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T h e o re t is c h e  E rk e n n tn is s e .
Die in der Theorie der Gleichfalligkeit von 

Kugeln am haufigsten benutzten Formeln stammen 
von S to k e s , A llen  und R i t t in g e r  (N e w to n ) .  
Wahrend die von Stokes und Rittinger angegebenen 
fiir die Aufbereitung von Erz und Kohle in der ganzen 
Welt bekannt und gebrauchlich sind, wird die von 
Allen hauptsachlich in den Englisch sprechenden 
Landern haufiger erwahnt.

Ein Blick auf die nachstehende Zusammenstellurig 
zeigt, wie stark die Formen dieser 3 Gleichungen 
voneinander abweichen. Von der Stokesschen ist be
kannt, daB sie nur fiir kugelige Kórner vom Bruchteil 
eines Millimeters gilt, fiir die von Rittinger sind 
keinerlei Grenzen ihrer Giiltigkeit festgelegt. Die neu- 
zeitliche Hydrodynamik hat jedoch Mittel an die 
Hand gegeben, die allgemeingiiltige Beziehungen fiir 
die Bewegung von Kórpern in Gasen oder Fliissig-

Formeln zur Theorie der Gleichfalligkeit. 
v Geschwindigkeit, d =  Dmr. der Kugel, q — Fliissigkeitsdichte, i) =  Viskositat der Flussigkeit, 

P =  Kraft auf die Kugelflache, y — spezifisches Gewicht des Kórpers.
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keiten sowie von Gasen oder FUissigkeiten entlang 
von Kórpern aufzustellen gestatten. Die folgenden 
Erórterungen erstrecken sich auf Kórper von kuge- 
iiger Gestalt.

Bringt man eine Kugel in eine Fliissigkeit, so daB 
sie ganz eingetaucht ist, und lafit man die Flussigkeit 
ganz langsam an ihr entlang strómcn, so haben die 
Stromlinien einen sanften Verlauf. Bei Steigerung der 
Strómungsgeschwindigkeit fiillt sich der Raum hinter 
der Kugel mit einem Wirbel von bestimmter Form, 
der mit wachsender Strómung an Umfang immer mehr 
zunimmt, bis sich schlieBlich von diesem Wirbel eine 
Reihe von Wirbelringen ablósen. Bei weiter ge- 
steigerter Geschwindigkeit kommt immer mehr Un- 
ordnung in diese Wirbelringe, und es entsteht end- 
“^h ein »Kielwasser« von unregelmaBiger, turbulenter 
^tromung. Die dabei auf die Kugel wirkende Kraft 
llangt u. a. von der Breite und Lange dieses Kiel- 
wassers ab. Zuletzt tritt eine kritische Geschwindigkeit 
ein, bei der das Kielwasser plótzlich schmaler wird. 
n diesem Zustand hórt die bis dahin yorhandene 
etigkeit der Vorgange auf.

Aus dem Vorstehenden geht hervor, daB sich so 
ver\vickelte Beziehungen zwischen Stromgeschwindig- 
keit und auf die Kugel wirkender Kraft nicht in einem 
einfachen mathematischen Ausdruck unterbringen 
lassen werden, wie es die erwiihnten Forscher vor 
rd. 80 Jahren mit ihrem noch mangelhaften Riistzeug 
getan haben. Heute benutzt der Hydrodynamiker die 
Reynoldssche Zahl R und den W iderstandskoeffi- 
zienten ij). Die Reynoldssche Zahl R wird erhalten 
durch Vervielfachung der Geschwindigkeit v mit dem 
Durchmesser d der Kugel und der Fliissigkeitsdichte 
p, geteilt durch die Viskosit;it •q der Flussigkeit:

R
v • d • o

1.

Der W iderstandskoeffizient ty ist gleich der Kraft 
P (auf die Kugelflache), geteilt durch das Produkt 
aus Fliissigkeitsdichte, Quadrat der Geschwindigkeit 
und Quadrat des Durchmessers:

p
p v2 d2 .......................
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Bei Vorgangen, bei denen die innere Reibung eine 
Rolle spięli und keine freie Oberflache > a^ tl' i„t,t ’ 
sind die Konstanten der Druckhohen und Krafte 
Funktionen von R. Ahnlichkeit bei derartigen Vor- 
cjanoen herrscht nur dann, wenn die Reynoldssche 
Zahl R die auch »reduzierte Geschwindigkeit« ge- 
nannt wird, denselben W ert hat oder, was dasselbe ist, 
wenn das Stromlinienbild gleich ist. Vorgange, bei 
denen diese Koeffizienten in Kraft treten, sind z. B. 
der Druckverlust in Rohren, die Oberfłachemeibung 
an Platten, also z. B. an Tragflugeln von Flugzeugen, 
sowie die Drucke und Krafte, die eingetauchte Korper 
ohne freie Oberflache in tiefem W asser erfahren, also 
z B beim TorpedoschuB, bei der Fahrt von U-Booten 
in getauchtem Zustand, bei Zeppelin-Luftschiffen 
usw" Bei allen diesen Vorgangen sind die Beiwerte 
der hydraulischen Formeln Funktionen von R und

R erfaBt die innern Stromungsvorgange, wahrend 
eine Funktion der Kórperform ist. Eingehende Er- 
lauterungen hierzu haben u. a. R a y le ig h , R ey n o ld s , 
P r a n d t l ,  F ó p p l und B la s iu s  gegeben. Beide GroBen 
sind von nullter Dimension, d. h. die mit den Formeln 
erhaltenen W erte stimmen uberein ohne Rucksicht auf 
das MaBsystem, mit dem gerechnet wird, nur muli 
in jeder Formel dasselbe MaBsystem angewandt 
werden. Sie sind also ohne weiteres international 
brauchbar.

In Abb. 1 ist die W iderstandskurve a mit K ais 
Abszisse und i|i ais Ordinate in logarithmischem MaB- 
stab aufgetragen. R a y le ig h  hat diese Kurve im Jahr 
1900 erstmalig yeróffentlicht1. Sie wurde erhalten, 
indem man fiir d konst. sowie p  und tj =  konst. 
durch Anderung von v den W ert R nach Reynolds 
errechnete. Die Reihe dieser W erte war R -  0,001,

2  J  *  S 6  <S1000000
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-----/teymMs&fie Zah/ft ------ rtuge/durchmesser d in cm
a R-\['-Kurve, b GeschwindigĘiM urchm esser-Kurve fiir Harlgummi in Wasser nach Krey, c fiir Harłgumrni theoreUscu

* d fur Zinkblende in Wasser, e fur Quarz in Luft.
Abb. 1. Geschwindigkeits-Durchmesser-Kurven.

0,01, 0,10, 0,32, 1,0, 3,2, 10,0, 32, 100, 320 und so 
fort bis 630000. Die in diesen Zahlen jeweils ent- 
haltene Geschwindigkeit v wurde versuchsmaBig mit 
Fliissigkeiten gleicher Dichte und Viskositłit her- 
crestellt und dann fiir d der W ert von <1’ durch Messung 
ermittelt. Bei R 150000 tritt die erwahnte plotz- 
liche Verengerung des »Kielwassers« ein.

Ist nun die Dichte und Viskositat einer Flussigkeit 
bekannt die mit einer bestimmten Geschwindigkeit 
nach oben strom t, so laBt sich fur einen kugelformigen 
Korper mit dem Durchmesser d die Reynoldssche 
Zahl R errechnen; an Hand der Kurve a in Abb. 1 
wird zu R das zugehórige i|> ermittelt, und man er- 
halt so die auf die Kugel wirkende Kraft mit

P =  p v 2 d2 \ j i ....................................
Schwimmt die Kugel, dann wird

P = ^ g d 3 ( r - p ) .....................4’

wobei y das spezifische Gewicht des  K orpers  ist.
In das R-^-Diagramm sind im Verlauf ^  

Kurve a 3 Geraden eingezeichnet w o rd e n  (von 1 ” b 
oben nach rechts unten in der R eihenfo lge  Sto 'es, 
Allen, Newton bzw. Rittinger), die sich y e r s c h i e d e n  

Teilen der Kurve a nahern. Fiihrt man namlici i 
die alten Formeln von Stokes usw. d i e  Viskosita e i  » 
so e rh a l t  man die in der Zusam m ens te l lung  a 
gefiihrten  neuen Formeln 6, 7 und 8, d i e  den a l

1 Proc. Roy. Soc. London 1%0.
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Formeln 12, 13 und 9 entsprechen. Fiir W asser und 
Luft werden die alten Formeln unter Einfiihrung von 
Viskosit;it und Fliissigkeitsdichte zu den Formeln 14, 
15, 10 sowie 16, 17, 11. AbschlieBend sei bemerkt, 
daB man aus 3 und 4 fiir schwimmende Kugeln die 
Gleichungen

,  T C g - T l ( T f - p )  R 1 Q

V “  6 ?  >1’ ....................

, 3  6 f ^ R 2
und d3 = -------- !— 7------------------------ r ........... 19

^ • p - g ( r - p )
erhalt.

Da die Kurve a durch zahlreiche Untersuchungen 
fiir eine Reihe von Fliissigkeiten einschlieBlich der 
Gase und fiir Kugeln aller Durchmesser ais zutreffend 
bestatigt worden ist, geht aus Abb. 1 weiter hervor, 
daB die Oleichung von Stokes nur fiir Kugeln von 
weniger ais 1 mm Durchmesser und fiir geringe Ge- 
schwindigkeiten mit groBer Genauigkeit zutrifft. Die 
andern beiden Geraden (Allen und Rittinger) liegen 
nur mit Teilen der wirklichen Kurve nahe. Benutzt 
man diese beiden Gleichungen, so muB ihr Giiltig- 
keitsbereich je nach den zulassigen Fehlergrenzen 
festgelegt werden.

A n w en d u n g  in d e r  A u fb e re i tu n g .
Sollen die zahlreichen Versuchsergebnisse, die in 

bezug auf die in Fliissigkeiten und Gasen fallenden 
Kugeln yorliegen, miteinander yerglichen werden, so 
ist jedesmal zu untersuchen, ob die auf Grund der 
Versuche etwa extrapolierten W erte nicht in einem 
Bereich liegen, fiir den die zugrunde gelegte Glei- 
chung stark von der Wirklichkeit abweichende Werte 
liefert.

Zum Vergleich werden die von K re y 1 veróffent- 
lichten Versuchsergebnisse herangezogen. Diese sehr 
sorgfaltig vorbereiteten und durchgefiihrten Versuche 
sind mit Kugeln aus Blei, Messing, Stahl, Glas, 
Aluminium, gebranntem Ton, beschwerter WeiBbuche 
und Hartgummi in einer Glasróhre von 106 mm 
lichter Weite und 3 m Lange vorgenommen 
worden. Die Ergebnisse der Fallversuche 
mit Kugeln aus Hartgummi (y 1,234) ver- 
anschaulicht Abb. 1 ais Kurve b. Der Kugel- 
durchniesser d in cni ist ais Abszisse, die 
Geschwindigkeit v ais Ordinate in cm/s 
eingetragen. Die theoretische v-d-Kurve 
ist ais Kurve c ebenfalls im Diagramm 
wiedergegeben und laBt eine gute uber
einstimmung mit der durch die Versuche 
gewonnenen Kurve b erkennen. Der Knick, 
den die Kurve b bei d = ~  1 cm zeigt, ist 
auf den EinfluB der sich bei dieser Korn
groBe bereits bemerkbar machenden Nahe 
der Rohrwand zuriickzufiihren.

In der Praxis unterscheiden sich die 
Bedingungen, unter denen die Formeln zur 
Anwendung kommen sollen, in dreierlei 
Hinsicht: 1 . Die Teilchen haben unregel- 
mafiige Form, weichen also von der Kugel- 
!°rm ab. 2. Eine groBe Zahl von Kornern 
•st beisammen, so daB die Kórper zu- 
sammenstoBen. 3. Die Fliissigkeit ist meist 
*n turbulentem Zustande, so daB die

1 Widerstand von SandkQrnern und Kugeln bei der 
„ ■ e tK !*  im WaS5er. M itteil. V ersuchsanst. W asserbau
u- Schiffbau 1921.

Umkehrung des Vorgangs eines in einer ruhenden 
Fliissigkeit fallenden Kórpers nicht ohne weiteres zu- 
liissig ist.

Uber solche Versuche mit in Massen fallenden 
unregelmaBig geformten Kórpern hat R ic h a rd s 1 be- 
richtet. Die Kurve d  zeigt die Ergebnisse mit Zink- 
blende (7 == 4,05) in Wasser. Fiir die Mineralteilchen 
von 0,015 bis 0,19 cm Dmr., die durch Absiebung 
in 6 durchschnittliche KorngróBen klassiert worden 
sind, entspricht das betreffende Gebiet der v-d-Kurve 
fast Yollkommen. Die in den Versuchen gewonnenen 
v-d-Werte liegen scharf zu beiden Seiten der Kurve d.

Uber Fallversuche in Luft hat M a r t in 2 berichtet. 
Sie sind mit Quarzteilchen (y 2,4) durchgefiihrt 
worden. Der Durchmesserbereich hat sich von d
0,009 bis d 0,08 cm, v von 36 bis 420 cm/s erstreckt. 
Die Kurve e ist wieder ais v-d-Kurve mit Hilfe der 
Kurye a fiir Luft ais Mittel gefunden worden. Die 
Versuchswerte zeigen fiir die entsprechenden Punkte 
der Kurve e etwas niedrigere W erte fiir v, was viel- 
leicht darauf zuriickzufiihren ist, daB die Teilchen 
dichter ais bei den Versuchen von Richards bei
sammen waren.

An Hand einer Reihe von solchen Stichproben 
zwischen theoretisch ermittelten v-d-Kurven fiir 
einzeln fallende Kugeln und den entsprechenden Ver- 
suchsreihen von unregelmaBig geformten Kórpern, 
dereń Fali in Massen in einer ruhenden Fliissigkeit 
untersucht worden ist, ergibt sich, daB die fiir den Fali 
von Kugeln friiher angegebenen Gleichungen auch 
auf unregelmaBig geformte Kórper, die in Massen 
fallen, angewandt werden konnen, nur verringert sich 
dann die Konstantę der Gleichungen um Betriige bis 
zu 30 0/0.

Aus der R-ip-Kurve a der Abb. 1 ist nun in Abb. 2 
je ein v-d-Kurvenpaar fiir Berge (y = 2,6) und Kohle 
(y = l ,5 )  fiir Luft und W asser ais Mittel entwickelt 
worden, und zwar, wie praktisch ais giiltig nach-

» O re D ressing, 1908, Bd. 1, S. 466.
2 Trans. Inst. Chem. Eng. 1926, Bd. 4, S. 165.

----  Xuge/c/urc/im esser c f fn  mm  ----► Lyftc/rućtfh /n mm b /ó

v-d-Kurven: a fiir Berge (y = 2,6) in Wasser, b fiir Berge in Luft, 
c fiir Kohle (y —1,5) in Luft, d fiir Kohle in Wasser, e fiir Luft. 

Abb. 2. Geschwindigkeits-Durchmesser-Kurven fiir Berge und Kohle.
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gewiesen, fur den Fali einzelner Kugeln in den be- 
treffenden Mitteln. Mit Hilfe dieses Schaubildes 
lassen sich fur jede Ordinate v je 2 Abszissenwerte d 
fur Luft oder W asser ais Mittel feststellen, d. h. 
Kugeln mit den so gefundenen Durchmessern d 
»sclnvimmen« bei den zugehórigen ais Ordinaten ab- 
cregriffenen Geschwindigkeiten v eines aufsteigenden 
W asser- oder Luftstromes. Die von jedein Kurvenpaar 
abgeschnittenen Parallelen zur Abszissenachse werden 
mit zunehmendem v oder d immer langer, und man 
sieht schon hier, daB die Kornspanne fiir Gleich- 
fiilligkeit mit zunehmendem Korndurchmesser immer 
mehr zunimnit. Der bessern Ubersicht halber ist des
halb in Abb. 3 auf der Abszissenachse der Durch- 
messer der Kohlenkugeln dj< und auf der Oi dinaten-

dk
achse das Verhiiltnis K - wie es sich aus dem vor-

hergehenden Diagramm ergibt, aufgetragen worden. 
Die K-dk-Kurve fiir W asser erstreckt sich von dk 
-0 ,1  mm bis dk -  - 1 0 0  mm, diejenige fur Luft von 
dk=  0,1 mm bis- dk= -  40 mm.

stimmten Kornbereich gefunden worden, so laBt 
sich an Hand des Diagramms ermitteln, wie die 
Anderung der Siebskala fiir andere Kornbereiche 
vorzunehmen ist. In der Praxis handelt es sich 
stets um das Setzen eines dichtgelagerten Hauf- 
werks; hinzu treten eine Reihe von Vorgangen^ 
welche die Verhaltnisse beim Setzeii stark be- 
einflussen. So macht sich z. B. bei einer Kolben- 
setzmaschine beim Niedergang des Kolbens eine mehr 
oder weniger starkę Saugwirkung im Setzbett geltend, 
wahrend bei den pneumatischen Setzmaschinen mit 
pulsierendem Luftstrom das angehobene Haufwerk 
zuriickfallt, wobei der abebbende Luftstrom der 
Beschleunigung des Falles entgegenwirkt. Bei den 
Herden mit stetigem Luftstrom wird die Kohle 
dauernd in der Schwebe gehalten. Man kann also zu- 
nachst nur sagen, daB mit abnehmender KorngróBe 
die Klassierung bei allen dynamischen Aufbereitungs- 
verfahren enger werden sollte.

In Abb. 3 sind die beiden bemerkenswerten Kurven 
c und d eingetragen, die sich auf die Sinkscheider-Auf- 

bereitung nach Lessing1 beziehen. 
Dieser hat bei einer Aussprache in 
London den Standpunkt vertreten, 
daB er zur Ausscheidung von 
M ittelprodukt nicht vorzuklassieren 
brauche. Sein Verfahren steht in 
einer Anlage der Yniscedwin-Grube 
in Siidwales in Betrieb, wo in einer 
Lósung von CaCl2 ( t  = 1,4) Kohle 
und Berge geschieden werden. Bei 
Aufbereitung einer mittelprodukt- 
reichen Kohle ist ein entsprechend 
geringes Ausbringen zu erwarten, 
da alles Gut schwerer ais 1,4 in die 
Berge gehen wurde. W ollte man 
dort ein M ittelprodukt vom spezi- 
fischen Gewicht 1,4-1,8 austragen, 
so miiBte man ebenfalls mit Auf- 
strom arbeiten und dann ungefahr 
eine Vorklassierung wie bei einer 
naBmechanischen Wasche wahlen. 

K-dk-Kurven: a fur Kohle ( ,  = 1,5) und Berge ( y ~ 2,6.) in Luft, b dsgl. in Die Verwendung einer besondern
Wasser, c fiir Kohle (y  - 1,6) und Berge (y =  2,6) in Ca Cl.-Lósung (y  = 1,4), Schwerflussigkeit mit f  -  1,8 komm

d dsgl. fiir Kohle ( y  = l,8) und Berge (y  — 2,6). wegen der verwickelten B auart a a
Abb. 3. K-dk-Kurven fiir Kohle und Berge. Anlage und der Eindampfer nicht in

Frage.
Grundsatzlich laBt sich sagen, daB der Sieb- 

skalenkoeffizient fiir W asser gróBer sein kann ais fiir 
Luft, der erste wird aber stiirkere Abweichungen fiir 
die einzelnen KorngróBen aufweisen, ais es bei der 
pneumatischen Aufbereitung der Fali ist. Die Sieb
skala steigt fiir nasse Aufbereitung im Kornbereich 
1—100 mm um etwa 100 o/o, wahrend sie fur Luft 
im Kornbereich 0 ,1 -4 0  mm nur um etwa 40o/0 zu- 
nimmt. Fiir den Bereich 1 -4 0  mm betriigt die Ande
rung der Siebskala fiir Luft nur etwa 23 o/o, bei W asser 
75 °/o.

