - F a h r s t e i g e r
oder S te ig e r  (S p e z ia lis t  und einen  
cidmges G e s t e in s s t e ig e r .  A n g eb . 
im : Leb en slau f. A n g a b e  d e r a u sg e fü h r
ten A rb e iten  und G e h a lts a n s z  rü ch e  
unter G  1660 an d ie  V e r la g  G lü c k a u f  
G m b H .. E s s e s .

Desn e in e große, lid tte  Seite zeig t 
dieser K rieg ja  d o ck , näm lich d ie  

große K am eradsdtjzft.

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

R e v i e r s t e i g e r ,  e rste  K r a f t ,  en e rg isch  
und  s treb sam , g u te r O rg a n isa to r , lan g - 
ih r ig e  P r a x is  a ls  S t ö g e r  ¡m  S te in 

koh len- und E rz b e rg b a u , i n  V e rk e h r  
m it  B e h ö rd e n  b e w a n d e rt , sneh t S te llu n g  
im  G ip s - F lu ß sp a t  o d e r  E r z .  A n g eb o te  
u n te r G  16 35 an d ie  V e r la g  G lü c k a u f  
G m b H ..  E s se n .

I .  M a s c h in e n -  u . E le k t r o s te ig e r
u n te rta g e , s a c h t  da vom  ‘i l B t i n l i i  nM 
z u rü c k , f. so f . S te llu n g . A ls  M a sc h .-Fa h r-  
s te ig e r  b z w . m it  A u fs t ie g m  ig lic b k e ite n  
sind  A n g e b o te  e rw ü n sc h t . Im  K a lis a lz - , 
K o h le n b e rg b a u  d es R u h rg e b ie ts  and  
O b e rs c h le s ie rs  b este ns v e r t ra n t . A n g . 
u n te r  G  1056 an d ie  V e r la g  G lü c k a u f 
G m b H ,  E s se n .

A b t e i l u n g s s t e i g e r ,  »  J .  A b so lv e n t  
d e r B e rg s c h t i lc  b e rk la sse  B o ch u m . su ch t 
zu m  1. 10. 43  le iten d e  S te llu n g  im  
m it t le re n  B e trie b  ü b e r T a g e  w ie  B ra u n 
k o h le , T o r f .  S te in b ru c k  o d e r ä h n lich e
c f *  ü :  ¿ - C f  : * i _ C c *  L I  r r
an d ie  V e r la g  G lü c k a u f  G m b H ..  E s s e n .

L a n g :ä h r ig e r  G r u b e n s t e ig e r ,  im
M a te r ia h re s e n  e r fa h re n , su ch t S te llu n g  
a ls M a te r ia l-  o d e r W ir t s c h a f t s s te ig e r . 
A n g e b o te  u n te r  G  1655 an d ie V 'e r la g  
G lü c k a u f  G m b H ..  E s se n .

O b e r s t e ig e r ,  30  J ,  O b e rk L -A b s o h r , 
E r z - ,  S te in -  u . B r a n n k : h le n -B e rg m a n n . 
e r fa h re n  in  A u s-  d l V o r r ic h tu n g , sa c h t 
s e lb s t in  ±  W irk u n g s k re is  zum  L  1U  43. 
e v . f rü h e r  U ocfa  A u s la n d  . A n fra g e n  
u n te r  G  1665 an d ie  V e r la g  G lü c k a u f  
G m b H ,  E s s e n , e rb e ten .

M a sch in e n  fä h rs t  e i ge r .  35 J .  a lt . v e r h ,  
e r fa h re n  in  d e r Ü b e rw a c h u n g  und 
In s ta n d h a ltu n g  v o a  e le k tr . a . m asch . 
A n lag en , ü be r- u nd  u n te rta g e . L e ite r  
e in e r Z e n t ra l W e rk s ta tt , g ew a n d t im  
V e rk e h r  m it  B e h ö rd e n , v e r t ra n t  m it  
d e r  A n fe rt ig u n g  vo n  K o n ze ss io n e n , 
g u te r Z e ic h n e r , im  B e s te f lw e se c  und 
S c h r iftw e c h s e l b e w a n d e rt , su ch t S te lle  
a ls M a s c h i n e n o b e r s t e i g e r ,  auch 
O s tg e b ie te . F re ig a b e  e r fo lg t . A ng eb o te  
e rb eten  u n te r G  1669 an d ie  V e r la g  
G lü c k a u f  G m b H ,  E sse n .

E h e m a lig e r  G r u b e n s t e i g e r  m it  ab- 
gescfaL B e rg  sch  o lb tk L . 49 Ja h re . 1 .75 m 
g r ,  v e rh e ira te t , ans d . R e ic h sd ie n s t 
a u sg esch ied en . g e su n d h e it lic h  e tw a s  
g e sc h ä d ig t , su ch t z . 1. 5 . 43 en tsp rech . 
W irk u n g s k re is  un te r- o d e r ü be rtag e , 
g eg eb en en fa lls  auch  in  bes. G e b ie te n . 
A n g eb o te  u n te r  G  1657 an d ie  V e r la g  
G lü c k a u f  G m b H ,  E s s e n .