Im besten Falle wird z. B. bei Kohle folgende 
Vorklassierung erhalten: fiir die nasse Aufbereitung 
die 4 Klassierungen 8 0 -2 0  mm, 2 0 -6  mm, 6 -2 ,4  mm 
und 2,4-1 mm; fur die pneumatische Aufbereitung 
die 8 Klassierungen 8 0 -4 0  mm, 4 0 -2 5  mm, 25 
bis 14 mm, 1 4 -8  mm, 8 -4 ,4  mm, 4 ,4 -2 ,6  mm, 2,6 
bis 1,6 mm, 1 ,6-1 ,0  mm. Ist durch Aufbereitungs- 
yersuch die wirtschaftliche Siebskala fiir einen be-

Fiir die Luftaufbereitung wird unter n o r m a l e n  
Verhaltnissen die Siebskala 1 : 3 eingehalten w e rd e n  
konnen, die man nur in Ausnahmefallen vergróBern 
sollte. Die Vorklassierung 0 ,3 -1 , 1 -3 , 3 -1 0  und 
1 0 -4 0  mm wird im allgemeinen den A n f o r d e r u n g e n  
entsprechen. Die Spanne 1 0 -4 0  mm ist in der Regel 
schon etwas zu groB, und es em pfiehlt sich, das 
Korn 1 0 -6 0  oder 70 mm auf einer ersten Maschine 
aufzubereiten und dann z. B., wie die spater an- 
gefiihrten Siebanalysen nachweisen, etwa 10-23  mm 
auf einer zweiten M aschine nachzusetzen . Dies 
ist auch wegen der Kraftwirtschaft e rw i in s c h t .  
Wahrend die Kornspannen 0 ,5 -3  oder 0 ,3 -1 , 1-3, 
3 -1 0  und 1 0 -40  mm 1 kW und weniger je t/n 
benótigen, wiirde die Spanne 4 0 -6 5  oder 4 0 -70  nun 
fiir sich allein rd. 6,0 kW /t/h e r f o r d e r n ;  auf einer 
von der Carlshiitte gebauten Anlage b r a u c h t  die 
Kornklasse 10-65  mm nur 2,1 kW /t/h. Dies riihrt

1 Gluckauf 1930, S. 571; 1931, S. 326.
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daher, dali im letzten Falle das grobe Korn in 4 0 -6 5  mm ein groBer Teil der Arbeitsluft ungenutzt
feinerm eingebettet liegt und deshalb dieses Schiitt- zwischen den Hohlraumen der groben Kórner durch-
gut die Luft stiirker drosselt, wahrend bei der Spanne braust. (SchluB f.)

Elastizitat und  Plastizitat des Gesteins und ihre B edeutung 
fiir G ebirgsdruckfragen.

Von Dipl.-Ing. P. Ki i hn,  Essen.

Die E ig e n s c h a f te n  E la s t i z i t a t  u n d  P la s t i z i t a t  
f e s te r  K ó rp e r.

Die Bezeichnung Elastizititt kann in zweifachem 
Sinne gebraucht werden. Elastizitat ist zunachst die 
Eigenśchaft eines Stoffes, unter dem EinfluB irgend- 
welcher auBern Krafte gleichzeitig mit den dadurch 
hervorgerufenen innern Spannungen unvermeidbar 
Formanderungen irgendwelcher Art zu erleiden. Meist 
sind diese Formanderungen nur sehr gering und 
bei kleinen auBern Kraften nicht nur mit dem Auge 
nicht erkennbar, sondern auch kaum meBbar. Es be
steht aber das unumstóBliche physikalische Gesetz, 
daB jeder.feste Kórper in der Natur in diesem Sinne 
elastisch und nicht starr ist. Scheinbar widerspruchs- 
voll, aber richtig ist, daB fliissige Korper in diesem 
Sinne ais starr bezeichnet werden konnen, denn sie 
zeichnen sich einerseits durch die leichte Verschieb- 
lichkeit ihrer Teilchen, anderseits aber durch eine so 
geringe Zusammendriickbarkeit aus, daB sie unter ge- 
wóhnlichen Umstanden einfach fiir unzusaminen- 
driickbar, d. h. starr gelten konnen. Zu der ersten 
Bedeutung des Begriffes Elastizitat bildet also der 
Begriff und die stoffliche Eigenśchaft der Starrheit 
den Gegensatz.

Zur Vermeidung von MiBverstandnissen sei noch 
bemerkt, daB die Bezeichnung »starr« im Bergbau und 
in der Statik auch noch in einem andern Sinne ge
braucht wird. Man spricht von starrem Ausbau der 
Strecken. In diesem Falle bezieht sich aber der Be
griff der Starrheit nicht auf die stofflichen Eigen
schaften des Baumaterials, sondern auf das dem Aus- 
bautragwerk zugrunde liegende statische System. Weil 
alle Baustoffe (Holz, Beton, Stahl) hinsichtlich ihrer 
stofflichen Eigenschaften elastisch sind, erleidet 
natiirlich auch jedes starre System elastische Forrii- 
anderungen oder elastische Verschiebungen. Den 
Gegensatz zu einem starren, d. h. statisch unverschieb- 
lichen System bildet ein in sich bewegliches System. 
Die Beweglichkeit kann erzielt werden durch kon- 
struktiye Anordnung von mindestens 4 Gelenken oder 
gelenkartigen Verbindungen der Tragwerksteile. Sta
tisch bewegliche Systeme sind bei Tragwerken iiber- 
% e kaum denkbar, beim Streckenausbau untertage 
aber moglich und manchmal erwiinscht, weil die Be
weglichkeit durch die Anlehnung an das Gebirge be- 
grenzt wird.

Der Begriff der Elastizitat wird aber noch in 
einem andern Sinne, und zwar in dem im Sprach- 
gebrauch ublichen verwandt. W ieder wird dabei eine 
stoffliche Eigenśchaft eines Korpers oder Tragwerks 
bezeichnet. Ein Kórper gilt in diesem zweiten Sinne 
ais elastisch, wenn sein Stoff ihm die Fahigkeit ver-

1. ’ nach Fortnahme der auBern Lasten, die in ihm 
gleichzeitig mit innern Spannungen Formanderungen 
'fgendwelcher Art bewirkt haben, selbstandig seine 
a te Form wieder anzunehmen. Es handelt sich also

um die Fahigkeit des Korpers, selbsttatig und ohne 
Zutun von entgegengesetzt gerichteten auBern Kraften 
eine riicklaufige Formanderung auszufiihren. Man 
kann daher den Begriff der Elastizitat in diesem 
zweiten Sinne auch erkliiren ais die Fahigkeit eines 
Korpers, Form anderungsarbeit in umkehrbarer Weise 
aufzuspeichern. Daraus geht hervor, daB der zweite 
Begriff der Elastizitat an das Vorhandensein von 
Elastizitat im ersten und allgemeinern Sinn gebunden 
ist. Fliissigkeiten konnen z. B. nicht elastisch in dem 
zweiten Sinne sein.

Die riicklaufige Formanderung kann, abgesehen 
von W inkelanderungen, eine Zusammenziehung oder 
eine Ausdehnung sein, je nachdem, ob der Kórper 
vorher gedehnt (Zugbeanspruchung) oder gepreBt 
(Druckbeanspruchung) worden ist. Bei rucklaufiger 
Formanderung findet auch Entspannung statt. Man 
beachte aber zweierlei: 1. Entspannung ist wie die 
riicklaufige Formanderung gebunden an den Fortfall 
der auBern Last, welche die Spannung und Form 
anderung bewirkt hat, 2. Spannung und Formande
rung sowie Entspannung und riicklaufige Form ande
rung sind zwei Paare von mechanischen, untrenn- 
baren Vorgangen. Spannung ist nicht ohne Form 
anderung denkbar; man kann nie sagen, die Spannung 
sei die primare und die Form anderung die sekundare 
Erscheinung oder umgekehrt.

Aus der Erklarung der zweiten Bedeutung des 
Begriffes Elastizitat geht hervor, daB ein Kórper 
oder Stoff eigentlich nur ais elastisch gelten kann, 
wenn man die ihm durch auBere Krafte zugefiihrte 
Form anderungsarbeit restlos in Gestalt von mechani- 
scher Energie zuruckzugewinnen vermag. Solche 
Kórper gibt es aber nicht in der Natur. Kein fester 
Kórper ist gegeniiber allen Vorgangen, denen man 
ihn unterwerfen kann, vollkommen elastisch. Ist er es 
nur bis zu einer gewissen Grenze, aber dariiber hinaus 
nicht mehr, so heiBt diese die Elastizitatsgrenze; 
genauer miiBte man sagen Grenze der vollkommenen 
Elastizitat. Den Spannungsbereich oberhalb der 
Elastizitatsgrenze bis zur Bruchgrenze nennt man 
den plastischen Bereich. Plastizitat eines Stoffes ist 
diejenige Eigenśchaft, vermóge der er bei Form 
anderungen infolge auBerer Lasten nach dereń Fort
nahme nicht wieder selbstandig in seine alte Form 
zuriickzukehren vermag. Die zweite Bedeutung des 
Begriffes Elastizitat ist also auch durch den Gegen
satz zur Eigenśchaft der Plastizitat und ein plastischer 
Spannungszustand ist auch durch bleibende Form 
anderungen gekennzeichnet.

D ie E la s t iz i t a t s z a h l .
Es ist zu unterscheiden zwischen Zug-, Druck- 

und Schub-Elastizitatszahlen. Die beiden ersten 
werden mit Ez und Ed bezeichnet und meist ein- 
ander gleichgesetzt. Die Schub-Elastizitatszahl G sei
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n ur  kurz  ais  eine F u nk tion  von E gedeu te t .  Nach den 
Regeln  der  M echanik  rechne t  m a n :

m  E,G =
2 (m + 1)

also  fiir m =  4 G  =  0,4 E und  fu r  m =  3 G = g - E .

B enenn t m an  das MaB der  D ehnung ,  die ein 
gez o g en e r  S tab  von der  Lange 1 bei der  S p an n u n g  o 
e r f a h r t ,  m it Al, so g i l t  die Beziehung  Al = f  (1, a, E ),  
denn  das  D ehnungsm aB  A l hiingt nicht n u r  von der 
Lange 1 u n d  der  S p an n u n g  a ab, so n d e rn  noch von 
d e r  A rt  des  S toffes ,  aus  dem  der  Stab bes teht .  D esha lb  
mufi die K onstan tę  E h in z u g e fu g t  w erden .  F u r  das  
V ers tandn is  der  Zahl E  ist die E rkenn tn is  wichtig, 
daB E  n u r  einen von dem  S toff  eines K órpers  abhiingi- 
gen  F a k to r  d a rs te l l t ,  dessen  G roB e sich nicht durch  
re ine  R echnung, sonde rn  n u r  du rch  M essungen  fest- 
s te llen  laBt. E rs t  au f  G ru n d  von M essungen  bes tim m t

m an den W e r t  von  E  aus der  G le ichung  E  =  - ^ y - a .

Diese w illkurliche A rt  der  W e r tb e s t im m u n g  von  E 
ist nicht g lucklich, weil sie fu r  S toffe  m it groBem 
F o rm a n d eru n g sv e rm ó g e n ,  also  fiir s ta rk  elast ische 
Stoffe, wie z. B. G um m i,  kleine W e r te  von E und  
fu r  G este ine  und  B austah l,  die viel w en ige r  e last isch  
sind, seh r  groBe W e r te  von  E ergibt .  D er Z ah lenw er t  
von E  betriigt z. B. fiir H o lz  9 0 0 0 0 —120000 ,  fiir 
F luBstah l rd. 2 2 0 0 0 0 0  und  fiir Beton 1 4 0 0 0 0  bis 
350000 .  Es liegt eine V erw irrung  der  Begriffe  vor, 
w enn  M u l l e r 1 sch re ib t:  »Die G roB e des E -M oduls  
kennzeichnet so m it  g le ichzeitig  die h o h ere  Elastizitiit 
e ines  S toffes.« D arau s  h a t  S p a c k e i e r 2 so g a r  ge- 
f o lg e r t :  »Der P hysiker  bezeichnet ais  e las t isch  nicht 
e tw a  ein Stiick R ad ie rgum m i,  das  im S p rachgebrauch  
a is  elast isch  bezeichnet wird«, und  sp a te r  die G este ine  
des  K oh lengeb irges  hochelastisch  im Sinne des 
P hys ikers  g enann t .

M an h a t  schon  o f t  em pfoh len ,  s ta t t  der  Zahl E, 
die nun  einm al f e s tg e le g t  ist, ih ren  rez ip roken  W e r t

zu verw enden , also  a= = g* M an  n e n n t  a  die D ehnungs-

zahl.  Sie g ib t  an, uin w elchen  Bruchteil  se iner Lange 
sich ein Stab bei d e r  Z u g sp an n u n g  1 kg /c m 2 dehnt ,  
und  b ilde t einen le icht vers tand lichen  M aBstab fu r  
die e last ischen E igenscha f ten  d e r  S toffe. Die Elasti-  
z itatszahl E  w ird  auch h au f ig  a is  der  rez iproke W e r t  
der  D eh n ungszah l  a  e rk la rt .  Die V erw endung  der  
Zahl a  h a t  aber  andere  Nachteile ,  d en n  sie l ie fe r t  
Dezimalbri iche m it  vielen N ullen .  N ich t  zu ver- 
w echseln  m it d e r  D eh n u n g sz ah l  a  ist  auB erdem  das  
D ehnungsm aB  A l  e iner  Strecke 1 u n d  die bezogene 

Al
1

D eh n u n g  $ = :

Die M aB benennung  von E  (seine D im ension)
1 k g  cm

ist kg /cm 2, denn  sie fo lg t  aus  E  =  o ■

-  kg /cm 2. E  s te l l t  a lso  eine spezifische S pannung  dar,  
d. h° eine au f  1 cm2 bezogene Spannkraf t .  M an d a r f  
abe r  nicht ubersehen , daB es sich dabei um  keine 
ta tsach lich  au f tre tende  S p an n u n g  handelt .  F u r  Al =  1 
w ird  E  a. E in  Stab  von  der  Lange 1 cm und  der  
Q uerschn i t ts f lachę  1 cm2 w u rd e  du rch  eine B elastung

1 M u l l e r :  U ntersuchungen an K arbongesteinen zur K larung von 
G ebirgsdruckfragen, Gliickauf 1930, S. 1601.

* S p a c k e i e r :  Der lieutige Stand der G ebirgsdruckfragen, Bergbau 
1931, S. 402.

von E  kg  um  seine eigene Liinge ver l i inger t  werden. 
Eine d era r t ige  D eh n u n g  k o m m t bei B aus to f fen  nicht 
vor,  w oh l aber z. B. bei G um m ia r ten .  U m g ek e h r t  ist 
eine en tsp rechende  Q u e tschung ,  bei der  ein S tab  durch 
eine K raft  von der  GroBe E  kg um  das  MaB seiner 
e igenen Lange, also zu N uli  zu sam m en g ed ru c k t  wiirde, 
g a r  nicht vorste l lbar .  D er G ra d  d e r  D eh n b a rk e i t  und 
Q ue tschbarke it  eines S to ffes  w ird  also  w ed e r  durch 
die E las tiz i ta tszah l noch durch  die D eh n u n g sz ah l  aus- 
gedriickt. Die D ehnba rke i t  betriigt z. B. bei Baustahl 
15 -25o /o  je  nach der  S ta h la r t  (K o h len s to f fg eh a l t )  
und  die Q ue tschba rke it  bei K arbonges te inen  0,15 
bis 0,70 o/o, bei S teinkohle 0 ,5 0 -2 ,2  o/o. Die D ehnbar
keit ist bei a l len  G es te inen  fa s t  Nuli.

Noch ein w e ite rer  U m sta n d  d a r f  bei e iner  griind- 
lichen E rk liirung  der  B edeu tung  von  E  n ich t  iiber- 
sehen w erden . Ich habe W e r t  d a ra u f  g e leg t ,  E ais 
einen n u r  von stoff lichen E igenscha f ten  eines Kórpers 
abhang igen  F ak to r  zu erkliiren. D abei habe ich aber 
noch offen  ge lassen ,  ob es sich um  einen konstanten 
o d e r  verander lichen  F a k to r  handelt .  T a tsach lich  ist 
E o f t  bei dem selben  Stoff,  ab e r  versch iedenen  Span- 
n u n g sg rad e n  nicht konstan t .  Beim B aus tah l  wachsen 
die F o rm a n d e ru n g e n  bis zu einer  gew issen  Grenze, 
der  P ro p o r t io n a l i ta tsg ren z e ,  gen a u  p ro p o r t io n a l  mit 
den S pannungen ,  w odurch  sich w en ig s ten s  bis zu 
d ieser G renze  ein s tand ig  g le ichb le ibender  Wert 
von E  ergibt.  Bei G es te inen  m achen  sich schon 
bei ge r in g e n  S p an n u n g en  A bw eichungen  von dem 
P ro p o r t io n a l i ta tsg e se tz  ge l tend .  M ulle r  fan d  bei 
seinen Versuchen bei S p an n u n g en  zw ischen 100 und 
500 kg /cm 2 U ntersch iede bis zu 40  o/o fiir die Werte 
von E. B each tensw ert  ist dabei noch, daB der  E-Wert 
nach diesen V ersuchsergebn issen  bei Sandste in  mit 
w achsenden  S p annungen  s te ig t,  w as  a lso  eine Ver- 
m inderung  der  E la s tiz i ta t  bedeu te t ,  u n d  bei Ton- 
schiefer fallt.  F e rn er  muB b ea ch te t  w erden ,  daB Ge
steine nicht iso trop  sind, denn  sie v e rh a l ten  sich be- 
ziiglich ih re r  e las t ischen  E ig e n sch a f te n  nach allen 
R ichtungen ungle ichm aB ig; E  h a t  bei G este in  fiir jede 
R ichtung einen an de rn  W er t .

D ie  l a t e n t e  P l a s t i z i t a t  n a c h  H e i m .
Von dem  vo rs teh e n d  e rk la r ten  Begriff  der 

P las t iz i ta t  muB m an den  im bergm ann ischen  Schrift- 
tu m  o f t  ais la ten te  P las t iz i ta t  bezeichneten  unter- 
scheiden. E r  ist au f  die Lehre des G eo lo g e n  H eim  
zuriickzuftihren, daB in einer »gewissen« Tiefe jedes 
G este in  la ten t  p lastisch  sei. H eim  y e rs te h t  darunter 
einen Zustand, bei dem  d e r  Z u sam m en h a n g  der 
e inzelnen Teilchen (das  ist die K ohas ion )  aufgehoben 
ist. D as ist aber  ein Z us tand  nach  e r fo lg te m  Bruch des 
G eb irgskórpers ,  w a h re n d  P la s t iz i ta t  im Sinne der 
M echanik und  P hysik  einen Z u s ta n d  des  unversehrten 
K órpers  vor dem Bruch bedeute t.  Die Unmóglichkeit 
des Zustandes  d e r  H eim schen  P la s t iz i ta t  im Innern 
des  G ebirges  e rg ib t  sich aus d e r  T h e o r ie  des  Bruches 
u n d  ist von m ir  h ier  bere its  kurz  e r k la r t  worden .

S p a c k e i e r 2 ist von d ieser  m it  d e r  Teufe zu- 
nehm enden  Heimschen- P las t iz i ta t  ausgegangen , ha 
aber  die B ehaup tung  h inzugese tz t ,  daB diese Plasti
zitat  in der  N ahe der  G ru b e n b au e  au fgehoben  werde, 
w o ra u s  sich die U nm óglichkei t  ih re r  unmittelbaren 
B eobachtung du rch  den  B e rgm ann  ergeben  s o l .

1 K u h n : Spannungszustand und Bruchgefahr im ungest5 rten OebifBei 
Gluckauf 1931, S. 1033.

8 S p a c k e i e r :  Die sogenannte Druckwelle, Gluckauf 1928, S. 8/
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»Am StreckenstoB fehlt der Gegendruck, so daB 
die latente Plastizitat zur wirklichen Formanderung 
fiihren muB, womit Entspannung und Verfestigung 
verbunden ist«, eine sehr gewaltsame Behauptung. 
Von der Entspannung des Gesteins in der Umgebung 
von Hohlraumen im Gebirge wird im nachsten Ab- 
schnitt ausfiihrlich die Rede sein. Abgesehen davon 
ist aber die VorsteIlung unhaltbar, daB gerade die 
Entspannung bis zur Spannungslosigkeit und das 
Fehlen eines Gegendruckes zur W iederverfestigung 
eines in einen kohasionslosen Zustand geratenen 
Korpers fiihren soli.

Die W irk u n g s w e is e  d es  G e b irg s d ru c k e s  
nach dem h e u tig e n  S ta n d e  d e r  A n sc h a u u n g e n .

Die yorstehend wiedergegebene Anschauung hat 
Spackeler spjiter etwas geandert und dazu bemerkt: 
»Langecker gebraucht dafiir den treffendern Aus- 
druck „latentes Arbeitsvermógen“ . Die Energie, die 
das Gestein wie gespannter Dampf in der Maschine 
bei Expansion herzugeben vermag, ist nach ihm die 
Ursache fiir die Zertrtimmerung der Sehichten, die 
man bisher ais Druckwelle bezeichnet hat. Uberall, 
wohin der Bergmann kommt, ist eine diesem Arbeits- 
vermogen entsprechende* Expansivkraft im Gebirge 
vorhanden, so daB das weiter riickwarts liegende Ge
birge die vordersten Teile, die sich durch Ausweichen 
in den Abbauraum hinein entspannt haben und ver- 
festigt worden sind, wie der Dampf den Kolben voran- 
zutreiben sucht.« Diese Theorie von der Entstehung 
einer spannungslosen Zone um einen Hohlraum im 
Gebirge bildet in letzter Zeit die Grundlage vieler 
Erklarungen von Gebirgsdruckerscheinungen. Die 
natiirlichen Pressungen im ruhenden und unberiihrten 
Gebirge sollen ein Bestreben des Gesteins erzeugen, 
in die vom Bergmann hergestellten Hohlraume hinein- 
zuwandern. Dabei soli die Kompression des Gesteins 
aufgehoben werden, und es soli sich eine entspannte 
Zone unter VolumenvergróBerung in den neu auf- 
gefahrenen Grubenbau hinein bilden.

Ich will einmal bei dem Bilde bleiben, daB der 
allseitige (primare, rein statische) Gebirgsdruck im 
zuruckliegenden Gebirge das Randgestein um einen 
Hohlraum »wie gespannter Dampf in der Maschine 
bei Expansion« in den Hohlraum hineindrangt. 
Die unmittelbare Folgę davon kann bei festem, 
spródem Gebirge unmóglich eine Entspannung des 
Randgesteins sein. Uber die W irkung eines derartigen 
allseitigen (hydrostatischen) Gebirgsdruckes laBt sich 
am einfachsten an einem Hohlraum von kreisfórmigem 
Querschnitt gemaB der nachstehenden Abbildung

ęeb/rgsdrucA 

\  . /

Wirkung des Gebirgsdruckes auf einen Hohlraum 
von kreisfórmigem Querschnitt bei hydrostatischem 

Spannungszustand.

Klarheit gewinnen. Die Verschiebungen des Rand- 
gesteins miiBten dann zentrisch zum Kreismittelpunkt

gerichtet sein. Es ist leicht einzusehen, daB die mit 
der Verkiirzung des Radius verbundene Verkiirzung 
des Kreisumfangs zu ziemlich groBen Tangential- 
spannungen, aber niemals zur Entspannung fiihrt. 
Der mit den Gesetzen der Mechanik iiber die 
Spąhnunggyerteilung in dickwandigen Róhren Ver- 
traute weiB auch, dafi dann im yorliegenden Falle 
unmittelbar. am Rande des Hohlraumes die Tangen- 
tialspannung in jedem Punkte des Kreisumfanges 
genau doppelt so groB sein wiirde wie der auBere 
allseitige Gebirgsdruck und daB die Abnahme der 
Tangentialspannung nach dem Gebirge hin nach dem 
Gesetz einer Hyperbel erfolgen wiirde.

Bei quadratischen und rechteckigen Querschnitts- 
formen mussen sinngemaB ahnliche Spannungs- 
anderungen, aber nie unmittelbar Entspannungen 
in der Umgebung des Hohlraumes entstehen. Ein 
einigermaBen genaues Bild dieses Spannungszustandes 
mit Darstellung sowohl der Art der Spannungsande- 
rungen ais auch der SpannungsgróBen laBt sich nach 
meinem Wissen bis heute fiir andere ais kreisfórmige 
und elliptische Querschnitte noch nicht angeben. Dazu 
ist die Lósung einer Differentialgleichung 4. Grades 
nótig, dereń Intregal man fiir die in Frage kommenden 
Grenzbedingungen bisher noch nicht erm ittelt hat1. 
Es scheint mir eine lohnende Aufgabe fur groBe 
M athematiker zu sein, in dieser Richtung Aufklarung 
zu schaffen, sei es auch nur durch Naherungs- 
lósungen.

Nicht verstandlich scheint mir folgender Satz in 
einem andern Aufsatz2 Spackelers zur Erklarung 
des Entspannungsvorganges zu sein: »Da das einem 
Kórper zwischen zwei PreBplatten vergleichbare Ge- 
steinteilchen wenigstens nach einer Seite hin sich aus- 
dehnen kann, muB Entspannung . . . auftreten.« Dann 
muBte sich doch ein Probewurfel bei dem iiblichen 
Druckversuch, an den vergleichsweise gedacht wird 
und bei dem der Wiirfel die viel gróBere Moglichkeit 
hat, sich nach vier freieti Seiten auszudehnen, erst 
recht entspannen. Das wird im Ernst wohl niemand 
behaupten wollen, denn offenbar wird der Wiirfel 
doch gerade in Spannung versetzt, und zwar bei dem 
Zweck des Versuches bis zur Bruchgrenze. Nur die 
bekannten Schalen, die sich bei Wiirfeldruckversuchen 
mit Gestein- und Betonkórpern ablósen, entspannen 
sich, weil sie sich erst nach der Ablósung a l l s e i t i g  
um das MaB der vorher erfolgten Pressung oder 
Delmung ausdehnen oder zusammenziehen konnen. 
Dann aber bilden sie selbstandige Kórper ohne Zu- 
sammenhang mit dem urspriinglichen W iirfel, von 
dem man nun sagt, er sei zerbrochen.

Hier liegt der Grundfehler, der in der Theorie 
von der Entstehung einer spannungslosen Zone um 
einen Hohlraum im Gebirge steckt: Ein urspriinglich 
zusammengepreBter Kórper soli sich entspannen, 
wenn er Gelegenheit erhalt, sich nur nach irgendeiner 
einzigen Richtung auszudehnen. Er kann dadurch nur 
einen andern Spannungszustand, der ohne weiteres 
auch mit Formanderungen verbunden ist, erfahren, 
solange er nicht die Moglichkeit hat, sich allseitig 
auszudehnen. Allseitige Ausdehnung ist aber bei dem 
Gestein um einen Hohlraum im Gebirge nur móglich 
und gar nicht anders vorstellbar nach Lósung dieser

1 K u h n :  Betrachtungen uber G ebirgsdruckfragen, Gliickauf 1931, 
S. 1477.

2 S p a c k e l e r :  Der heutige Stand der G ebirgsdruckfragen, Bergbau 
1931, S. 401.
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Gesteinteile aus dem Zusammenhang mit dcm weiter 
zuruckliegenden Gebirge. Eine spannungslose Zonę 
oder genauer, eine von dem uberlagerungsdruck 
g a n ź lic h  befreite Zone laBt sich nicht ohne Tren
nung von dem groBen Gebirgskórper denken. Eine 
solche Trennung ist aber nicht anders z u  erklaren 
ais durch die Erscheinung, die man in der Mechanik
ais Bruch bezeichnet. .

Ferner muB noch bei dem Vergleich, daB die im 
z u r u c k l ie g e n d e n  Gebirge schlummernde Energie das 
Randgestein um einen Hohlraum wie gespannter 
Dampf vorantreibt, folgendes beachtet werden.
1. Diese Energie wird nicht durch eine besondere 
Expansivkraft erzeugt, sondern durch den Gebirgs- 
druck der im Sinne der Mechanik nichts anderes ist 
ais eine auBere Kraft, namlich die Summę von 
unzahlig vielen Einzelkraften, von denen jede die 
GróBe des Gewichtes von einem Teilchen des groBen 
Gebirgskórpers hat, im Schwerpunkt des Teilchens 
anoreift und in der Richtung der Schwerkraft wirkt.
2. Diese Energie ist nicht die glciche wie bei einem 
hydrostatischen und bei einem aerostatischen Span- 
nungszustande, sondern es handelt sich um einen 
andern allseitigen Spannungszustand, den ich bereits 
ais Spannungszustand im ungestórten Gebirge be
zeichnet und eindeutig beschrieben habe1.

SchlieBlich gibt die Erklarung des Begriffes 
Elastizitat einen Schliissel zu der Erkenntms noch 
eines andern Fehlers in der Theorie von der Ent
stehung einer spannungslosen Zone um einen Hohl- 
raum im Gebirge. Nicht w e il Ausdehnung des Ge
steins in den Hohlraum, also eine riicklaufige Form
anderung moglich ist, tritt Entspannung ein; und 
nicht w e il Entspannung eintritt, inuB der Uber
lagerungsdruck aufhóren, auf die entspannten Ge
steinteile zu wirken, da sie nicht mehr fahig sind, 
ihn zu iibertragen. Diese Beweisfiihrung ist nur 
scheinbar logisch. Riicklaufige Formanderung und 
Entspannung" sind beide nur zusammen und gleich- 
zeitig m óglith bei Fortnahme der auBern Last, in 
diesem Falle des Oberlagerungsdruckes. Diese Last 
kann aber niemand fortnehmen, denn die Schwer
kraft ist eine stetig und immer wirkende Kraft. Die 
Last erzeugt jedoch in der Umgebung des Hohlraumes 
andere Spannungen und Formanderungen, ais dort 
vor der Entstehung des Hohlraumes vorhanden waren. 
Diese Anderungen erstrecken sich nicht nur auf die 
Spannungsgrófien, sondern auch auf ihre Richtungen 
und auf die Art der Spannung.

Der andere Fehler in dem Beweis fur die Ent
stehung einer spannungslosen Zone liegt darin, daB 
die Betastung eines Korpers keine Funktion seiner 
Spannungen und Formanderungen ist. Spannung und 
Formanderung sind vielmehr eine Funktion der Last 
und auBerdem von andern Gegebenheiten, wie von 
der Korperform, Auflagerung usw., abhangig.

D ie e la s t is c h e n  un d  p la s t i s c h e n  E ig e n s c h a f te n  
d e r  G e ste in e .

W ahrend z. B. verschiedene Baustahlsorten die 
gleiche oder doch eine anniihernd gleiche Elastizitats
zahl haben, trifft dies fiir die Gesteinarten nicht oder 
nur in viel geringerm MaBe zu. Es ist auch schon 
darauf hingewiesen worden. daB man bei Gestein 
noch nicht einmal mit bestimmten Zahlenwerten 
fiir E rechnen kann, die wenigstens fiir jede Ge-

i l c a .h n ,  O luckauf 1931, S.1033.

s te in a r t  g le ichble ibend sind. D er W e r t  von E  andert 
sich bei jeder  G es te in a r t  be trach tl ich ,  sow oh l  wenn 
die S pannungsgróB en  ais auch w enn  die Spannungs- 
r ich tungen  sich andern .  F u r  die fo lg en d e n  Be- 
t rac h tu n g en  k om m t aber der  G róB e d e r  E last iz i ta ts
zahl keine B edeu tung  zu. Dabei k o m m t es nam
lich w en ige r  au f  die G róB e d e r  K rafte  an, die 
b es tim m te  F o rm a n d e ru n g e n  u n d  S p an n u n g en  ver- 
u rsachen , ais  au f  das  MaB der  F o rm a n d eru n g en ,  das 
die G este ine  zu e r t ra g e n  v erm ó g en ,  o h n e  zu brechen. 
Auch das  Verhiil tnis zw ischen dem  e las t ischen  und 
dem  p las t ischen  Bereich ist  dabei von  geringer 
W ichtigkeit .  M an  muB aber un te rsche iden  zwischen 
F o rm a n d e ru n g e n  bei Druck-, Zug- und  Sclun- 
beansp ruchungen ,  also  zwischen P re ssu n g e n  oder 
Q ue tschungen ,  D eh nungen  o d e r  Z errungen  und 
W inkeli inderungen . B e ansp ruchungen  auf  Biegung 
u n d  V erd re h u n g  la ssen  sich bekann tl ich  au f  die ge- 
nann ten  3 A rten  zu ruckfuhren .

Die W inkeli inderungen  so llen  auBerhalb  der  Be- 
t r a c h tu n g  bleiben. E s  geniigt,  d a ra u f  hinzuweisen, daB 
ihre Betrage  bei gesch ich te ten  u n d  sc luefr igen  ue- 
ste inen viel g e r inge r  s ind  ais  bei m ass igen  Gesteinen.

Die D ehnba rke it  is t  bei a l len  G es te inen  auBerst 
gering ,  f a s t  N uli,  und  des tó  gróBer, je  g e r i n g e r  die 
E lastiz ita tszah l E  ist. M an  rechne t aber  im Hochst- 
fa l le  m it e inem Betrage  von  10 °/o d e r  Quetschbarkeit. 
D as V erhaltn is  zw ischen e last ischen  u n d  plastischen 
D ehnungen  ha t  d ah e r  keine B edeu tung .

Die Q ue tschbarke it  is t  bei den G es te ina r ten  ver- 
schieden u n d  im a l lgem einen  des to  gróBer je ge- 
r inger  Fes tigkeit  und  H a r tę  sind. F es t ig k e i t  ist der 
W id ers tan d ,  den ein K ó rp e r  d e r  T re n n u n g  seiner Teil- 
chen en tgegense tz t .  H a r tę  ist der  W id e rs ta n d  den 
e r  dem Ritzen se iner  O berflachę  en tg eg e n se tz t ;  den 
G egensa tz  zur  H a r tę  s te l l t  die W eich h e i t  dar. ie 
meisten G este ine  sind  sp róde .  Dies e rk e n n t  m a n  schon 
daran ,  daB sie sich n ich t b iegen  lassen. Ein Korper 
heiBt spróde,  w en n  die T re n n u n g  se iner  Teilchen, 
d. h. d e r  Bruch, p ló tz lich  u n d  o h n e  nennenswerte 
vo rhergegangene  b le ibende F o rm a n d e ru n g e n  er o S - 
A ndern fa lls  ist er  geschm eidig .  Die Quetschbarkei 
is t n u r  eine besondere  F o rm  d e r  Geschmeidigkei • 
Andere  F o rm e n  sind S treckbarke it ,  SchweiBbarkeit, 
Knetbarkeit,  B iegsam keit usw.

A ngaben  iiber die Q ue tsch b a rk e i t  der  Gestem 
f inden sich im S ch rif t tum  n u r  sparlich .  Die oben ge- 
nann ten  Z ahlenw erte  sind  den  e rw ah n ten  Y ersuchs-  
ergebnissen  von M uller  en tnom m en .  Die Kleinhei 
d ieser  W er te ,  die e r s t  bei se h r  ho h en  Driicken er- 
zielt w orden  sind, ve rd ie n t  Beachtung . Auf den 
p lastischen Bereich kann m an hiervon  hóchs tens  einen 
g anz  ger ingen  Bruchteil des  G esa m tb e trag e s  e 
Q uetschbarke it  anrechnen . Von e iner  n e n n e n s w e r  e 
P las t iz i ta t  laBt sich bei allen G es te inen  bis hinab zum 
T onsch iefer  nicht sprechen , w enn  m an  d ie  an-p 
o rd n u n g  nach Festigkeit  u n d  H a r tę  v o r n i m m t .  ruc 
lose U m fo rm u n g e n  konnen  d ah e r  bei den  meisten 
s te inen n u r  in sehr ge r in g e m  U m fa n g e  e r f o  ge • 
Eine A usnahm e in d ieser  B eziehung  bilden s>e 
weiche und  w en ig  fes te  G este ine ,  wie Schie er 
und  T on . , ,

T o n  ist ein ausgesp rochen  b i ld sam e r  Sto^rt, 
sich bei D ruckbeansp ruchungen  geschm eid ig  ver a ■ 
Diese E igenśchaft  w achs t  noch m it  dem  W asse rge  a ■ 
E lastisch  ist T o n  n u r  in dem  allgem einen  Sinne, 
e r  un te r  dem EinfluB auBerer K rafte  F orm a n d eru n g
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erleidet. Seine Fahigkeit, Form anderungsarbeit in 
umkehrbarer Weise aufzuspeichern, ist fast Nuli. 
Die auftretenden Formanderungen sind daher nur 
plastische. Die Plastizitat des Tones beruht aber auf 
einem andern Vorgang ais bei harten und spróden 
Gesteinen und auch bei den Metallen. Die sehr ver- 
schiedenartige Fahigkeit der festen Kórper, bleibende 
Formanderungen von gróBerm AusmaB ertragen zu 
konnen, ohne dafi dabei der Zusammenhang in ihren 
kleinen Teilchen merklich gelockert wird, ist namlich 
bedingt durch den Grad der Verschiebbarkeit einzelner 
Atomschichten im Kristallkorn sowie durch die 
Zusammenhangsverhaltnisse der Kristallkórner von 
gleicher Beschaffenheit, aus denen sich viele feste 
Korper, wie auch die Gesteine und Metalle, aufbauen. 
AuBerdem hiingt die Plastizitat fester Korper noch 
von der Tem peratur und der Art des Spannungs- 
zustandes ab.

Bei Metallen und harten Gesteinen ist der Ein- 
tritt der Plastizitat durch die Entstehung von Gleit
flachen, auf denen sich die Teilchen gegeneinander 
Yerschieben, gekennzeichnet. Beim Ton ist die Ver- 
schiebbarkeit der Teilchen viel gróBer. Sie findet 
nicht nur auf Gleitflachen statt, sondern ist ais aus- 
gesprochen flieBende Formanderung gekennzeichnet, 
wie sie bei Fliissigkeiten in reinster Form vorkommt. 
Weicher Ton ist also bei strenger Betrachtung kein 
eigentlicher fester Stoff mehr, weil er schon wesent- 
liche Eigenschaften der fliissigen Korper aufweist. 
Die flieBenden Formiinderungseigenschaften der Ge
steine verschwinden desto eher, je geringer ihr Ge- 
halt an Ton, Lehm und Mergel ist.

Erwahnt sei noch, daB man selbst bei den 
plastischen Formanderungen der Metalle vom FlieBen 
des Stoffes spricht und die Spannungsgrenze, bei der 
diese Erscheinung eintritt, die FlieBgrenze nennt.

Die Gesteine sind aber auch unterhalb der 
Elastizitjitsgrenze nicht vollkommen elastisch. Bei 
Druckversuchen mit Gesteinwiirfeln hat sich namlich 
gezeigt, daB die riicklaufige Formanderung bei Ent- 
lastung der gedriickten Korper nicht vollstandig ist, 
sondern daB ein kleiner Rest, also eine kleine 
bleibende Formanderung, rerbleibt. Diese restliche 
Formanderung ist natiirlich auch mit Restspannungen 
verbunden, so daB bei ganz strenger Betrachtung eine 
vollstandige Entspannung eines Gesteinkórpers nie 
erfolgt. Aber der Betrag dieser bleibenden Form 
anderung und der damit verbundenen Restspannung 
ist so winzig klein, selbst noch im Vergleich zu den 
bei Gesteinen ohnehin schon geringen elastischen 
Formanderungen, daB sie ubersehen und vernach- 
liissigt werden konnen. Diese Kenntnisse von der 
Elastizitjit und Plastizitat der Gesteine sind durch- 
aus nicht neu. Die Bedeutung der kiirzlich von M u lle r  
in dieser Richtung unternommenen Versuche liegt 
nicht in der Feststellung dieser Eigenschaftep, 
sondern vornehmlich in der Bereicherung unserer 
Kenntnisse durch neues und anschauliches Zahlen- 
material.

Die B e d e u t u n g  d e r  b e s p r o c h e n e n
G e s te in e ig e n s c h a f te n  f iir  G e b irg s d ru c k -  

e r s c h e in u n g e n .
Bei den Wirkungen des Gebirgsdruckes in der 

'-nigebung von bergmannischen Hohlraumen ist zu 
nnterscheiden zwischen Brucherscheinungen und 
njchlosen Yerformungen. Risse, Sprunge, Zer-

triimmerung und Zerkiiiftung, Abplatzen von Schalen 
und die Loslósung von Gesteinmassen sind Bruch
erscheinungen. Bruchlose Verformungen offenbaren 
sich meist durch Verengung der Hohlraumąuer- 
schnitte. Der Bergmann beobachtet oft, daB ihm die 
Strecken langsam, aber sicher zuwachsen. Er spricht 
dann vom Quellen des Gebirges ohne Riicksicht 
darauf, ob es sich um bruchhafte oder bruchlose Er- 
scheinungen handelt. Das Quellen eines Kórpers ist 
bei strengem W ortgebrauch nur durch solche Ver- 
gróBertingen seines Rauminhalts gekennzeichnet, die 
nicht die Folgen von Zugkraften sind, sondern durch 
Aufnahme von Fliissigkeiten oder Gasen verursacht 
werden. Auch derartiges Quellen kann bei Gebirgs- 
druckerscheinungen vorliegen. Meist handelt es sich 
aber um FlieBerscheinungen, wie sie im vorhergehen- 
den Abschnitt erkliirt worden sind, oft auch um reine 
Brucherscheinungen.