S t e i g e r ,  31 Ja h re . A b s o lv e n t  d e r 
S äeg en er B e rg  sc h u le , se h r a rb e its f re u d ig  
o_ g e w iss e n h a ft , su ch t , da ke in e  A u f
s t ie g sm ö g lic h k e ite n  v o rh a n d e n , ausb au
fä h ig e  S te llu n g . A n g eb o te  e rb e ten  u n te r 
G  1667 a n  d ie  V e r la g  G lü c k a u f  G m b H , 
E s s e n .

B e rg a s s e s s o r , M itte  v ie r z ig , m it 
re ich e n  B e tr ie b se r fa h ru n g e n  im  S te in 
k o h le n b e rg b au . sa c h t neue B e trie b s-  
s te ila n g , m a g lic h s t  in  O b e rs c h le s ie n . 
A n g e b o te  e rb e ten  u n te r  G  1664 an d ie 
V e r la g  G lü c k a u f  G m b H ,  E s se n .

Pressen von 40—500 to. die al* 
Kurstharzpresseo geeignet sind oder 
iis solche umgebaut w e rd e n  können, 
rtrmgiud zn kanten gesmdkL Angebote 
s^-ter Fr. 2663" an A la . B e r l in  W  35.
Z l erkaufen: 3  D a m p f k e s s e l  8 4

1 3  A t m .  ln d e r S ch w e iz  aus ge
baut la g e rn d , E r s t e l lu n g s a h r  1904, 
F a b r ik a t  G e b r . S a lz e r , W in te r th u r . 
S y s te m : H o riz o n ta le r  K e s se l m it 2  
F e u e rro h re n  aus W e llb le c h  o . 1 Ü b e r
h itze r  zw isch en  1. und 2 . Z u g . Lä n g e  
des K e s s e ls : 9000 m m : D u rc h m e ss e r : 
2000 mm ; B le c h d ic k e : 21 ,5  m m : F e u e r
ro h ren  d u rc h m e sse r: 750 550 m m : B le c h 
s tä rk e : 12— 13 u l  A n fra g e n  be f ö rd er t  
u n te r Ss . 1415 d ie G e se lls c h a ft  fü r  
A u s la n is w  e rb a n g  m b H .. B e r l in  N W  7 , 
F r ie d r ic h  stra ö e  154.

W i r  haben  a b z u g e ö e n : 1 E rx -  und  
G i c h t s t a u b « B r i k e t t p r e s s e  fü r  e ine
m o natliche  L e is tu n g  vo n  6200 t  S tü n d L  
Le is tu n g  1000— 1100 S tü ck . G e sa m t
g e w ich t j i e r  P re sse  50 t  In te re sse n ten  
e rh a lten  d ie  e r fo rd e r lic h e n  U n te r la g e n . 
A n fra g e n  erb eten  u n te r  T  236 d u rch  
A nnoncenbüro  G e rs tm a n n , B e r l in  W  9 . 
L in k s tra ß e  13.

G rö ß e re r  P o sten  G lü h la m p e n , 100. 
200 . 300 U.5Q0 W a t t , fü r  a lleSp an n tm g en . 
e rs tk la ss ig e s  F a b r ik a t , zu  fe stg e le g te n  
Bed ing u ng en . P re ise n  und R a b a tte n , 
vo rb e h a lt lic h  Z w is c h e n v e rk a u f , abzu
geben. A n fra g e n  u n te r G  1659 an d ie 
V e r la g  G lü c k a u f  G m b H ,  E sse n .

A lto l- A u fb e re it e r  „ H a n s e a t "
re in ig t Ih r  A h o i ohne S ä u re n , ohne 
C h e m ik a lie n  n u r d u rch  W a sch u n g . 
J .  F r ie d r ic h  A  F e iß , A p p a ra te b an . 
B rem en  1. P o stfa ch  945 . E in ig e  V e r 
t re te rb e z irk e  f r e i

K o m p re s s o r  T y p  W L  3 2 , fa b r ik n e a .
ab so fo rt zu  ve rm ie te n . B u c h le itn e r  & 
S ch u h es . M ün ch en  25 , O b e r iä n d e rs t r . 5 , 
T e L  7 0371 .

G e su c h t  w ird  1 F ö rd e rh a s p e l fü r  
e in trü m m ig e n  S ch a ch t fü r  F ö rd e ru n g  
und Seilfahrt, 400 m N e ilau fn ahm e , 
50— 60 KW. 220 350 Volt. A n g eb o te  
e rb e ten  u n te r  G  1661 an  d ie  V e r la g
G lü c k a u f  G m b H ,  E s se n .___________________

2 F ö rd e rb ä n d e r , 15 m la n g , m it 
Z e i iw o llg u r t  und E le k t ro m o to r , n eu . 
gegen  B e zu g s re ch te  k u r z f r i s t  l ie fe rb a r . 
F r i t z  K ir c h h o ff . B e r l in  W  50 . N ü m - 

;  r - : 4" ~
S ta h lm u ld e n k ip p e r ,  0 ,75  I . —  1.75 
cb m , 600 mm  S p a r , n eu . gegen  B e z u g s
rech te  te ilw e ise  aus V o r ra t  v e rk a u ft  
F r i t z  K irc h h o f? . B e r l in  W  50. N ü rn 
b e rg e r S tra ß e  14 15. R u f  2 4 4 7  71 .