Bei bruchlosen Verformungen ist zu unterscheiden 
zwischen elastischen und plastischen Formanderungen 
mit Verschiebungen der Teilchen auf Gleitflachen und 
zwischen flieBenden Formanderungen. Mit Riicksicht 
auf die geringe Quetschbarkeit der meisten Gesteine 
ist leicht einzusehen, daB es sich bei den ersten beiden 
Arten nur um ganz geringe Verformungen handeln 
kann. Die kleine riicklaufige Formanderung des ge- 
preBten Gebirgskórpers, der die Móglichkeit erhalt, 
sich in den Hohlraum auszudehnen, wird noch be- 
hindert durch Spannungen in andern Richtungen 
(durch Tangentialspannungen in der Abbildung z. B.), 
die durch das Bestreben der Teilchen, sich nach 
dem Hohlraum zu yerschieben, erzeugt werden. Die 
Bildung einer spannttngslosen Zone, fiir die man 
eine Trennung vom Gebirgskórper nach Kommerell 
gar nicht vorauszusetzen braucht, ist unmóglich, so- 
lange es sich um bruchlose Verformungen handelt, 
wobei der Gebirgskórper unversehrt bleibt. Nur 
unmittelbar am Rande des Hohlraumes sind die 
Spannungen des Gebirgskórpers gleich Nuli, aber 
auch nur, soweit es sich um Spannunsrsrichtungen 
handelt, die senkrecht zu den Randflachenelementen 
stehen. Selbst in diesen Richtungen findet nach dem 
Innern des Gebirges Zunahme der Spannungen bis zu 
derjenigen GroBe statt. die im ungestórten Gebirge 
herrscht. Nur die G e se tz e  dieser Spannungszunahme 
und uberhaupt der Snannunsrsverteilung in der Um- 
gebung eines Hohlraumes sind bei Spannungen kurz 
vor der Bruchgrenze verschieden, je nachdem ob das 
Gestein einen nennenswerten plastischen Bereich hat 
oder nicht.

W eist das Gestein in der Umgebung eines 
Hohlraumes die Eigenschaft auf, flieBende Form 
anderungen auszufiihren, so treten ganz andere Ver- 
hiiltnisse ein. Im AuBenraum des Hohlraumes sinkt 
die vorher yorhandene Spannung des Snannungs- 
zustandes im ungestórten Gebirge bis auf die geringe 
Hohe, die geniigt, um das FlieBen herbeizufiihren. 
Dariiber hinausgehende Spannungen lassen sich nicht 
mehr in Form von potentieller Energie aufsneichern, 
sondern werden in Bewegungsenergie um gesetzt und 
fiir die Verschiebung der Kórperteilchen verbraucht. 
Anwachsen und Aufspeichern der Spannungen kann 
aber wieder stattfinden. wenn ein W iderstand die 
FlieBbewegung hemmt. Ein solcher W iderstand bildet 
sich selbsttatig, wenn der Hohlraum vollstandig zu- 
geflossen und keine Gelegenheit zum Auseinander- 
flieBen des weichen Gesteins mehr vorhanden ist.
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Einen  d e ra r t ig en  W id e rs ta n d  b ie tet auch der  A usbau  
der  bergm ann ischen  H o h lrau m e .  Bis zu welcher 
G róB e die S p an n u n g en  w ieder  anw achsen  konnen, 
und  welche B e las tung  des  A usbaus  dabei en ts teh en  
kann, ist abhiingig von  der  M ach tigkeit  d e r  weichen 
G es te insch ich t u n d  der  A rt  des  u b e r la g e rn d en  Ge- 
s te ins  D a  flieBende F o rm a n d e ru n g e n  nicht m it  Ver- 
g ró B eru n g e n  des R a u m in h a l ts  yerbunden  sind, e n t 
s tehen  an den O berflachen  w eicher  Schichten Ein- 
senkungen  und  M ulden , soba ld  die Schicht G elegen  
heit e rha lt ,  in einen H o h l ra u m  zu flieBen. W e n n  das 
d a ru b e r  l iegende G eb irge  fes t  u n d  m achtig  g e n u g  is , 
sich d aru b e r  frei zu trag e n ,  so en ts teh en  durch  die 
M ulden  neue, aber sehr  f lachę H o h lra u m e  von un- 
gefiilir g le icher  GróBe w ie  die M asse  des  in die 
Strecke zugef lossenen  w eichen G este ins .  D as weiche 
G este in  ist dann  in d e r  U m g eb u n g  der  Strecke von 
der  Las t  des  u b e r la g e rn d en  G e b irg sk ó rp e rs  befre it  
u n d  d ruck t  nur  noch m it se inem  e igenen  G ew ich t 
a u f  den Ausbau. Die B e las tung  w i r d  des to  groBer, 
je  m ach tiger  die w eiche G este insch ich t  iiber der  
Strecke ist.

Kann sich aber  das  G eb irge  iiber d e r  weichen 
G este insch ich t n icht iiber den en ts tandenen  Ein- 
se n kungsm ulden  fre i t rag e n ,  so en ts teh t  Bruch in 
d i e s e n r  Teile  des  G eb irg skó rpers .  Von der  A rt  der  
Bruchb ildung  hiingt es ab, ob  durch  das  G ew icht 
g e ló s te r  G es te in m asse n  eine M e h rb e la s tu n g  des 
S treckenausbaus  e r fo lg t .  D er  Bruch kann  u n te r  l  m- 
s tan  den  groBen U m fa n g  annehm en  und sich durch  
w eite re  Schichten fo r tp f la n ze n ,  w obei auch w ieder  
neue E insenkungen  von  andern  weichen Schichten 
yo rkom m en  konnen ,  die schlieBlich zu den ais  Berg- 
schaden i ibertage bekann ten  E rsche inungen  fiihren. 
Die F o r tp f la n z u n g  des Bruches h ó r t  aber  auf, w enn  
sich in e iner  geniigend  m achtigen  und  festen  Schicht 
ein S p a n n u n g sz u s tan d  bildet,  den das  G este in  zu er- 
t r a g e n  yerm ag . Dabei ist zu berucksichtigen, daB das 
G ew ich t des  b e las ten d en  G eb irg sk ó rp e rs  in hoher  
l iegenden  Schichten im m er ger inge r  w ird  und  d ah e r  
eine w en ige r  groBe Festigkeit  des  G este in s  ais  in 
g roBen T eu fen  geniigt,  um  ein F re i t rag e n  uber  Sen- 
kuncfshohlraum en herbeizufiihren .

Durch  die E n ts te h u n g  eines bergm ann ischen  
H o h lra u m e s  muB aber schon in se iner U m g eb u n g  
Bruch d e s  G eb irg sk ó rp e rs  e in tre ten ,  w enn  das  G e 
stein sp róde  ist  und  der  S p an n u n g sz u s tan d  in der  
S tó rungszone  um  den H o h lra u m  zu S p an n u n g en  fiihrt,  
die das  MaB des f u r  das  d o r t  befindliche G este in  
E rt rag l ichen  uberste igen . S p ródes  G este in  en tz ieh t  
sich dem  ihm durch  E n ts te h u n g  eines H o h lra u m e s  
au fgezw ungenen  S pannungszus tand ,  w enn  es ihn nicht 
m e h r  zu e r t rag e n  yerm ag, du rch  B ildung von Rissen 
und  Sprungen . D adurch  w ird  nam lich  eine S pannungs-  
y e rm in d e ru n g  herbe igefuhrt .  Diese B e haup tung  laBt 
sich fo lgenderm aB en  e rk la ren  und  beweisen. T r i t t  in 
einem  fes ten  und  u n v erseh r ten  K órpe r  infolge irgend- 
w e lcher  iiuBern U rsachen  eine S p an n u n g ss te ig e ru n g

ein so f i ih r t  diese zu e iner  V erg róB erung  des in 
dem  K órper  au fgespeicher ten  A rbe itsverm ogens  
(po ten t ie l le  E nerg ie ) ,  so lange  die S p an n u n g en  unter- 
halb der  B ruchgrenze bleiben. Im Falle  d e r  Kil5- 
b i ldung  f indet  aber kein Zuw achs an potentiellei 
Energ ie  s ta tt ,  und  dam it  ist eine w eitere  S pannungs-  
e rh ó h u n g  nicht m óglich ,  weil der  Zuw achs an Energie 
zur  S chaffung  der  O berf lachenene rg ie  des entste- 
henden  Risses y e rb rauch t  wird . D ieser  V erbrauch  ist 
so g a r  gróBer, ais  der  S p an n u n g sz u w a ch s  zulaBt, wo- 
durch eine V erm inde rung  der  S p an n u n g en  gegenuber 
dem Z ustand  im noch u n y e rse h r ten  K ó rp e r  eintritt .

Bei A usf i th rung  von D ruckversuchen  mit Gestein- 
und  B e tonw urfe ln  kann  m an  deutlich  beobachten ,  dali 
nach den e rs ten  kleinen Rissen, die m it  dcm  Auge 
noch g a r  nicht w a h rn e h m b a r  sind u n d  sich haufig 
n u r  durch knackende G erausche  kenntlich  machen, 
bei g le ichm afiig  fo r tg e se tz te r  B e ta t ig u n g  der  Druck- 
pu m p e  m indestens  eine s ta rkę  V er la n g sam u n g  der 
S pan n u n g szu n ah m e am  M.anometer angeze ig t  iwir , 
die ba ld  ganz  zum S ti l ls tand  kom m t,  nachdem  dei 
ers te  g róB ere  RiB en ts ta n d en  ist. Setzt m an  die Pumpe 
d an n  sti ll,  so zeigt sich u n te r  E rw e i te ru n g  des Risses 
ein langsam es  A bfa llen  der  S p an n u n g  ani M anom e er. 
W ird  die P um pe  w ieder  in Betrieb gese tz t ,  so kann 
die S pan n u n g  noch einm al bis zu d e r  y o rh e r  an- 
gezeigten  H o h e  s te igen, aber  n ich t m ehr  da™ber 
h inaus, weil E rw e i te ru n g  und  V erg róB erung  der  KH5- 
b i ldung  bis zum  Zerfall  des  P ro b e k ó rp e rs  stattfmdet.

S pannungslos igkeit ,  d. h. y o l ls tand ige  Befreiung 
yon der  W irk u n g  des  G eb irg sd ruckes ,  kann in 
sp ródem  G este in  e r s t  d an n  e in tre ten ,  w enn  der  Brucli 
zur  yo lls tand igen  L ósung  von G es te in te i len  gefulirt 
hat,  die sich d an n  e r s t  a l lse i t ig  um  den kleinen Betrag 
der  f riiher  e r l i t tenen  Z u sa m m e n p re s su n g  ausdelmen 
konnen. B efanden  sich die G es te in te i le  a b e r  yor dem 
Bruch schon im p la s t ischen  Z ustande,  so sind keine 
selbstti itigen ruck laufigen  F o rm a n d e ru n g e n  mehr 
móglich, weil sich die ehem a ls  e last ischen  F o r m  
iinderungen im p lastischen  Bereich in ble ibende \ct 
w an d e l t  haben. Risse und  Spriinge schaffen  aber um 
jeden  H o h lra u m  im G eb irge  eine se h r  s p a n n u n g s a r m e  
Zone und  haben  O b erf lac h en y erg ró B e ru n g  und  Aut- 
lockerung zur  Folgę.  A uflocke rungen  des Gesteins 
f iih ren  zu den V erengungen  d e r  Q u ersch n i t te  \on 
Strecken und  A bbauraum en. Sie ko n n en  n u r  zu einem
ganz ger ingen  Teil au f  RauminhaltsvergróBerungen
des G este ins  infolge se ine r  e las t ischen  und  plasti- 
schen E igenschaften  zu ruckgef i ih r t  w erden .

Z u s a m m e n f a s s u n g .
N achdem  die herrschende  A nschauung  iiber chc 

W irkungsw e ise  des G eb irg sd ruckes  kritisch Ę 
leuchte t w orden  ist, ve rsuchen  die fo lgenden  . us 
f u h ru n g e n  in a l lgem einer  D ars te l lu n g ,  b ruchhafte  un 
bruch lose  G eb irgsd rucke rsche inungen  ais Folgeti e 
elast ischen und  p last ischen  E igenscha f ten  des JC 
ste ins zu erklaren.

U M S C  H  A U.
F órdergeriist auf dem M iechow itzschacht 

der PreuBengrube.
Von Dipl.-lng. P. W a l t e r ,  Gleiwitz.

Auf dem Miechowitzschacht der PreuBengrube-A.G. 
in Miechowitz bei Beuthen ist vor kurzem ein neues

Strebenfórdergeriist errichtet worden, das in yersclue en 
Hinsicht von den bekannten Ausfiihrungen abweici 
bei dem man von vornherein auf eine klare Gliederung - 
Aufbaus und ein einwandfreies statisch bestimnites 
lenksystem Wert gelegt hat. Abb. 1 laBt die ge en = 
Verbindung zwischen Schachttrager und Fiihrungsge
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einerseits, Vorder- und Hinterstrebe anderseits deutlich 
erkennen. Das Fiihrungsgerust ist in der Mitte der 
Schachttrager verlagert und mit diesen durch Zuganker 
verbunden. Die Eckpfosten sind bis zu den Schaclittragern 
durchgefiihrt und nur waagrecht gegen seitliches Aus- 
weichen gesiehert. Senkrecht uber dem Oelenk am Schacht
trager hat man das Oelenk des Geriistkopfes angeordnet 
und von einem besondern Oelenk zwischen Schragstrebe 
und Fundament abgesehen, weil die Strebe infolge ihrer 
grofien Lange und verhaltnismafiig kleinen Querschnitts- 
liohe geniigend elastisch ist.

Die obere der beiden Seilscheiben von 6 m Dmr. liegt 
W,5 m, die untere 37,3 m iiber Rasensohle. Ais Belastungen 
waren anzunehmen:

Fórderung
kg

Seilfahrt
kg

Fórderkorb .
S00 m Seil, je 15 k g .................
Zwischengeschirr
Unterseilaufhiingung.................
8 Forderwagen, je 500 kg . . 
™ n sten, je 800 kg . . . . 
'0 Personen, je 75 kg . . . .  
8 Paar Einsatztiiren, je 50 kg.

8 500 
12 000 

1 600 
400 

4 000 
6 400

8 500 
12 000 

1 600 
400

5 250 
400

ZUS. 32 900 28150

Dic Belastung bei Seilfahrt betragt hiernach 28150: 32900 
= 85,60/0 (< 900/0) der Belastung bei Lastenfórderung. Ais 
Forderseil wurde ein Dreikantlitzenseil von 60 mm Dmr. 
wit 18000 kg/cm2 Bruchfestigkeit und 283000 kg Bruch- 
last gewiihlt.

Die in der statischen Berechnung anzunehmenden Be- 
astungsfalle und zuliissigen Beanspruchungen waren durch 
lc fiir die Berechnung von Fórdergeriisten geltenden berg- 

Pouzeilichen Bestimmungen festgelegt. Da zwei Seilzug- 
, *j|e S0 und Su aus dem ober- und unterschlagigen Seil 
'orhanden sind, ergeben sich zwei resultierende Krafte

R0 und Ru mit verschiedener Neigung. Im vorliegenden 
Falle hat man dic Strebe in die Neigung von R0 gelegt 
und dadurch erreicht, dafi in dem obern Hauptportalrahmen 
aus dem Seilzug nur Liingskriifte im schragen Stiel auf- 
treten, der Riegel spannungslos bleibt und das iiufiere 
Tragwerk des Geriistkopfes nur die Krafte aus Eigen- 
gewicht, Schnee und Wind zu ubertragen braucht. Es lag 
nahe, an Stelle des obern Hauptportalrahmens mit Schriig- 
stiel einen Zweigelenkrahmen zu verwenden, wovon man 
jedoch aus wirtschaftlichen Griinden abgesehen hat, um 
keine zu schweren Portalrahmen zu erhalten. Das Eigen- 
gewicht der Seilscheibe erzeugt dagegen im Rahmen ver- 
haltnismaBig kleine Biegungsmomente. Die aufiern Zwei- 
gelenkrahmen haben leichte Qucrschnitte erhalten. Mit 
Riicksicht auf die architektonische Wirkung sind 0,70 111 
hohe Blechtrager verwendet worden.

Der unter der obern Seilscheibe liegende Halbportal- 
rahmen ist auf einem untern abgestiitzt, der auch dic untere 
Seilscheibe tragt. Der Seilzug des oberschliigigen Seiles 
ruft hier im Schriigstiel ebenfalls nur Liingskrafte hervor, 
wahrend aus dem Seilzug Su ein Biegungsmoment auftritt. 
Der Rahmen ist ais Triiger auf zwei Stiitzen berechnet 
worden. Wahrend die eine Aufiagerkraft durch einen Quer- 
triiger unmittelbar auf den Gelenkpunkt oberhalb des 
Fuhrungsgeriistes ubertragen wird, nirnrnt der obere 
Hauptąucrtrager der Hinterstrebe die aus den Rahmen- 
stielen herriihrenden senkrechten und waagrechten Krafte 
auf. Dieser Trager erhalt daher waagrecht und senkrecht 
gerichtete Biegungsmomente und ist dementsprechend aus- 
gebildet worden.

Durch den Hauptąuertrager werden die Seilzugkrafte 
und die senkrechten Auflasten der Seilscheibenbiihnen auf 
die Eckpfosten der Schragstrebe ubertragen, wobei der 
Seilzug Su wiederum keine Biegungsmomente im Gefolge 
hat, wahrend der Seilzug S„ des unterschlagigen Seiles 
in dem Fiihrungsgerust eine Druckkraft hervorruft, welche 
die beim StofS der Schale gegen die Fangtrager im 
Fiihrungsgerust wirkende Zugkraft verkleinert. Das in der 
Strebe durch den Seilzug Stl verursachte Biegungsmoment, 
das dem aus dem Eigengewicht der Strebe herriihrenden 
Biegungsmoment entgegenwirkt, bedingt keine wesentliche 
Vergrofierung des Querschnittes der Strebenpfosten.

Dic Windkrafte sind in der Langsachse des Geriistes 
und lotrecht dazu angenommen worden. Im ersten Fali 
wirken sie auf das Dreigelenksystem und rufen Lrings- 
krafte und Biegungsmomente hervor, die sich im statisch 
bestimmten Hauptsystem einfach ermitteln lassen. Der 
Wind in der Querrichtung ist dagegen in anderer Weise 
aufzunehmen. Der auf den Kopf des Geriistes wirkende 
Wind wird durch die obern Zweigelenkrahmen nach der 
untern Seilscheibenbiihne ubertragen. Das Fiihrungsgerust 
ist ais Balken auf zwei Stiitzen angenommen worden; das 
eine Auflager liegt in Hohe der Schachttrager, das andere 
in Hohe der Seilscheibenbiihne. Da die Strebe gespreizt ist 
(18 m), vermag sie waagrecht wirkenden Querkr;iften zu 
begegnen. Daher ist zugrunde gelegt, dafi die Strebe samt- 
liche auf den Geriistkopf, den obern Teil des Fiihrungs- 
gertistes und die Strebe selbst wirkenden Windkrafte auf
zunehmen hat. Die Hinterstrebe ist ais Stockwerkrahmen 
berechnet worden, wobei man die infolge nicht zentrischen 
Lastangriffes in Hohe der untern Seilscheibenbiihne auf- 
tretenden Verdrehungskriifte entsprechend beriicksichtigt 
hat. Auch dem Einflufi der am obern Hauptquertrager aus 
Lastangriff in der Mitte hervorgerufenen Biegungsmomente 
ist Rechnung getragen worden.

Beim Fiihrungsgerust hat man aus architektonischen 
Griinden Schragen vollig vermieden und damit zugleich 
erreicht, dafi die Verkleidung des Geriistschaftes — es 
handelt sich um einen ausziehenden Schacht — leicht be
festigt werden kann. Im untern Teil des Fiihrungsgeriistes 
angeordnete Tiiren gestatten die Auswechslung der 
Forderkorbe. Die Eckpfosten sind daher auf eine Hohe von 
rd. 12,5 m knicksicher ausgebildet worden.

Das Fiihrungsgerust steht auf Schachttragern, die mit 
dem Schachtmauerwerk verankert sind und so die beim
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AnstoBen der Schale an die Prelltrager wirkenden Zug- 
kriifte aufzunehmen vermogen.

Das Gewicht des Oeriistes von 183 t yerteilt sich wie
folgt: t

Geriistkopf mit Seilscheibcn und Stiitzen 46
Fiihrungsgeriist (1 =-■ 39,2 m; 1,15 t/m) . 45
Schachttrager und Verankerung . . . .  8
Schragstrebe (1 “  36,4 4- 8,0 =  44,4 m;

1,44 t / m ) .................................................... 64
S e i ls c h e ib e n t ro g e ..........................................5
Treppen mit Absatzen und Gelandern . . 11
Tiiren und F a h n e n s ta n g e ..................... _____ 4

183

In diesem Gewicht ist eine 2 mm starkę Blechverkleidung 
von 6 t  enthalten.

Hiiufig wird behauptet, daB die Rahmenbauart ein 
gróBeres Geriistgewicht bedinge ais Fachwerk. In einem 
fruhern A u f s a t z e 1 habe ich fiir die Ermittlung von 
Gerustgewichten die empirisch auf Grund der Gewichte 
einer groBen Anzahl ausgefiihrter Strebengeriiste ent-

wickelte Formel G ^ ^ y P  angegeben, in der h die
mittlere Hohe zwischen Rasensohle und Seilscheiben und 
P die Seilbruchlast ist. Im vorliegenden Falle ergibt sich

bei h «■ 2 (37>3 +  44>5) - rd - 41 m und P ~ 283 1
ein theoretisches Gewicht G • von 173 t in guter Uber- 
einstimmung mit dem tatsachlich vorhandenen Gewicht 
G «= 1 8 3 -6 -=  177 t. Bei dem im Jahre 1931 in derselben 
Form gebauten Fordergeriist auf den Richterschachten in 
Siemianowitz betragt das Ausfuhrungsgewicht bei einer 
mittlern Hohe von rd. 38 m und einer Seilbruchlast von
300 t: t

Oeriistkopf mit Seilscheiben und Stiitzen 49 
Fiihrungsgeriist (1 37,1 m; 1,03 t/m) . 38
Schachttrager und Verankerung . . . .  5
Schragstrebe (1 = 32,4 4- 8,2 = 40,4 m;

1,40 t / m ) .................................................... 57
S e i ls c h e ib e n tro g e ..........................................5
Treppen mit Absatzen und Gelander . . 8
Tiiren und F a h n e n s ta n g e ....................._.___ 6

168

Abb. 2. Ansicht des Fórdergeriistes.

I Gliickauf 1931, S. 513.

Diesem Gewicht steht das theoretische von 165 t gegen- 
iiber, was beweist, daB Geruste in Rahmenbauart nicht 
schwerer zu sein brauchen ais solche in dem iiblichen 
Fachwerk. Anderseits erhalt man ein Fordergeriist von 
auBerlich giinstiger Wirkung (Abb. 2), das keine wirt- 
schaftlichen Nachteile besitzt, sich billig unterhalten laBt 
und .yollstandig statisch bestimmt verlagert ist.

B i ld u n g  d e r  S t r e i f e n k o h le .
Zur Stiitzung seiner Ansichten iiber die Bildung der 

Streifenkohlen1 hat S t a d n i k o f f  neuerdings bemerkens- 
werte Versuchsergebnisse mitgeteilt2. Nach seiner Auf- 
fassung stellt jeder Moortorf »ein Konglomerat von Bitumina, 
Huminsauren, dereń Salzen, yerschiedenen andern Produkten 
der Zersetzung organischen Materials und von noch nicht 
zersetzten Formelementen der Pflanzen« dar. Samtliche 
Kolloide dieses Gemisches befinden sich im Zustande 
gróBter Quellung, wahrend in dem von den Kórnern der 
Kolloide gebildeten Kapillarnetz eine waBrige Lósung yer
teilt ist, die ein sehr yerwickeltes polydisperses System 
aller Dispersionsgrade -  von den molekulardispersen 
organischen Sauren und Zuckerarten an bis zu der ziemlich 
groben Suspension von Huminsubstanzen -  yorstellt. In 
den Torflagern gemischter Herkunft (Sapropelithumus) 
wird dieses polydisperse System durch das Vorhandensein 
emulgierter gesattigter oder ungesattigter Fettsauren und 
der Polymerisationsprodukte dieser Sauren noch ver- 
wickelter. Ein derartiger Sapropelithumustorf soli den Aus- 
gangsstoff der Streifenkohle bilden. Die Entstehung der 
einzelnen Streifen (Glanz-, Matt- und Faserkohle) ist jedoch 
nicht ais das Ergebnis der einfachen Ablagerung aufzufassen, 
sondern die Streifen sollen nach der Uberdeckung durch 
S y n e r e s i s  in der Weise zustande gekommen sein, daB sich 
zwei kolloidale Systeme bildeten, von denen das eine aus 
Sapropelitmaterial mit viel Fettsauren den Vitrit, das andere 
aus Humusstoffen mit Sporen u. dgl. den Durit ergab. Das 
faserige Materiał wird je nach der Ablagerung in oder 
zwischen den gebildeten Schichten durch Dehydration zu j 
Fusit oder Fusitiibergangen.

Auf Grund der Beobachtung, daB Filterpapier aus der 
Torfsubstanz nur das Wasser und die feinsten molekular- 
dispergierten Stoffe aufnimmt — das Papier bleibt ganz oder 
fast farblos, wahrend Stoffe mit geringerm Dispersions
grade, darunter auch die Huminsauren, an dem Filterpapier 
ausgeschieden werden — , hat Stadnikoff sehr aufschluBreiche 
Versuche durchgefuhrt, bei denen eine Schicht feinsten 
Sandes einen Torf mit 87°/o H20  uberdeckte. Im Verlaui 
mehrerer Monate bildete sich unter der Sandschicht eine 
S c h i c h t  f e s t e n ,  d u n k l e n  T o r f e s .  Bei der chemischen 
Untersuchung wich die neugebildete Torfsubstanz merklich 
von der iibrigen ab; sie war z. B. armer an Bitumen und 
fasrigen Stoffen. Man wird den Vorgang ais Doppl e r i t -  
bildung bezeichnen mussen.

Nach den wiedergegebenen Versuchen kann es wohl 
ais erwiesen gelten, daB syneretische Trennungen im Laufe 
der Flózbildung móglich und wahrscheinlich sind, eine An
sicht, die ich bereits mehrfach yertreten habe3. Ob derartige 
Trennungen in der von Stadnikoff oder in der von nm 
angenommenen Weise erfolgen, mag vorlaufig dahingestel 
bleiben. Wichtig ware es, die von Stadnikoff b e g o n n e n e n  
Versuche weiterzufiihren, vor allem gleichartige Unter
suchungen mit einer t o n i g e n  Uberdeckung yorzunehmen.
Im Sinne T a y l o r s 4 wiirde hierbei auf die mehr oder 
weniger saure oder basische Beschaffenheit der Tor - 
substanz zu achten sein.

Vorlaufig ist es jedoch sehr fraglich, ob man eine so 
weitgehende syneretische Trennung gelten lassen darf, wie 
sie Stadnikoff annimmt, denn die Ausbildung der Streifen

1 S t a d n i k o f f :  Die Entstehung von Kohle und ErdSl, 1930, Be- 
sprechutig s. Gliickauf 1931, S. 1367.

8 Kolloid-Z. 1931, S. 221.
3 E. H o f f m a n n  und K i r c h b e r g ,  B rennst. Chem. 1930, S. 3S9.
4 T a y l o r ,  Fuel 1928, S .230 ; L i e s k e ,  B ren n s t. Chem. 1930, S.
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selbst spricht dagegen. Man kann auch vom kohlen- 
petrographischen Standpunkt der Ansicht der Entstehung 
des Vitrits aus dem Sapropelitanteil nicht beipflichten. Bei 
vorhandener Zelligkeit des Vitrits konnte es sich hóchstens 
bei der Ausfiillungsmasse der Zellraume um Sapropel- 
material handeln. Neben solchem mit Zellstrukturen gibt 
es zweifellos haufig vollkommen homogenen Vitrit, der 
also ehedem ais kolloidale Lósung yorgelegen hat und ent- 
sprechend den Versuchen von Stadnikoff in Streifen ab- 
geschieden worden sein kann; ob es sich hierbei um Sapropel- 
material handelt, mag dahingestellt bleiben. Vergleicht man 
in dieser Richtung verschiedene Steinkohlenvorkommen 
unter Beriicksichtigung des Inkohlungsgrades, so ist z. B. bei 
vielen ausgesprochenen Vitriilagen die Sichtbarmachung 
von Zellstrukturen nicht moglich. Weiterhin trifft man im

Ruhrgebiet in den seltensten Fallen Abweichungen von 
einer »parallelen« Anordnung der einzelnen Streifen an. Im 
Oegensatz hierzu finden sich bei andern Vorkommen, z. B. 
im Kladnoer Bezfrk, vielfach regellosere Streifenbildungen 
und oft Vitritlagen mit leicht erkennbarem Holzgefiige quer 
zu der iibrigen Schichtung, d. h. die Holzbestandteile sind 
am Orte ihrer Sedimentation zu Steinkohle geworden. Es 
durfte kein Zweifel bestehen, dafi diese Unterschiede auf 
andersgearteten Moorbildungen beruhen. Danach konnte 
man zwei Arten der Humusstreifensteinkohlen unter- 
scheiden, namlich einen Geltypus (Ruhrgebiet) und einen 
Lignittypus (Kladnoer Bezirk). Nur bei dem Geltypus 
durfte eine Trennung nach Schichten (Syneresis) eine Rolle 
gespielt haben.

Dr.-Ing. E. H o f f m a n n ,  Essen.

W I R T S C H A F T L I C H E  S.
Der Grol5handelsindex im Januar  1932.

Agrarstoffe Industrielle Rohstoffe und Halbwaren Industrielle
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1929 126,28 126,61 142,06 125,87 130,16 125,20 137,25 129,52 118,40 140,63 124,47 126,82 84,63 127,98 28,43 151,18:158,93 131,86 138,61 171,63 157,43 137,21
1930 115,2S 112,37 121,74 93,17 113,08 112,60 136,05 126,16 90,42 105,47 110,30 125,49 82,62 126,08 17,38 142,23! 148,78 120,13 137,92 159,29 150,09 124,63
1931 Jan. 111,60 97,50 119,40 90,90 106,70 101,70 129,80 118,20 72,70 82,50 100,40 121,40 82,30 102,80 12,50 124,10'131,60 107,50 134,20! 147,10 141,50 115,20

Febr. 114,10 90,60 119.90 93,00 105,90 99,60 129,80 116,70 71,90 82,90 96,10 120,50 83,10 97,90 11,30 122,10 130,10 106,40 132,90 145,00 139,80 114,00
Marz 121,00 86,70 113,00 102,70 106,70 98,90 129,70 116,10 72,70 85,00 95,60 119.80 82,70 97,60 10,90 119,901127,90 106,20 132,20i 143,60 138,70 113,90
April 124,70 83,30 105,70 113,90 108,30 96,90 127,70 115,90 69,90 84,30 96,00 119,60 80,10 97,80 9,70 118.50,125,70 104,90 131,501142,40 137,70 113,70
Mai 131,80 83,90 102,50 120,00 109,20 95,50 127,40 115,50 66,10 79,70 93,20 118,80 77,20 99,30 9,60; 117,70 125.30 103,40 131,20:141,70 137,20 113,30
Juni 129.S0 81,50 103,30 114,50 107,30 95,10 127,40 115,00 63,90 77,70 88,90 118,00 77,90 110,10 9,80:116,80 124,70 102,90 130,90 141,10 136,70 112,30
Juli 126,10 81,70 105,60 104,70 105,40 96,90 128,40 114,80 65,20 78,50 88,20 117,70 73,20 114,10 10,00:il7,40 125,00 103,10 130,70 140,60 136,30 111,70
Aug. 114,60 89,00 107,90 98,30 103,40 95,80 128,90 114,40 62,30 72,70 84,30 117,60:72,80 112,10 S,50; 115,70 125,20 101,50 130,70 139,70 135,80 110,20

108,60Sept. 111,70 S4,70 108,40 96,80 101,10 94,10 129,20 113,70 59.90 68,80 80.60 117,40173.60 109,60 7,60 114,80 123,90 100,10 130,50 137,80 134,60
Okł. 112,50 76,00 106,70 95,50 98,50 94,70 130,CO 113,10 5S,90 67,20 79,00 116,80 74,00 105,50 7,10[114,10 122,60 99,40 130,20 135,80 133,40 107,10
Nov. 115.60 71,40 107,40 98,70 9S,50 93,70 129,70 113,20 58,00 68,60 7S,40 115,60,72,80 105,00 7,10 112,30; 121,40 99,10 129,30 134,20 132,10 106,60
Dez.

Durchschn.
112,80 68,40 101,10 93,60 94,50 90,70 129,50 107,10 57,20 67,10 72,70 113,90,70,40; 102,90 7,00; 110,10:118,50 96,50 127,70 132,40 130,40 103,70

1931 119,27 82,97 108,41 101,88 103,79 96,13 128,96 114,47 64,89 76,25 87,78 118,09 76,671104,56 9,26:116,96j 125,16 102,58 131,00 140,12 136,18 110,86
1932: Jan. 115,30 65,70 92,10 92,00 92,10 90,40 116,80 105,20 57,60 66,50 69,00 107,80171,30| 101,10 6,70| 103,20] 112,70 92,20 122,901126,90 125,20 100,00

DerGroBhandelsindex desStatistischen Reichsamtsliegt 
im Januar mit 100,0 um 3,6°/o niedriger ais im Monat vorher. 
Der Ruckgang, an dem fast alle Hauptgruppen mehr 
oder weniger beteiligt sind, ist am grófiten bei der Kohle 
(-9,8%), danach folgen die Yieherzeugnisse mit 8,9%

Papierstoffe und Papier mit 6,3%, Chetnikalien mit 5,4% 
und Haute und Leder mit 5,1%. Die Erhóhung der Index- 
ziffer fiir kiinstliche Diingemittel ist auf den Fortfall der 
fiir den Friihbezug gewahrten Sondervergutung fiir Thomas- 
mehl zuriickzufiihren.

Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbergbaus im Ja n u ar  1932. 
Z a h l e n t a f e l  1. Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbergbaus.
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1930: 
Oanzes Jahr . 303,60 107179 353 27 803 26 527 76 73 3163 10
Monats-

durchschnitt 25,30 8 932 353 2317 2 211 76 73 11 481 264 10 147 334 233 19 260 314 973 15 594 7083
1931: Jan. 25,76 8 501 330 1 896 1 806 61 58 9167 307 12 147 287 956 16 439 271 517 14 684 6569

Febr. 24,00 7 139 297 1 689 1 623 60 58 8 989 253 11 136 284 597 16 038 268 559 14 644 6554
Marz 26,00 7 710 297 1 769 1 694 57 55 8714 269 10 138 268 498 15 671 252 827 14 600 6534
April 24,00 6 860 286 1 535 1 466 51 49 8 440 254 11 124 260 995 15 625 245 370 14 111 6409
Mai 24,00 6 862 286 1 549 1 478 50 48 8 261 245 10 140 257 111 15 378 241 733 14 096 6370
Juni 25,26

27,00
6 940 275 1 573 1 500 52 50 8156 240 10 140 251 792 15 040 236 752 14 046 6360

Juli 7 276 269 1 626 1 553 52 50 8 145 278 10 142 248 312 14 909 233 403 13 688 6249
Aug. 26,00 6 896 265 1 555 1 482 50 48 8 055 252 10 139 242 684 14 734 227 950 13 679 6194
Sept. 26,00 6 986 269 1 467 1 408 49 47 7 677 292 11 142 235 223 14 378 220 845 13 667 6168
Okt. 27,00 7 250 269 1 465 1 413 47 46 7 528 272 10 135 227 671 13 900 213 771 13 037 5Q74
Nov. 24,00 6 788 283 1 374 1 327 46 44 7519 244 10 131 224 115 13 949 210 166 13 003 5961
Dez. 24,77! 6418 2592 1 338 1 296 43 42 7 376 223 9 134 223 457 13 779 209 678 12 963 5945

OanzesJahr . 
■‘lonats- 303,79! 85 628 282 18 835 18 045 52 49 3129 10 . . . .

durchschnitt 25,32* 7 136 282 1 570 1 504 52 49 8 169 261 10 137 251 034 14 986 236 048 13 852 6274
L ^ J a i i . 24,663 6127 248 1 312 1 270 42 41 7 350 233 9 136 220 054 13 362 206 692 12 483 5792
. 1 Einschl. Kranke und Beurlaubte sowie d e r  sonstigen Fehlenden (Zahl der >angelegten« A rbeiter). — * Berichtigte Zahl. — 3 Vorliiufige A ngabe,

e:l Er.nittlung der k ith o liscb j F e ie r ta g  nach den tatsachlichen V erhaltnissen ais A rbeitstag bew ertet w orden ist.
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Z a h l e n t a f e l  2. Absatz und Bestande im Ruhrbezirk (in 1000 t).

Zeit

1930: 
O anzes Jahr 
Monats- 

durchschnitt

1931: Jan. . 
Febr. 
M arz . 
A p ril. . 
Mai . 
luni . 
Juli . 
Aug. . 
S e p t. . 
Okt. . 
Nov. .
Dez.

Bestande 
am Anfang der 

Berichtszeit

1294 1069 

2996 2801

64 

66
3450 U729 116 
3424 4733 141 
3466 4771 i 137 
3441 49051127 

51751115 
5141 110 
5082 109 
5103 106 
51501105 
5203 102 
5262' 98

3362
3249
3278
3291
320S
3139
2966
2832

Oanzes Jahr . 
Monats- 

durchschnitt

1932:Jan.

345014729!116

3259 5049 

3012 5516

112

o .^ -p  
— "u u 
ja  a> H.o >.-£ cw u W

i l S
e s

6786

9880 
9903 

10026 
IQ168 
10460 
10264 
10222 
10256 
10233 
|l0233 
10130 
10100
9919

10155

lan. . . 301215516 6S||l0511 4/UZ j i*>o \ -  — —  “ * **
T-Sóks und PreBkohle unter Zugrunde.egung des tatsachlichen Kohleneinsatzes (Spal,en , 2 0 _u„d 22) wenn^daher
„ u - , . . . , !  FnH h^tand  der vorhersrehenden Berichtszeit nicht uberem stim m t, so liegt das an dem sich jew ens an

Absatz2

65063 , 24143 3111

5422

5705
4596
5099
4635
4656
4573
4815
4653
4812
5199
4849
4228

2012 ] 259 

1891 282
1652 
1634 
1265 
1583 
1631 
1605 
1509 
1414 
1407 
1299 
1 158s

57819

4818

4202

180483 
1 5043 

1336

258
279 
265 
250 
241
280 
253 
294 
276
259 
238

3178

265

257

100108

8342

8497 
7 051 
7 564 
6586 
7027 
6990 
7237 
6918 
6987 
7347 
6836 
6 0103

85052’

70SS3
6242

Bestande am Ende der Berichtszeit

Kohle

fcjj 
g 5

-Hg
-a

10

3450

3175
3424
3466
3441
3362
3249
3278
3291
3208
3139
2966
2832
3012

-1-2156 

+  180

-  26 
- f  42
— 25
— 79
— 113 
- f  29 
+  »
— 83
— 69
— 173
— 134 
• f  180

3012

3222

2952

■ 438 

- 37 

60

Koks

12

4729

3106

4733 
4771 
4905 
5175 
5141 
5082 
5103 
5150 
5203 
5262 
5336 
55163

4-3659 

Ą- 305

+  5
4- 37 
4- 134 
4- 270 
-  35

58 
21 
46 
53
59 
75

179s

PreB
kohle

13

116 4-52

71 4- 4
4-25
-  4 
-10 
-12
-  5

15

9853

- 1 5
- 1 5

55163 

51153 
5492

4- 787* 

4- 66* 
24

-49

— 4

—24

fcjo -  e
te c 

-Wg

16

Oewinnung

Kohle

S “

S +  i-13
:0 <U O

n.M
S-H

= s  o-3 5 g10
5S-C +* ^  o uift

u ‘5  iiO OJ Ł)~ rt > vn ^  c. 
x>

4-7075

7375 4- 590
9884
9991

10173
10442

4- 4
4- 88 
4- 147 
4- 274

10295 — 165
10214 i 
10261 
10234 ! 
10232 
10136 i 
10082 !
1050S3 4- 40S*

1071̂ 3 
8932

8 501 
7139 
7710 
6860 
6862 
6940 
7276 
6S96 
6986 
7250 
67S8 
6418

18

67 219 

5602

5680 
4 638 
5074 
4 556 
4 542 
4602 
4 828 
4570 
4742 
5026 
4715 
440S

104943

102033

10397

4 - 5753 

4- 483 

— 114

85628

7136

6127

57381

4782

4142

Koks

s - «

19

u bfl</> c <u o fcJłC= 5
u J= 
:3 O
*3*■a

20

PreBkohle

bfi— n «
3  c-— co

ES

27803

2317

1896
1689
1769
1535
1549
1573
1626
1555
1467
1465
1374
1338

37007

30S4
2 534 
2265 
2384 
2068 
2092 
2116 
2189 
2092 
1973 
1972 
1S47 
1803

3163

18835

1570
1312

25334

2111
1769

i! O
S *
lic
.§ Iu u 

O

22

2957

264 246

3071 287
253 236
269: 252
254! 237
245: 228
240! 223
278! 259
252  ̂ 235
292: 271
272: 253
244’ 226
223 207

2913

243

216

■ der

3129

261

233

dem sich jeweils andernden Koksausbringen

Kohlengewinnung Deutschlands im Dezember 1931. _____________ __________ ___3

■ Koks und PreBkohle unter /Cugrunaeiegung ues w .......... /
Anfangsbestand mit dem Endbestand der vorhergehenden Berichtszeit nicht uberem stim m t, so liegt das 
bzw Pechzusatz. — 3 Einschl. Zechense!bstverbrauch und Deputate. — s Benchtigte Zahl.