2  f a h r b a r e  K o m p re s s o re n , 1,9
b is  3 ,5  cbm  m in . 6 a tü  m it  V e rg a s e r 
m o to r, auch  andere T y p e n , n eu . g eg en  
B e zu g s re ch te  k u r z f r is t ig  lie fe rb a r . 
F r i t z  K irc h h o f? , B e r l in  W  50. N ü rn 
b e rg e r S tra ß e  14 15. R u f  2 4 4 7 7 1 .

1 G e s t e in s b o h r e r s d iä r f -  und  
S ta u c h m a s c h in e . R a p id “ ,  F lo t tm a n n , 
T y p e  F R  0 4 . u m stä n d e h a lb e r nach  d e r 
H ö ch stm ie te n V e ro rd n u n g  nebst E rg ä n 
zung en  ab  so fo rt  zu v e rm ie te n . A ng eb . 
u n te r G  1663 an d ie  V e r la g  G lü c k a u f  
G m b H .,  E s se n .

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

V o rz ü g lic h  e in g e r ic h te te s  W e rk  im  
rh e in is c h - w e s t fä l In d n s tr ie b e z irk  su ch t 
Z u s a m m e n a rb e it  m it  In g e n ie u r -  
B ü ro  w e g e n  d e r E n tw ic k lu n g  u . des 
V e r t r ie b e s  vo n  B e rg w e rk s -M a s c h in e n  
und -G e rä te n . A n g eb o te  e rb e ten  u n te r  
G  1662 an d ie  V e r la g  G lü c k a u f  G m b H ,  
E sse n .

D e r B e rg b a u fa c h m a n n  l ie s t

„Glückauf"
B e rg -  und  H ü t te n m ä n n is c h e  

Z e it s c h r if t

K E T T E N  RAD E P
BECHER

Zerlegbare Gelenkketten 

Bolzen ketten 

Kran-u SchifFsketten 

Lafchen ketten 

Gallfche Ketten 

Et ferne Förderbänder

* T

M El ER d WEICH ELT Elfen-u S tah lwerke 
L e i p z i g

H O L Z H A U E R i C O .  k g .
f ü r  w ä rr t ie t e c h t i i s c h e  K o n t r o l l a p p a r a t e

B e r l in  W  3 0 ,  L u itp o ld s t ro ß e  21 .
V e r t r e t e r ;  W a l t e r  N e u m a n n ,  F e r n s p r e c h e r  2 5 5 1 7 4 .
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D R Ä G E R

Sauewfaff- faicfudjyeräle 
S a a m h ff- I^ e â a rid ù in ^ ^ e râ k

^ a b t n a à k m  

]tften(Àuljÿenük yvjen KMerwxyd

DRÄGE RWE RK (UW LÜ B ECK Einfache, b e trieb ssichere  Bauart mit kräftigen 
Doppel kernzugm agneten

S I E M E N S - S C H U C K E R T W E R K E A G

DieWeltmarke auf dem Gebiet des Holzschutzes
W m m W m m w Æ m m Æ m m A

zur Imprägnierung des 
Holzes im Eisenbahnbau, 
Telegrophenleitungsbau, 
Bergbau, Wasser-, Brücken- 
und Schiffsbau, Hoch- und 
Industriebau, Landwirt
schaff, Wein- und Gartenbau

120
M illionen

110  I  l,r-
Millionen!

Ltr. I

Der 
Weltverbrauch 
an flüssigen 
Wolman-Salzen

ALLGEM EIN E H O LZIM PR Ä G N IER U N G  G m bH .
B E R L I N - G R U N E W A L D  • S C H I N K E L S T R A S S E  4 

T E L E F O N :  9 6  3 9 0 1  T E  L E  G  R . IM  P R  A  G  N  I E  R U  N  G  B E R L I N
D IE  W E I 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  D E S  H f U  /  S O  I J T /  S S

rt i . i. .  ,

s
S IEM EN S
ELEKTRIZITÄT 
IM BERGBAU

W e i c h e n s t e l l a n l a g e n
für G ru b e n -, H ü tten - und W erk b a h n e n

s p a r e n  Z e i t  u n d  P e r s o n a l

Steuerung über O berleitungskontakte 
vom Fahrzeug aus.

Antrieb der W eichen durch den Fahr
leitungsstrom. Kurze Stromzuleitung 
durch Anordnung der O berleitungs
kontakte in der Nähe der Weichen,

W eichenstellw erk für 
G rubenbahnen mit 
Rückmeldeschalter

B 6 07/4

B R O W N ,  B O V E R I  & C I E  A . - G . ,  M A N N H E I M