Bezirk

R u h rb e z irk .........................................
O bersch lesien .....................................
N ied ersch lesien .................................
Aachen .................................................
N iedersachsen1 .................................
Sachsen ..............................................
Ubriges Deutschland . . . • • •

zus.

Dezember

t

Januar-Dezember

1930
t

1931
t

± 1931 gegen 1930 
t I %

6417 145 
1 270 823 

369 029 
587 647 
115 156 
255 291 

6161

Rheinland.................
M itteldeutschland2.
O ste lb ien .................
Bayern .....................
H e s s e n .....................

zus

R u h rb e z i rk .........................................
Oberschlesien.....................................
N iederschlesien .................................
Aachen .................................................
Sachsen .............................................
Ubriges Deutschland . . . • • ■

zus

R u h rb e z i rk .........................................
Oberschlesien.....................................
N iederschlesien .................................
Aachen .................................................
Niedersachsen1 .................................
Sachsen .........................................
Ubriges Deutschland . . . . •

zus

9 021 252

3 452 128
4 432 605 
3 077 512

156015 
86 067

107 173 178 
17 960 854
5 743 762
6 720 647 
1 463 774 
3 564 108

72 405

S t e i n k o h l e  
85 611 592 
16 791 957 
4 538 662 
7 093 526 
1 372 063 
3 145 540 

70 892

11 204 327

1 337 704 
76 991 
66 145 

114 237 
19 259 
43 940

142 698 728

46 518 970 
56 779 560 
39 756 076 

2 199 031 
756 407

1 658 276

223 054 
23 481 
6 281 

27 744 
22 954 

6 243 
41 602

146 010 044

27 802 616 
1 369 968 
1 050 060 
1 347 714 

225 891 
662 583

118 624 232 
B r a u n k o h l e  

41 616 288 
53 218 732 
35 795 913 

1 657 764 
933 274

-  21 561 586
-  1 168 897
-  1 205 100 

372 879
91 711 

418 56S 
1 513

+

133 221 971 
Koks  

18 835 029 
995 435 
782 407 

1 301 236 
228 808 
557 212

-  24 074 496

4 902 682 
3 560 828 
3 960 163 

541 267 
176 867

+

20,12
6,51

20,98
5,55
6,27

11,74
2,09

+

Rheinischer Braunkohlenbezirk . 
Mitteldeutscher und ostelbischer 

Braunkohlenbergbau . . . .  
B a y e r n ..................................... .... •

zus.

351 359

788 678

1 834 869 
7 055

32 699 5203

3 163 466 
282 207 
118 030 
248 714 
220 287 
110 984 
577 373

I 22 700 127 
P r e B s t e i n k o h l e  

3 129116 
287 210 

76 867 
324 818 
252 226 

73 886 
538 404

-  12 788 073

-  8 967 587
374 533 
267 653 

46 478 
+  2917

105 371

-  16,87

-  10,54
-  6,27
-  9,96
-  24,61 
+  23,38

-  9 999 393

-  8,76

-  32,25
-  27,34
-  25,49
-  3,45 
+  1,29
-  15,90
-  30,58

2 630 602

5 176 6283

10 708 557

23 188 353 
91 2524

+

+
+

34 350 
5 003 

41 163 
76 104 
31 939
37 098
38 969

+

+
+

1,09
1,77

34.S8
30,60
14,50
33,43

6,75

4 682 527 
P r e B b r a u n k o h l e

9 823 426

22 558 344 
52 520

494 101

885 131

630 009 
38 732

9,54

8,27

2,72
42,45

Die W erke bei Ibbenbiiren, O bernkirchen und Barsinghausen. —

33 988 162 32 434 290 -  1 553 872 | -  4>5/
2 Einschl. Kasseler Bezirk.— 3 In der Summę berichtig t. — 4 Einschl. Hessen mit 52
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Die Kohlengewinnung Deutschlands in den einzelnen 
Monaten des Berichtsjahres im Vergleich mit der Gewin
nung in den Jahren 1929 und 1930 geht aus der folgenden 
Obersicht hervor (in 1000 t).

Zeit Stein-
kohle

Braun-
kohle Koks

PreB-
stein-
kohle

Prefi-
braun-
kohle

1929.................... 163 441 174 456 38 552 5554 42 269
M onatsdurchsclmitt. 13 620 14 538 3 213 463 3 522
1930.................... 142 699 146 010 32 459 4691 33 999
M onatsdurchsclmitt. 11 892 12 168 2 705 391 2 833
1931: Januar . . 11 526 11 028 2 240 448 2419

Februar . 9 794 9 514 2 012 378 2 029
Marz . . 10 607 10 064 2 120 391 2 172
April . . 9 506 9 597 1 850 353 2 278
Mai . . . 9 337 10 497 1 867 364 2 679
Juni . . . 9 492 11 827 1 883 366 3 172
Juli . . . 10 039 12 052 1 954 418 3 191
August . . 9518 11 021 1 861 370 2 868
September 9 847 12 263 1 777 434 3 168
Oktober . 10321 12 724 1 790 425 3 123
November 9 615 11 401 1 688 386 2 704
Dezember 9 021 11 204 1 658 351 2 631

Jan.-Dez. 118 624 133 222 22 700 4683 32 434
Monatsdurchsclmitt 9 885 11 102 1 892 390 2 703

Pfundentwertung, P re iss te ige rung  und Kaufkraft  
der Lohne in GroBbritannien.

Seitdem am 20. September v. J. die Golddeckung in 
GroBbritannien aufgegeben wurde, ist eine starkę Ent- 
wertung des englischen Pfundes eingetreten, das sich Ende 
Januar nur noch auf 70,95% seines damaligen Standes 
stellte. Ahnlich, wie in der Inflationszeit in Deutschland 
die Preise nur langsam der emporschnellenden Dollar- 
notierung folgten, sind auch die Warenpreise in GroB
britannien bei weitem nicht in gleichem MaBe, wie es der 
Pfundentwertung entsprache, gestiegen. So hat sich der 
Gro B h a n d e 1 s i n d e x vom 18. September bis jetzt nur 
um 8,3% gehoben. Im einzelnen ergab sich fiir Getreide 
und Fleisch eine Steigerung um 8,06 %, fur andere Lebens- 
mittel um 6,27%, fiir Textihvaren um 20,14% und fiir 
Mineralien um 13,06 %; sonstige Waren sind dagegen noch 
um 1,82% zuriickgegangen. Immerhin haben sich die Preise 
]edoch noch verhaltnismaBig niedrig gehalten, denn nach 
dem AusmaB der Pfundentwertung bis auf 70,95 % der 
Paritat, muBten die Preise gegenuber dem Stand vom 
18. September v. J. bereits a u f  140,94 stehen und die Kauf
kraft daher ebenfalls auf 70,95% gefallen sein. Wenn 
die im Verhaltnis zur Pfundentwertung nur geringfiigige 
Steigerung der Preise auch zum Teil darauf beruht, daB 
die W eltm arktpre ise  in den letzten Monaten weiter eine 
fallende Richtung zeigten und der eigentlich zu erwarten- 
den P r e is s te ig e r u n g  in GroBbritannien dadurch entgegen- 
wirkten, so durfte mit der Zeit jedoch eine Anpassung 
der Preise entsprechend dem niedrigen Stand des Pfundes 
nicht zu umgehen und dadurch eine starkere Verringerung 
der Kaufkraft im Lande unvermeidlich sein.

Die Entwickiung des GroBhandeIsindex sowie die 
Entwertung des englischen Pfundes seit dem 18. September 

J' (= 100) sind aus der nachstehenden Zahlentafel zu 
ersehen.

Zeit GroBhandels- Pfund
index entwertung

'931: 18. September . . . 100,0 100,00
30..  ,  _  J)  . . . 107,8 80,09
14. Oktober . . . . 108,3 79,70

v ”  . . . . 108,4 80,38
ll.November . . . 110,3 77,94
25. 1) . . . 109,1 75,50
9. Dezember . . . 110,3 67,19

3 0 - „  . . . 108,9 70,22
'932: 13. Januar . . . . 109,6 70,17

27- „ . . . . 108,3 70,95

Zu der gleichen Frage nehmen auch die Presse-Mit- 
teilungen des Internationalen Arbeitsamts, Genf, in Nr. 3 
vom 1. Februar 1932 Steilung, indem sie auf Grund der 
nachstehenden Zahlentafel den Beweis erbringen, daB seit 
Aufgabe der Goldwahrung in GroBbritannien die GroB- 
handelspreise um 7 %  und die Lebenshaltungskosten um 
2 % gestiegen sind, ohne daB trotz dieser wesentlichen 
Kaufkraftverringerung die Lóhne eine Veranderung er
fahren haben.

Monat
GroB-

handels*
preise

1913 =  100

Lebens-
haltungs-

kosten
Juli 1914 

=  100

Lohne 

1924 =  100

Pfund
entw ertung 

(gemessen am 
D ollarpreis) 
pari — 100

1931: September 99 145 97 107
Oktober . 104 145 97 125
November 106 146 97 131
Dezember 106 148 97 143

1932:Januar . . 147 97 143

Internationale  K ohlenpre ise1 (ab We r k) ,  
a) F e t t f o r d e r k o h l e

Zeit

1929
1930 
1931:

Jan.
Febr.
Marz
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
Durch-

schnitt

C- S u
£ £

jgt
16,87
16,76

15.40
15.40
15.40
15.40
15.40
15.40
15.40
15.40
15.40
15.40
15.40
15.40

England

N orthum ber-
land

unscreened

s/l. t | M/t

14/41/4 
13/1 >/2

12/6
12/6
12/6
12/6
12/5

12/4>/2
12/4 ,/2 
12/4 »/2
1 2 /4 '/2
12/4>/2

12/4
12/4

14.43 
13,20

12.57
12.57
12.57
12.57 
12,49
12.44
12.44
12.44 
11,60
9,95
9,48
8,60

Frankreich

Tout vcnant 
30/35 mm 

gras

Fr./t | M/t

120,42
127.00

124.00
124.00
124.00
120.00 
120,00 
120,00 
120,00

19,81
20,89

20.40
20.40
20.40
19.74
19.74
19.74
19.74

120,00119,74
120.00 19,74 
120,00:19,74
120.00 19,74
120.00 19,74

Belgien

Tout venant 
35%  industr.

Fr./t

166,33
202,00

200,00
200,00
200,00
176.00
160.00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00
155.00
155.00
155.00

19,42
23,58

23.35
23.35
23.35 
20,55 
18,68 
18,68 
18,68 
18,68 
18,68
18.09
18.09
18.09

15,40 12/5 11,63 121,00;i9,90 170,00|19,84

b) H i i t t e n k o k s

Ver.
Staaten

von
Anierika

mme
average

$/sh.t; jtfi

1,79
1,74

1,69
1,64
1,60
1.56

1.57 
1,62

8,28
8,05

7,82
7,59
7,41
7,22

7,27
7,50

Zeit

1929
1930 
1931:

Jan.
Febr.
Marz
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
Durch-

schnitt

"S ^ś -  su O 
*

MU
23,50
23,34

21.40
21.40
21.40
21.40
21.40
21.40
21.40
21.40
21.40
21.40
21.40
21.40

21,40

England

Durham-
koks

s/i. t mu

20/1 Va 
17/41/4

16/1
15/2 '/4

15/0
14/8%

1 3 / 1 0*/4
13/1 >/2 

13/0 
13/11 

14/1 >/4 
15/6 
15/0 
15/0

20,23
17.44

16,17
15,28
15,08
14,80
13,93
13,20
13,07
13,99
13,22
12,47
11,53
10.45

Frankreich

Durch-
schnitts-

preis

Fr./t | M/t

159,08
168,00

158.00
158.00
158.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00

26,17
27,64

25.99
25.99
25.99
23.85
23.85
23.85
23.85
23.85
23.85
23.85
23.85
23.85

Belgi en

Syndikats-
preis

Fr./t | MU

207,50
195.00

180.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
160.00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00

24,22
22,76

21,01
21,60
21,60
21,60
21,60
21,60
18,68
18,68
18,68
18,68
18,68
18,68

Ver.
Staaten

von
Amerlka

Connels-
vilie

$/sh.t| Mlt

2,75
2,56

2.50
2.50
2.50
2.50 
2,45
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40 
2,34

12,73
11,85

11.57
11.57
11.57
11.57 
11,34 
11,11 
11,11 
11,11 
11,11 
11,11 
11,11 
10,83

_______  14/6 [13,58 148,00 24,34 173,00 20,20 2,43:11,25
1 N ach W irtschaft und Statistik. Angaben iiber d ie V orjahre siehe 

Gliickauf 1931, S. 233.
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Wagenstellung 
zu den

Zechen, Kokereien und PreB- 
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(W agen auf 10 t Ladegewicht 

zuriickgefflhrt)

Brennstoffversand Wasser-

Tag
Kohlen

fórderung

Koks-
er-

zeugung

PreB-
kohlen-

her-
stellung

Duisburg-
R u h ro rtc r2

Kanał- 
Zechen- 

H ii f e n

private
Rhein- insges.

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

t t t
rechtzeitig

gestellt
gefehlt t t t t m

Febr. 7. 
8.
9.

10. 
11. 
12. 
13

Sonntag 
242 036 
226 150 
193 505 
262 765 
253 696 
210 238

} 78 389
43 238 
41 922
44 365
45 185 
43 056

12 370
8 865 
6 590

11 524 
11 115
9 972

1 419 
15 594 
15198
14 243
15 531
16 908 
16 467

—

19 448 
21 100 
15 985 
19 195 
22 861 
23 092

30 241 
30 567
17 672 
21 165 
32 870
18 735

2913 
6 067 
6213 
5 002 

16 583 
9 813

52 602 
57 734 
39 870 
45 362 
72314 
51 640

1,56
1,53
1,51
1,45
1,44
1,36

ZUS.
arbeitstagl.

1 388 390 
231 398

296 155 
42 308

60 436 
10 073

95 360 
15 893

— 121 681 
20 280

151 250 
25 208

46 591 
7 765

319 522 
53 254

Voriaufige Zahlen. — 2 Kipper- und K ranverladungen.

R e i c h s i n d e x  f i i r  d i e  L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n  
im Januar  1932.

bflC3U.

•o 00 bfl , •
Monats
durch
schnitt

■<!* ' bo
E c =

in ł>
P  n-o o S 

C c ̂

M
c3
C•C

C G 3 3

3 3

G3
S‘S

kc.EiŚ ts  ^w w-. T- n u
bzw.

Monat

w</> O ——
«  oj ca

0 - J =
1 2 o
OJ «
O^

’cu.
IU

O
‘S
r o

3a
CO
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1929 . . . 153,80 160,83 154,53 126,18 151,07 171,83 191,85
1930 . . . 147,32 151,95 142,92 129,06 151,86 163,48 192,75

1931: Jan. 140,40 142,60 133,50 131,80 150,40 146,40 187,30
Febr. 138,80 140,50 131,00 131,80 150,40 144,70 186,70
Marz 137,70 139,20 129,60 131,80 150,30 142,50 185,50
April 137,20 138,70 129,20 131,60 149,30 141,60 185,10
Mai 137,30 138.80 129,90 131,60 145,80 140,40 184,90
J uni 137,80 139,30 130,90 131,60 145,40 139,90 184,40
Juli 137,40 138,80 130,40 131,60 146,00 138,90 184,30
Aug. 134,90 135,70 126,10 131,60 146,10 137,50 1S4,00
Sept. 134,00 134,60 124,90 131,60 147,40 135,80 183,20
Okt. 133,10 133,40 123,40 131,60 148,80 134,20 182,50
Nov. 131,90 131,90 121,80 131,60 149,00 131,90 181,50
Dez. 130.40 130,10 119,90 131,60 148,80 129,10 180,50

D urchschnitt 
1931 . . . 135,91 136,97 127,55 131,65 148,14 138,58 184,16

1932: Jan. 124,50 116,10 121,50 140,40 123,90 171,10

Nebenerzeugnis

Benzol (Siandardpreis) . 1 Gall.
R e i n b e n z o l .....................1 »
R e in to lu o l ........................ 1 »
Karbolsaure, roh 60% . 1 „

krist. . . . 1 lb.

O s t e n .....................
Solventnaphtha I, ger.

W e s t e n .................
Rohnaphtha . . . .
Kreosot .....................
Pech, fob Ostkiiste .

„ fas Westkiiste
Teer .........................
Schwefelsaures Ammo 

niak, 20,6% Stickstoff 1

. . 1 Gall.
>
. . 1 i)

1 ))
. . 1 V
. . 1 1.1
. . 1 )}
. . 1 t)

In der Woche endigend am 
5. Februar 112. Februar
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Der Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten stellte 
sich im Januar auf 124,5 und lag damit um 4,5% tiefer ais im 
Monat zuvor. An diesem Riickgang, der zur Hauptsache mit 
den Auswirkungen der Notverordnung vom 8. Dezember zu- 
sammenhangt, sind alle Bedarfsgruppen mehr oder weniger 
beteiligt; so fiel die Indexziffer fiir Ernahrung um 3,2% auf 
116,1, fur Wohnung um 7,7% auf 121,5, fiir Heizung und 
Beleuchtung um 5,6% auf 140,4, fiir Bekleidung um 4,0% 
auf 123,9 und fur den sonstigen Bedarf um 5,2% auf 171,1. 
Da die Preise zum groBen Teil erst im Laufe des Monats 
ermaBigt wurden und daher am ersten Stichtag zu Anfang 
des Monats noch nicht zur Geltung kamen, diirfte der 
Februar einen weitern gróBern Riickgang der lndexziffer 
verzeichnen.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnissei.
Auf dem Markt fur T e e r e r z e u g n i s s e  verlief das 

Geschaft im allgemeinen sehr ruhig, doch kónnten sich 
die Preise fiir alle Sorten behaupten. Kristallisierte Karbol
saure neigte zur Festigkeit, dagegen war das Geschaft in 
Kreosot recht flau. Pech blieb gut gefragt, auch Teer 
zeigte sich bestiindig. Das Naphthageschaft war ruhig, 
jedoch im Preise fest. Reinbenzol notierte 1 s 11 d gegen- 
iiber l/10i/2- l / l l  s in der Yorwoche. Reintoluol zog von 
2/10 auf 2/11 s und Pech an der Ostkiiste von 77/6-80 
auf 80 s im Preise an. Die iibrigen Preise blieben dieselben 
wie in der Woche zuvor.

1 Nach Co!li_ery G uardian vom 12. Februar 1932, S. 320.

Das Geschaft in s c h w e f e l s a u e r m A m m o n i a k  ver-  
lief in ruhigen Bahnen. Die Preise erhóhten sich im lniane 
von 7 £  auf 7 £  2 s 6 d .  Im A u f i e n h a n d e l  ergab sich eme 
etwas lebhaftere Nachfrage.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 12. Februar 1932 endigenden Woche1.
1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Es 

ist schwer, wenn nicht gar unmóglich, eine Besserung au 
dem britischen Kohlenmarkt den vergangcnen Wochen 
gegentiber festzustellen. Kein Zweifel herrscht jetzt me r 
dariiber, daB Deutschland in ąhnlicher Weise wie 
Frankreich beabsichtigt, die britische Kohleneinfuhr ein- 
zuschranken, und daB infolgedessen der festlandische Wet - 
bewerb bei allen Abschliissen recht scharf in Erscheinung 
tritt. So ist es z. B. sehr zweifelhaft, ob von dem Auftrag 
der belgischen Staatseisenbahnen auf Lieferung 'on 
100000 t Kesselkohle ein gróBerer Anteil an GroBbritannicn 
fallen wird, ebenso wie die Nachfrage der norwegischen 
Staatseisenbahnen nach 30000 t Kesselkohle fiir ^'or 
umberland und Durham bei weitem noch nicht gesicher 
erscheint. Gaskohle war etwas besser vom Ausland geirag ( 
auch kamen ein oder zwei Schiffsladungen zum AbschHi . 
Die Gaswerke von Helsingfors nahmen 6000 t  zweite Sor 
Durham-Gaskohle zum Preise von 17 s  7 d cif ab, die 
Miirz bzw. April zur Verschiffung kommen sollen. > > 
den Stockholmer Gaswerken konnte ein Auftrag auf Lie e- 
rung von 8000 t ungesiebter D u r h a m - K o k s k o h l e  zu 
51/2 d cif und mit den Sodetljie-Gaswerken ebenfal s 1 
Stoekholm ein solcher von S000 t beste Wear-Gaskohle z 
einem Preise von 19 s  4 d cif abgeschlossen werden. *sacl, 
fragen lagen vor von der schwedischen Kriegsmarine nac 
3500 t  bester Kesselkohle und von den Gaswerken m 
Palermo nach 5000 t bester Gaskohle. Im groBen uni 
ganzen kann gesagt werden, daB Northumberland zurzci 
immer noch besser beschaftigt ist ais Durham, jedo^.

1 Nach Colliery Guardian vom 12. Februar 1932, S. 316 und 337.
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handelt es sicti hier zumeist um die Erfiillung iilterer 
Abschliisse, wahrend lieue Auftriige in beiden Bezirkcn 
gleich schleclit hereinkamen. Auf dem Koksmarkt herrschte 
ebenfalls ein recht flaues Geschaft, einzig und allein Gas- 
lcoks konnte sich einigermalkn behaupten. Bis auf be- 
sondere Bunkerkohle, die von 13/9-14 s auf 13/6-14 s, 
sowie gewóhnliche Bunkerkohle, die von 13/3—13/6 auf 
13-13/3 s im Preise zuruckgingen, blieben die iibrigen 
Notierungen der Vorwoche gegeniiber unveriindert.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Die Angebote an Schiffsraum 
iiberstiegen in saintlichen Hafen bei weitem die Nachfrage,

was zur Folgę hatte, daB die Frachtraten, trotzdem die 
Schiffseigner allen Zugestandnissen groBten Widerstand 
entgegensetzten, dennoch zu Abschwachungen neigten. 
Die ungewisse ausliindische Lage hinsichtlich des fernen 
Ostens wie auch die europaischen Verwickhingen haben 
eine nachteilige Wirkung aut das Sichtgeschaft ausgeiibt. 
Abgesehen von den iiblichen Verschiffungen nach Jamaika 
und den Westindischen Inseln sind sowohl am Tyne wie 
auch in den Hafen von Siidwales keine nennenswerten 
Abschliissc zu vermerken. Angelegt wurden fiir Cardiff- 
Genua 6 s, -La Plata 9 s und fiir Tyne-Hamburg 3 s 9 d.

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

bekanntgem acht im Patentblatt vom 4. Februar 1932.

la .  1204122 und 1204123. Zeitzer EisengieBerei und 
Maschinenbau-A.G., Zeitz. Rost zur Aufbereitung bzw. Sieb- 
rost fiir Feinabsiebung. 11.1.32.

5b. 1204882. Arth. Bittner und Paul Bóer, WeiBstein 
(Schlesien). Vorrichtung zur Staubbekampfung beim ma- 
schinenmaBigen Gesteinbohren. 13.1.32.

5d. 1204730. Johannes Micke, Ledertreibriemenfabrik, 
Duisburg. Versatzabdichtungsstoff fur Bergwerke. 15.1.32.

5d. 1204889. Richard Golly, Beuthen (O.-S.). Rohr- 
kriimmer fiir Spiilversatzrohrleitungen mit verstarkter 
AuBenseite. 15.1.32.

lOb. 1204245. Bergwerksgesellschaft Hibernia, Herne 
(Westf.). Brikett. 31.12.31.

35a. 1204527. Andre le Conte, Koblenz. Zugwinde fiir 
Doppelforderung. 14.1.32.

81 e. 1204264. Alfred Coers, Liinen (Lippe). Kohlen- 
fanger fiir Schiittelrutschen. 11.1.32.

81e. 1204617. Orenstein & Koppel A.G., Berlin. Kiibel 
durch Lenkerstangen zugehaltenen Entladeklappen. 

*1.3.31.
81 e. 1204846. Willy Lehrmann, Vankiva (Schweden). 

walzlagerbettung. 11.12.31. Schweden 13.12. 30.

Patent-Anmeldungen,
die vom 4. Februar 1932 an zwei M onate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentam tes ausiiegen.

ci M.25.30. Mitteldeutsche Stahlwerke A.G., Berlin,
atollenbagger. 6.3.30.
. .. 5ci 7. L. 76.30. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft,
Lubeck. Untertage-Abbauverfahren. 3. 6. 30.
I hV ° -  86.30. Louis F. Gerdetz, Lonaconing, Mary- 
jgn" (V. St. A.). Nachgiebiger zweiteiliger Grubenstempel.

10. K. 93.30. Ervin Kuntz, Budapest. Hebe- 
orrichtung fiir Grubenstempel, Pfahle, Saulen o. dgl. Zus. 

z-Pat 510080. 31.7.30. Ungarn 25. 7. 30. 
h  ® ^ 11 • H. 162.30. Hauhinco, Maschinenfabrik G. Haus-

E. Hinselmann & Co. G. m. b. H., Essen. Kratzer-
fiir den Grubenbetrieb. Zus. z. Anm. 5d, H. 77.30.

rv i5? ’ l-*10910- Albert llberg, Moers-HochstraB, und
ipi.-lng. Heinrich Kuhlmann, Homberg(Niederrhein). Blas-

versatzverfahren. 10.3.31.
. ®a> 33- M. 103552. Metallgesellschaft A.G., Frankfurt 

j‘ sin). Verfahren zum Schwelen oder Vergasen staub- 
fnuger oder feinkórniger Brennstoffe. 17. 2. 28.

d. l l®ai36. D.50887. DemagA.G., Duisburg. Verfahren zur 
“eheizung von Erhitzern. 1 7.26.
£s 59. V. 526.30. Diplom-Bergingenieur Otto Vedder, 
l i r h  n'*;uP*erdreh. Fórderrinne mit gegeneinander beweg-
hchen Schubblechen. 19.8.30. '
pL;, ^ e> S. 83510. Sullivan Machinery Company>
^nikago, niinois (V. St. A.). Lademaschine. 11.1.28. V. St.
Amenka li. 1.27.
Lube ^ 74 696. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
HochC ^ ? e*zgerat zum gleichzeitigen Anschiitten von 
mittio" U c * *e^halden im Tagebau mit Hilfe eines auf einer 

fn Standsohle verfahrbaren Gerates. 27.3.29.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem acht w orden 
ist, lauft die fUnfjahrige Frist, innerhalb dereń eine N ichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
l a  (22). 542863, vom 25.11.30. Erteilung bekannt

gemacht am 14.1.32. Wi l h e l m  T h i e l e  in Zei t z .  Rela(iv- 
bewegungsgetriebe fiir Siebreinigungsvorrichtungen.

An beiden Enden des Kurbellagers der zum Antrieb 
des Siebes dienenden Kurbelstange sind achsgleich zur 
Antriebskurbel innere Zalinkranze vorgesehen, in die Zahn- 
rader eingreifen, die exzentrisch zur Antriebskurbel gelagert 
sind. Diese Zahnrader tragen eine Kurbel. Sie sind durch 
Kurbelstangen mit der pendelnd am Siebkasten gelagerten 
Reinigungsvorrichtung fiir das Sieb verbunden.

5b (12). 542582, vom 28.6.29. Erteilung bekannt
gemacht am 7.1.32. Dr. W i l h e l m  M u l l e r  in B e r l i n .  
Drehbohrer mit einer Krone in Gestalt eines schrdg ab- 
geschnitłenen Parallelflachs.

Der vordereTeil  (Spitze) der schragen Stirnflache des 
Bohrers ist durch Schraganschliff der benachbarten Seiten- 
flachen so entfernt, daB er eine Kurvenschneide bildet.

5b  (16). 542864, vom 26.6.31. Erteilung bekannt
gemacht am 14.1.32. M i n j m a x  A.G. in B e r l i n  und 
F r a n z  S c h i i r me y e r  in G e l s e n k i r c h e n - R e s s e .  Ver
fahren und Vorrichtung zur Befestigung von Staubbinde- 
miłłel zufiihrenden Róhrchen in einem Bohrloch.

Zum Festhalten des 
Róhrchens a dient die 

Schraubenfeder b, 
welche die Bohr- 

stange c umgibt und 
das Róhrchen gegen 

die Bohrlochwan- 
dung driickt. Das 
vordere Ende des 

Róhrchens a ist mit dem vordern Ende der Feder b gelenkig 
verbunden, dereń Durchmesser zwecks leichten Einfiihrens 
in das Bohrloch durch Langziehen oder Verdrehen geandert 
werden kann.

5b (16). 528577, vom 13.7.29. Erteilung bekannt
gemacht am 18.6.31. Dr. Ka r l  B r u n z e l  in K o b l e n z .  
Staubbeseiiigung beim Bohr en mit Prefiluj t. Zus. z. 
Pat. 479486. Das Hauptpatent hat angefangen am 13.5.26.

Radiale Bohrungen der hohlen Bohrstange miinden in 
einen den Bohrer umgebenden Ringraum des Bohrfutters 
der Bohrmaschine, auf den durch die Auspuffluft oder durch

Frischluft eine Saugwirkung ausgeiibt wird. Der Ring
raum a, in den die radialen Bohrungen b der Bohrstange c 
miinden, ist in einem dem Hals d der Maschine vor- 
geschalteten zweiteiligen Gehause angebracht. Der Teil e 
dieses Gehauses bildet mit dem Hals d  ein Stiick und ist 
mit der in den Ringraum a miindenden Bohrung f  sowie
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mit einander gegeniiberliegenden Anschliissen fiir die Druck- 
luftleitung g und fiir die zum Abfiihren des Staubes dienende 
Leitung h versehen. Zwischen den Bohrungen dcr be den 
Anschlflsse miindet die Bohrung f  des G ehause i t am Um- 
fang der Diise i, durch welche die Druckluft stromt. De 
z w l t e  Teil k des Gehauses ist aufklappbar mit dem Teil e 
des Gehauses yerbunden.

5c (9). 542329, vom 19.10.26. Erteilung bekannt
gemacht am 31.12.31. O t t o  E i g e n ,  I n d u s t r i e b a u
G . m. b . H .  in D o r t m u n d .  Formstein zum Ausbau von 
Grubenslrecken und Querschldgen.

Der Formstein ist keilfórmig.
Die Keilflachen a sind etwa in der 
Mitte in einem sehr stumpfen 
Winkel gebrochen. Infolgedessen 
hat der Stein einen von den schrag 
zueinander stehenden Trapezen b 
und c gebildeten Querschnitt. Der 
Scharąuerschnitt des Steines wird 
durch ein Dreieck gebildet, dessen 
einer Schenkel von der einen der 
nicht parallelen Seiten d oder e 
eines der Trapeze b oder c, und 

dessen zweiter Schenkel durch die Verlangerung de,- einen 
der nicht parallelen Seiten e oder d des andern der Trapeze c 
oder b gebildet wird.

5d (14). 542608, vom 31.5.31. Erteilung bekannt
gemacht am 7.1.32. R u h r - A. G. f i i r  F i n a n z -  u n d  
T r e u h a n d g e s c h a f t e  i n  Es s e n .  Verzugstoff fur den 
Bergeversałz.

Der Verzugstoff, der in erster Linie beim Blasversatz- 
yerfahren Verwendung finden soli, besteht aus einemI Ge- 
flecht oder Gewebe, das untrennbar mit einer staubdichten 
Schicht, z. B. einer Papierschicht, yerbunden ist. Diese k a n n  
zwischen zwei Geflechten oder Geweben angeordnet werden.

lOa (12). 542583, vom 14.8.30. Erteilung bekannt
gemacht am 7.1.32. Ru d o l f  Wi l h e l m,  Ko k e r e i -  u n d  
B e r g w e r k s m a s c h i n e n ,  M a s c h i n e n f  a b r i k  in t s s e n -  
A l t e n e s s e n .  Andriickvorrichtung fiir Koksofentiiren.

In der Mittelachse von hohen Koks- 
ofentiiren sind die beiden am ^or- 
stehenden Ende yierkantigen Schrauben- 
bolzen a angeordnet, von denen jeder 
den auf ihin drehbaren, jedoch nicht 
yerschiebbaren Tiirriegel b tragt, der 
zwecks Anpressens der Tiir hinter die 
am ortfesten Tiirrahmen c yorgesehenen 
Haken d geschwenkt wird, worauf die 
Schraubenbolzen so gedreht werden, dali 
sie die Tur auf den Tiirrahmen pressen. 
Beide Tiirriegel b sind durch die S tangee 
so miteinander yerbunden, dafi beim 
Drehen des untern Riegels auch der obere 
Riegel gedreht wird. Der untere Bolzen a 
ist mit dem obern z. B. durch den Ketten- 
trieb f  so yerbunden, daB beim Anpressen 
des untern Endes der Tiir von Hand 
dereń oberes Ende selbsttatig angepreBt 
wird.

lOa (4) 542665, vom 1.12.28. Erteilung bekannt
gemacht am 7.1.32. Dr. C. O t t o  & Co mp .  G . m. b . H.  in 
Bo c h u m.  R e ę e n e r a t i v -Koksofen fiir wahlweise Beheizung 
mit Starkgas und Schwachgas. Zus. z. Pat. 503894. Das 
Hauptpatent hat angefangen am 15.10.26.

lede Heizwand ist in mehrere Heizzuggruppen, im be
sondern in Zwillingszuge unterteilt, die mit Zugwechsel 
arbeiten. lede Heizzuggruppe einer Heizwand oder zweier 
benachbarter Heizwande bildet zusammen mit den zu- 
gehórigen, in der Langsrichtung der Ofenkammern hinter- 
einander liegenden Raumen der Regeneratoren ein ge- 
schlossenes Heizsystem. In der Langsrichtung der Kammern 
sind zum Zufiihren von Luft und Schwachgas und nach 
Zugwechsel zum Abfiihren der Abgase dienende Sohlkanale 
angeordnet, die in der Weise mit Fnschluft oder Schwach
gas beschickt werden und zum Abf iihren der Abgase dienen, 
daB in einer Reihe jeder Doppelreihe standig Luft- und 
Schwachgasregeneratorraume miteinander abwechseln, 
wahrend in der andern Reihe samtliche Regeneratorraume 
von Abgasen durchstromt werden. Es ist Vorsorge getroffen,

dafi die Luft- und die Schwachgasregeneratorraume jeder 
Doppelreihe wechselweise mit je einer in den begehbaren 
Fundamentgangen angeordneten Rohrleitung in Verbindung 
pebracht werden konnen. Dabei kann die eine Rohrleitung 
zum Zufiihren von Luft und die andere zum Zufuhrenzum /.urunren von lum uhu uh. ......  -
von Schwachgas oder bei Starkgasbeheizung zum Zufuhren 
von Luft dienen.

10a (17). 542398, vom 7.4.25. Erteilung bekannt
gemacht am 7. 1. 32. A r t u r  K a t z  in E s s e n .  Trocken- 
kuhlung von Koks. Zus. z._Pat. 531 944. Das Hauptpatent 
hat angefangen am 10.2.25.

Der Koks wird mit Hilfe eines indifferenten Gases in 
mehreren ortsbeweglichen Kiihlkammern in der Weise ge- 
kiihlt, daB das Kiihlgas unter mehrmaligem Wechsel der 
Stromrichtung durch den in den Kammern befindhchen Koks 
hindurchgefiihrt wird. Es werden ortfeste Kuhlkammern 
yerwendet, und der Wechsel der Kuhlgasstromnchtung wird 
durch Umstellen von in die Zufiihrungsleitung des Kun- 
gases eingebauten Absperrmitteln, z. B. Dreiwegehahnen, 
bewirkt. Die Kiihlgasleitung ist in Schleifen in vier Rohr- 
striingen an den Kuhlkammern yorbeigefuhrt.  I n j e  zweien 
dieser Rohrstriinge herrscht gleiche Gasstromrichtung. Dle 
Kuhlkammern, die nacheinander gefullt und \rom Kuhlgas 
durchstromt werden, werden zuerst an den an dritter Stelle 
vom Kuhlgas durchstrómten Rohrstrang angeschlossen. 
Wenn der Inhalt einer Kammer gekuhlt ist, wird sie vom 
dritten Rohrstrang abgeschaltet und an den ersten an
geschlossen. Mehrere gleichzeitig oder in kurzeń Ltn- 
abstanden nacheinander gefullte Kuhlkammern ko.n"en 
gruppenweise parallel geschaltet und in Gruppen hinter- 
einandergeschaltet werden.

lOa (22). 542 513, vom 18.12.30. Erteilung bekannt
gemacht a m  7. 1.32. T h  e B a r  r e 11 C o  m pa  ny in N euy ork
V erfahren zumWerkoken von Pech. Prioritat vom 28. u .  
ist in Anspruch genommen.

Die Retorte soli zunachst nur teilweise mit Pech gefullt 
und erhitzt werden. Vor der yollstandigen Umwandlung 
des Peches in Koks wird eine weitere kleins reu I.^c.hm5"f, 
in den Ofen eingebracht und der gesamte Inhalt !n 
yerwandelt. Der Ofen kann auch in mehr ais zwei St 
mit Pech beschickt werden, wobei die in den spatern btm 
eingebrachten Pechmengen kleiner sind ais die _zue 
den Ofen eingefiihrte Pechmenge. Vor dem Einbring 
spatern Pechmenge kann die erste Pechmenge Je'v 
lange erhitzt werden, bis das heftige Sieden aufgehort I . 
Die zuerst in den Ofen eingebrachte Pechmenge 
grofi sein, dafi sie beim Aufsieden und Schaumen den 
raum annahernd ausfiillt.

81 e (94). 542326, vom 8.1.30. Erteilung bekannt
gemacht am 31.12.31. A t e l i e r s  de C o n s t r u c t i o n  e 
B a s s e - S a m b r e  S o c i e t e  A n o n y m e  in M o u s t i e r - s u  • 
S a m b r e  (Belgien). Selbsttatig arbeitende Kippvorrichtu g. 
Prioritat vom 23.11.29 ist in Anspruch genommen.

Am Ende des Zufahrgleises a der Kippyorrichtung 
(Kreiselwipper) b ist das die Fórderwagen c aufhaiten 
Sperrad d angeordnet, das durch den Elektromagn 
yerriegelt ist. In dessen Stromkreis ist der Schalter; 
geschaltet, der durch die Kippyorrichtung geschlossen

sobald sie eine Drehung ausgefiihrt hat. Ist ein ^
Wagen in die Kippyorrichtung eingefahren, so sen -
dereń Auslaufende so weit, dafi der Schalter f g i.jro.
und infolgedessen das Sperrad d durch den 
magneten wieder yerriegelt wird. Gleichzeitig
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Kippvorrichtung mit ilirem Antrieb gekuppelt. Damit sie 
nach einer Betriebspause selbsttatig wieder in Betrieb ge- 

. setzt wird, wenn sieli eine bestiinmte Zahl von Wagen vor 
ihr angesammelt hat, ist in einer dieser Wagenzahl ent
sprechenden Entfernung vor dem Sperrad der mit dem 
Elektromagneten e in Reihe geschaltete Kontakt g  ange
ordnet, der von dem letzten Wagen geschlossen wird. 
In den Stromkreis dieses Kontaktes ist das Zeitrelais h 
eingeschaltet, durch das der Schalter i des Stromkreises 
geschlossen wird, wenn der Kontakt g  durch .einen iiber 
ihm zum Stillstand kommenden Wagen geschlossen wird. 
Infolgedessen wird der Elektromagnet e erregt und gibt 
einen vollen Wagen frei, wodurch die Kippvorrichtung 
wieder in Betrieb kommt.

81 e (95). 541900, vom 5 .6 .3 0 .  Erteilung bekannt- 
gemacht am 24. 12. 31. C a r l s h i i t t e  A.O. f u r  E i s e n -  
g i e Be r e i  u n d  M a s c h i n e n b a u  in W a l d e n b u r g - A l t -  
w a ss e r .  K'ippvorrichtung fiir Orabenwagen mit absatz- 
weiser Entleerung der im Zitge verbleibenden Wagen.

Vor und hinter einem Kreiselwipper sind Fordervor- 
riehtungen angeordnet, welche die Forderwagen der von 
der Zugmaschine losgekuppelten Wagenziige nacheinander 
durch den Wipper befórdern. Der Antrieb des Wippers 
wird dabei auf elektrischem Wege eingeschaltet, wenn ein 
Wagen in den Wipper geschoben ist, und ebenfalls auf 
elektrischem Wege ausgeschaltet, wenn der Wipper eine 
Umdrehung vollfiihrt hat.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine Erklarung der Abkurżungen ist in Nr. 7 auf den Seitcn 27—30 veroffenilicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
F e s t s t e l l u n g  d e s  W a s s e r f a l l n i v e a u s  i m I nde -  

gebi e t .  Von Hahne. Gliickauf. Bd. 68. 6.2.32. S. 146/8*. 
Mitteilung neuer Untersuchungsergebnisse. Gegeniiber- 
stellung der untern Fettkohlenschichten im Inde- und Ruhr- 
gebiet.

G a s e s  t h a t  o c c u r  i n  m e t a l  m i n e s .  Von 
Harrington und Denny. Bur.Min.Bull. 1931. H.347. S.l/21. 
Die in Erzbergwerken vorkommenden Gase. Eigenschaften 
der Gase. SchutzmaBnahmen. Priifung auf Gase.

D as  E r d ó l v o r k o m m e n  v o n  V o l k e n r o d a .  Von 
Albrecht. Kali. Bd.26. 1.2.32. S.25/33*. Entdeckung. Kenn
zeichnung des Óllagers. Olfiihrung und Tektonik. Herkunft 
des Óles. SchluBfolgerungen. Schrifttum. (SchluB f.)

Das d e u t s c h e  E r d ó l .  Von Baum. Brennst. Chem. 
Bd. 13. 1.2.32. S. 49/53*. Kennzeichnung der drei bekannten 
Erdólgebiete und ihrer Aufschliefiung. Bedarf und Erzeu- 
gung an mineralischen Kraftstoffen.

Z u r  E n t s t e h u n g  d e r  h a n n o v e r s c h e n E r d ó l -  
l a g e r s t a t t e n .  Von Bentz. Intern. Z. Bohrtechn. Bd. 40.
1.2.32. S. 19/26. Geschichtliches. Kritik der Transgressions- 
theorie. Primares Bitumen im Mesozoikum. Einwande gegen 
die sekundare Entstehung. Praktische Folgerungen.

H y d r o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  im B r e s l a u -  
M a g d e b u r g e r  U r s t r o m t a l .  Von Elze. Braunkohlen- 
arch. 1932. H.35. S. 1/67*. Oberflachengestalt und AbfluB- 
verhaltnisse. Der geologische Aufbau des Untersuchungs- 
gebietes. Ergebnisse der hydrologischen Untersuchungen.

Bergwesen.
G r u n d g e d a n k e n  f i i r  e i n e  S t a t i s t i k  d e r  

B e t r i e b s z u s a m m e n f a s s u n g  i m R u h r b e r g b a u. 
Von Matthes. (SchluB.) Gliickauf. Bd. 68. 6.2.32. S. 140/4*. 
Die Betriebsstatistik fiir die Schachtanlagen. Zusammen
stellung eines Betriebsplanes. Betriebszusammenfassung, 
Leistung und Kosten.

Die U b e r w a c h u n g  d e s  I s o l a t i o n s z u s t a n d e s  
von S c h a c h t s i g n a l a n l  a ge n .  Von Nattkemper. Elektr. 
Bergbau. Bd. 7. 1932. H. 1. S. 3/15*. Anforderungen an die 
Beschaffenheit des Isolationszustandes. Eingehende Er- 
orterung der UberwachungsmaBnahmen.

H e a d f r a m e s  a n d  a i r - l o c k  d o o r s  a t  D e s f o r d  
Co l l i e r y ,  L e i c e s t e r s h i r e .  Von Bramall. T rans.Eng. 
Inst. Bd. 82. 1932. Teil 4. S. 314/9*. Die neuen Fórder- 
geruste in Eisenbeton. Wetterschleusen. Reglung des 
wagendurchlaufes.

A n ew  S o u t h  A f r i c a n  c o l l i e r y .  Coli. Guard. 
Du.144. 29.1.32. S. 197/201*. Die neuen Tagesanlagen des 

i achtes Betty der Vereeniging Estates, Ltd. Kompressor- 
anlage. Der tonnlagige Schacht und seine Bandforder- 
einrichtung. Sieberei, Brechwerk und Verladeanlagen.

The n e c e s s i t y  f o r  m e c h a n i z i n g  c oa l  mi n i n g .  
Von Southward. Min. Congr. J. Bd. 18. 1932. H. 1. S. 24/5. 
trorterung der Frage.

U r b a n s  B e o b a c h t u n g e n  d e r  D r u c k w i r k u n g e n  
n e i n e m m a c h t i g e n  K o h l e n f l o z .  Von Spackeler.

■ , ^'nseitig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke
vom Verlag Oluckauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 Jt 

Yierieljahr zu beziehen.

Kohle Erz. Bd.29. 1.2.32. Sp.30/5*. Wiedergabe der auf 
einer polnischen Grube angestellten beinerkenswerten 
Untersuchungen und der daraus gezogenen Nutzanwen- 
dungen.

M a i n t a i n i n g  a h a u l a g e  r o a d  o v e r  t he  m o u t h  
o f  a c r o s s - m e a s u r e  d r i f t .  Von Sharpe. Iron Coal 
Tr. Rev. Bd. 124. 29.1.32. S. 193/4*. Die besondern Be- 
triebsverhaltnisse. Technische Losung. Anlagen zur Sicher- 
stellung und Reglung der Wetterfiihrung und Forderung.

P e r m i s s i b l e  c o a l - h a n d l i n g  e q u i p m e n t .  Von 
Ilsley, Gleim und Brunot. Bur. Min. Buli. 1931. H. 343. 
S. 1/91*. Beschreibung der wesentlichsten Bauarten der in 
den Jahren 1926 bis 1930 zugelassenen elektrischen Fórder- 
rutschenmotoren, Ladewagen und Selbstlademaschinen.

N e u e  g a s l o s e  e l e k t r i s c h e  Z e i t z ii n d e r. Von 
Schrimpff. Z. SchieB Sprengst. Bd. 27. 1932. H. l .  S. 5/7*. 
Aufbau und Wirkungsweise der elektrischen Ziindschnur- 
Zeitziinder, der elektrischen Kurzzeitziinder (Eschbach- 
ziinder) sowie der neuen gaslosen elektrischen Zeitziinder 
von Eschbach.

C e m e n t a t i o n  of  163 y a r d s  of  c a s t - i r o n  t u b b i n g  
a t  S h i r e o a k s  C o l l i e r y  i n t he  ol d f u r n a c e  v e n t i -  
l a t i o n  s ha f t .  Von Walters. Trans. Eng. Inst. Bd.82. 1932. 
Teil 4. S. 320/31*. Beschreibung der Zementierungsarbeiten 
in einem alten Wetterschacht zur Abdichtung des wasser- 
durchlassig gewordenen Ausbaus.

E l e c t r i c  w i n d e r s .  Von Jefferies. Min. Electr. Eng. 
Bd. 12. 1932. H. 136. S. 223/8*. Die bei der Wahl einer 
elektrischen Fórdermaschine zu beachtenden Gesichts- 
punkte. Erórterungen iiber den Auflaufwinkel des Seils 
auf die Seilscheibe und die Trommel. Berechnungsgrund- 
lagen. Die hauptsachlichen Bauarten elektrischer Fórder- 
maschinen. Sicherheitsvorrichtungen.

U b e r  G e s c h w i n d i g k e i t s m e s s e r  f i i r  H a u p t -  
s c h a c h t f ó r d e r m a s c h i n e n  u n d  i h r e  M e B g e n a u i g -  
k e i t .  Von Steffen. Z. B. H .S . Wes. Bd. 79. 1931. Abh.H.7. 
S. B 471/84*. Anforderungen. Untersuchungen der gebrauch- 
lichen Bauarten. Zusammenstellung der durch Vergleich 
der aufgenommenen Soli- und Ist-Diagramme ermittelten 
Fehler.

U b e r  d a s  V e r h a l t e n  d e r  G e s c h w i n d i g k e i t s 
m e s s e r  f i i r  H a u p t s ch  a c h t f ó r d e r a n I a g e n i m 
p r a k t i s c h e n  F o r d e r b e t r i e b. Von Schmidt. Z. B. H. 
S. Wes. Bd. 79. 1931. A bh.H .7 .  S. B 485/93*. Bericht uber 
das Ergebnis zahlreicher im regelrechten Betrieb durch- 
gefiihrter Tachographen-Untersuchungen. Kennzeichnung 
der beobachteten Mangel.

H a u l a g e  s y s t e m s .  Von Carr. Iron Coal Tr. Rev. 
Bd. 124. 29.1.32. S. 208/10*. Neuzeitliche Verfahren bei 
der Seilfórderung in Strecken. Aussprache.

R e m o d e l e d  f a n s  g i v e  m i n e s  m o r e a i r .  Von 
McWilliams. Coal Age. Bd. 37. 1932. H . l .  S. 17/8*. Bei- 
spiele fiir die bessere Ausnutzung von Ventilatoren durch 
Anderungen am Ventilatorgehause.

Z e c h e n  i m S c h e i n w e r f e r l i c h t .  Von RauhfuB. 
Elektr. Bergbau. Bd. 7. 1932. H . l .  S. 15/8*. Mitteilung 
erfolgreicher Versuche zur bessern Beleuchtung der Tages
anlagen, im besondern der Koksofengruppen, mit starken 
Scheinwerfern.
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S o n i e  p h o t o  m e t r i e  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  
i 11 u m i n a t i  o n s p r o d u c e d  by  d i f f e r e n t  l i g h t i n g  
a r r a n g e r a e n t s  u n d e r g r o u n d .  Von Kimmins. (SchluB 
statt Forts.) Coli. Guard. Bd. 144. 29.1.32. S. 205/6*. Iron 
CoalTr.  Rev. Bd. 124. 29.1.32. S. 206/7*. Versuche mit 
mehreren und mit verschiedenartigen, am KohlenstoB 
verteilten Lichtąuellen: Sicherheitslampen, Kerzen, Azetylen- 
lampen, Kopflampen, Netzlampen. EinfluB geweifiter Flachen 
auf die Lichtstarke. Aussprache.

D i e  U b e r w a c h u n g  d e r  S e t z a r b e i t .  Von Heiden- 
reich. Gliickauf. Bd.68. 6.2.32. S. 133/40*. Feststellung des 
Trennungsfehlers bei der Arbeit der Setzvorrichtung durch 
Priifmessung und Prufrechnung. Ermittlung der Aschen- 
fehler. Der bei der Setzarbeit auftretende Fehler ais 
Funktion des Ausbringens. Beispiele.

E c o n o m i c s  of  c o a l  c l e a n i n g .  Von Rogerson. 
(Forts.) Min. Electr. Eng. Bd.12. 1932. H.136. S. 250. Wirt- 
schaftlichkeit der Aufbereitung. Aufbereitungsverluste.

A i r  s e p a r a t i o n  r e v o l u t i o n i z e d  t h e  f e l d s p a r  
i n d u s t r y .  Von Burgess. Min. Congr. J. Bd. 18. 1932. H. l .  
S .26/8* und 36. Der Gayco-Zentrifugalseparator. Ununter- 
brochenes Mahlen. Chemische Uberwachung. Aufbau einer 
Betriebsanlage.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
E i n f l u B  d e s  A b g a s v e r l u s t e s  a u f  d i e  W i r t - 

s c h a f t l i c h k e i t  v o n  D a m p f  k r a f t a n l a g e n .  Von 
Hiittner. Warme. Bd. 55. 30.1.32. S.65/8*. Untersuchung, 
von weichen GroBen der Abgasverlust abhangt und wie 
Anderungen der BestimmungsgróBen auf ihn einwirken. 
Entwurf eines Schaubildes zum unmittelbaren Ablesen 
des Abgasverlustes.

D e r  D a m p f v e r b r a u c h  m e h r s t u f i g e r  D a m p f -  
t u r b i n e n .  Von Forner. Z.V.d.I .  Bd.76. 30.1.32. S .100/4*. 
Ableitung einer neuen Formel fiir den Dampfyerbrauch 
von Einstromturbinen, die niclrt die Grenze des iiberhaupt 
Erreichbaren, sondern die des bis heute erreichten Ver- 
brauches angibt.

Elektrotechnik.
T e s t i n g  a n d  c e r t i f i c a t i o n  of  t he  f l a m e - p r o o f  

e n c l o s u r e  of  e l e c t r i c a l  a p p a r a t u s .  Von Horsley. 
Min. Electr. Eng. Bd.12. 1932. H.136. S. 235/8. Die altern 
und neuern Verfahren bei der Untersuchung von elek- 
trischen Einrichtungen auf ihre Schlagwettersicherheit. 
Wahl des Gasgemisches. Gesichtspunkte fur die Zulassung. 
Aussprache.

F l u c h t l i n i e n t a f e l  z u r  Q u e r s ch n i t t  s b e s t i m-  
m u n g  v o n  K a b e l n  a u s  L e i s t u n g  u n d  L a n g e .  Von 
Groezinger. Elektr. Bergbau. Bd.7. 1932. H . l .  S. 18/9*. 
Entwurf einer Fluchtlinientafel unter Zugrundelegung einer 
vereinfachten Gleichung. Beispiele fiir den Gebrauch der 
Tafel.

S t a r t i n g  a n d  s p e e d  c o n t r o l  of  s ą u i r r e l  c a g e  
m o t o r s .  Von Walton. Min. Electr. Eng. Bd.12. 1932. 
S. 243/9*. Erórterung des Anlassens und der Geschwindig- 
keitsreglung von neuzeitlichen Kafigmotoren. Beschreibung 
der zugehórigen Einrichtungen.

Huttenwesen.
D ie  B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n  i n e i n e m  W a 1 z - 

w e r k  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  
A r b e i t s v o r b e r e i t u n g .  Von Wiecke. Stahl Eisen. Bd.52.
28.1.32. S .77/84*. Aufstellung der Walzprogramme und 
Schilderung der Bereitstellung von Werkstoff und Werk
zeug sowie der Betriebsberichte und ihrer Auswertung an 
Hand von Vordrucken, Karteien und Tafeln.

O m  f r a m s t a l l n i n g  a v  s m i d b a r t  j a m  d i r e k t  
u r  m a l m.  Von Kalling. Tekn. Tidskr. Bd. 62. 30.1.32. 
S. 48/54. Reduktion von Eisenerz ohne Schmelzen. Kenn- 
zeichnung der direkten Schmelzverfahren.

Chemische Technologie.
C a  r b o n i s a t i  o n e t  u t i l i s a t i o n  c h i m i ą u e  de  

l a  h o  u i I le .  Von Berthelot. (SchluB statt Forts.) Chimie 
Industrie. Bd.27. 1932. H . l .  S. 18/30*. Hochtemperatur- 
verkokung. Schematischer Aufbau einer neuzeitlichen 
Anlage. Allgemeine Kennzeichen der Gewinnung von 
Ammoniak und Methylalkohol auf synthetischem Wege. 
Bauweise und Schmierung der Hochdruckkompressoren. 
Yerwertung des anfallenden hochwertigen Gases.

Wirtschaft und Statistik.
E in  W e g  z u r  f i n a n z i e l l e n  G e s u n d u n g .  Von 

Bracht. Ruhr Rhein. Bd.13. 15.1.32. S. 39/43. Besprechung 
eines Gutachtens von Popitz iiber den kunftigen Finanz- 
ausgleich. Labyrinth der Steueryorschriften. Finanzaus- 
gleich von unten nach oben. Das neue Gemeindesteuer- 
system. Wohnsteuer. Gemeindehaushaltsordnung.

D ie  d e u t s c h e  A u s f u h r  i m K a m p f .  Von Kiister. 
Ruhr Rhein. Bd.13. 22.1.32. S. 63/5. Handelspolitische 
Weltlage. Deutschlands unsichere Zukunft. Handelshemm- 
nisse. Absinken der Wahrungen. Devisenzwangsreglungen. 
Zollschraube in fast allen Landem. Deutschlands Haltung 
in der Zukunft.

Z u r  G e o p o l i t i k  d e r  f r a n z ó s i s c h e n  Gr ol i -  
e i s e n i n d u s t r i e .  Von Schneider. Ruhr Rhein. Bd.13.
22.1.32. S. 66/9. Die Stellung der franzósischen GroB- 
eisenindustrie. Produktionsfaktoren. Struktur und Entwick
iung des Absatzes. Zusammenfassung.

V o n d e n  W a n d l u n g e n  d e r  W e i t  w i r t s c h a f t  
in d e r  N a c h k r i e g s z e i t .  Von Salin. Weltwirtsch.Arcli. 
Bd. 35. 1932. H. l .  S. 1 33. Kapitalistische Krise oder Krise 
des Kapitalismus? Der Zerfall der Weltwirtschaft. Ausblick.

V e r s u c h  e i n e r  A n a l y s e  d e r  U n f a l l g e f a h r  im 
B e r g b a u .  Von Sieben. Z. B. H. S. Wes. Bd. 79. 1931. 
Abh. H.7. S.B 494/505*. Aufbau einer besondern Statistik. 
Erzielte Ergebnisse, Gefahrdungszahlen, innere Ursachen, 
Analyse der Unfallgefahr, Unterlagen fiir die praktische 
Gefahrenbekampfung. Verwendbarkeit des Verfahrens fiir 
andere Falle.

U n g a r n s  K o h l e n b e r g b a u  i m J a h r e  1930. 
Gliickauf. Bd.68. 6.2.32. S. 145/6. Kohlenfórderung, Selbst- 
verbrauch der Kohlengruben, Belegschaft und Schicht- 
fórderanteil, Kampf um den ungarischen Kohlenmarkt, 
BrennstoffauBenhandel, Kohlenverbrauch Ungarns.

Co a l  in 1929. Von Tryon und Mann. Miner. Resources. 
1929. Teil 2. H. 30. S. 673/858*. Eingehende statistische 
Angaben iiber die Entwickiung des Kohlenbergbaus der 
Vereinigten Staaten.

A r s e n i e ,  b i s m u t h ,  s e l e n i u m  a n d  t e l l u r i u m  
in 1930. Von Heikes. Miner. Resources. 1930. Teil 1. H.3. 
S. 25/30. Statistische Angaben iiber Erzeugung, Marktlage 
und Preise.

S u l p h u r  a n d  p y r i t e s  i n  1930. Von Ridgway. 
Miner. Resources. 1930. Teil 2. H.10. S. 117/35. Erzeugung 
der Vereinigten Staaten, AuBenhandel, Verbrauch und 
Weltgewinnung.

Verkehrs- und Verladewesen.
P o r t a b l e  c o a l  h a n d l i n g  a n d  w e i g h i n g  plant. 

Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 29.1.32. S.126/8*. Beschreibung 
einer fur den Kohlenumschlag und das gleichzeitige Wiegen 
der Kohle bestimmten fahrbaren Einrichtung.

La m a n u t e n t i o n  d u  c h a r b o n  e t  d u  c o k e  a 
l ’ u s i n e  de  Cl i c h y ,  de  la S o c i e t e  du G a z  de Paris. 
Genie Civil. Bd.52. 30.1.32. S. 105/9*. B e s c h r e i b u n g  der 
neuzeitlich eingerichteten Anlagen zum Umschlag von 
Kohle und Koks.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden s in d :
der Bergrat K e y s e r  vom 1. April ab auf weitere sechs 

Monate zur Fortsetzung seiner Beschaftigung bei dem 
Reichswirtschaftsministerium,

der Bergassessor S c h ó n w a l d e r  vom 1. Januar ab auf 
sechs Monate zur Obernahme einer Betriebsstellung auf 
dem Steinkohlenbergwerk Ludwigsgliick der Borsig-A. O- 
in Hindenburg (O.-S.),

der Bergassessor v o n  Z g l i n i c k i  vom 8. F e b r u a r  ab 
auf sechs Monate zur Obernahme einer Tatigkeit bei den 
Bleichertschen Braunkohlenwerken A. G. in N e u k irc h e n -  
Wyhra.

Die Betriebsleitung der Gruppe Hamborn, A b te i lu n g  
Bergbau, der Vereinigte Stahlwerke A.G. setzt sich nach 
eingetretenen Anderungen wie f o l g t  zusammen. 
Bergwerksdirektor Bergassessor W i n n a c k e r ,  V o r s t a n d s -  
mitglied. Direktion I : Bergwerksdirektor B e r g a s s e s s o r
S t o r p  (Schachtanlagen Beeckerwerth, Friedrich T h y s s e n 2  o 
und Lohberg); Direktion II: Bergwerksdirektor DipI.-InS- 
B a r k i n g  (Schachtanlagen Friedrich T h y s s e n  4/8 un 
Westende).


