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W ir ts c h a f t l ic h e  B e d e u tu n g  d es  G le is b a u s .
Nach neuern Erm ittlungeu1 sind im Ruhrkohlen- 

bergbau a u f 165 Schachtanlagen 1676 km Sohlen- 
querschlage und Sohlenrichtstrecken einschlieBlich der 
Umtriebe vorhanden. Zu diesen gróBtenteils zwei- 
gleisigen Grubenbaueo kommen noch die Aufstell- 
gleise im Umtrieb, die Ausweichgleise und die Gleis- 
mehrlangen in den Weichen, so daB die Gesamtlange 
aller Hauptstreckengleise mit 3300 km nicht zu hoch 
veranschlagt ist. Auf eine Schachtanlage entfallen 
danach durchschnitt!ich rd. 20 km Hauptstrecken- 
Fórdergleis.

Der Herstellungsw ert von 1 km verlegten Fórder- 
gleises ergibt sich nacli der Zahlentafel 1 zu 9000 ,M. 
Der Wert aller Fórdergleise im Ruhrkohlenbergbau 
wird also etwa 30 Mili. Ji> und fiir eine Schacht
anlage rd. ISO000 M  betragen. Verglichen mit den 
Anlagewerten anderer Betriebseinrichtungen im Berg
bau sind diese Zahlen nicht erheblich.

Z a h le n ta f e l  1. Kosten des Oberbaus 
fiir 1 km Fórderstreckengleis.

Materialkosten:
Schienen (15 kg/m), 30 t zu je 140 J t  . . . 
Schwellen, 1250 Stiick zu je 1,20../? . . . . 
Niigel oder Schrauben, 5000 Stiick zu 0,10 J t
Mehrpreis fiir W e i c h e n .................................
Mehrpreis fiir Sonstiges (Platten U S W . ) . .

Verlegungs- und Frachtkosten
zus.

insges.

J t

4200
1500
500

1000
300

7500
1500
9000

Das Gleis ist aber nicht Selbstzweck, sondern es 
dient der Streckenfórderung. Von dem guten oder 
schlechten Zustand der Gleise hiingen auch die 
ubrigen Kostenstellen der Forderung zum groBen 
Teil ab. Schlechte Gleislage erfordert schwere Loko- 
p.°tiven. setzt die Lebensdauer von Maschinen und 
fórderwagen herab. erhoht die Instandhaltungskosten 
der Fahrzeuge und steigert den Verbrauch an An- 
triebskraft.

Sei Betrachtung der in der Zahlentafel 2 an- 
gegebenen Kosten fur die Streckenfórderung2 findet 
man, claB mit Ausnahme des Lohnes fiir den 
°komotivfuhrer alle andern Kosten von dem Zustand 
ei Gleisanlagen abhangen. Die Aufwendungen fiir 
le Streckenfórderung sind, ebenso wie der Zustand 
ei Gleise, auf den einzelnen Schachtanlagen sehr 

'erschieden. Fiir einzelne Kostenstellen, wie etwa die
ImM ' ^ e d d i n g :  Leistungen und Kosten des FOrderbetriebes im Ruhr- 

„ r ^ b e r g b a u ,  Gliickauf 1931, S. 1317.
j ‘" a K c h e r :  Die technisch und w irtschaftlich giinstigste GrSBe der 
aerwagen im R uhrbergbau, Gliickauf 1931, S. 1253.

Instandhaltung der Fórderwagen, werden luiufig 
Zahlen genannt, die erheblich iiber den W erten der 
Zahlentafel 2 liegen; hiernach betragen die durch- 
schnittlichen Gesamtkosten fur die Fórderwagen 
13 Pf./t, wovon schatzungsweise die Halfte, also
6,5 Pf., auf die Streckenfórderung entfallen. Mithin 
kann zweifellos ein erheblicher Teil der von dem 
Gleiszustand abhangigen Kosten fur die Strecken- 
forderung durch eine technisch richtige Durchbildung 
und Instandhaltung der Gleisanlagen eingespart 
werden. Wie hoch sich im einzelnen Falle diese 
Ersparnis auswirkt, hangt naturgemaB von den Ver- 
hiiltnissen ab; die Ersparnis wird desto groBer sein, 
je hóher die Fórderkosten sind und je schlechter die 
Gleisanlage ist.

Z a h le n ta f e l  2. Kosten je t Forderung 
in den H auptstrecken

Pf./t

Na c h  M a u c h e r 1
Fórderwagen:

K a p i ta ld ie n s t ................. 5,0
S chm ierung ................. 0,5
I n s ta n d h a l tu n g ......................... 1.0

zus. 6,5
Elektrische Lokomotiven:

K a p i ta ld ie n s t ............................. 3,5
S chm ierung ............................. 0,1
I n s t a n d h a l tu n g ..................... 1,5
Lokomotivfiihrerlohn . . . . 5,5

ZUS. 10,6
3,4

B e s o n d e r s  e r m i t t e l t
Oberbau:

K ap i ta ld ie n s t ..................... 2,0
Instandhaltung . . . 1,0

zus. 3.0
insges. 23,5

1 Gliickauf 1931, S. 1253.

In den letzten Jahren hat die Bedeutung der 
Fórderstrecken im Rahmen der gesamten Bergwirt- 
schaft zugenommen. Die Fórderlangen sind ge- 
wachsen, einmal dadurch, daB die Forderung naher 
an die Abbaustellen herangefiihrt worden ist, ferner 
infolge der Zusammenlegung von Grubenbetrieben, 
wobei dem Gleisbau in den Verbindungsquerschlagen 
eine besondere Bedeutung zukommt. Die Gewichte 
von Lokomotiven und Wagen sind gesteigert worden, 
dagegen die Tragfahigkeit und die Ausbildung der 
Gleise, allgemein betrachtet, zuriickgeblieben. Die 
Folgę ist, daB gerade jetzt auf vielen Anlagen die 
Gleise verstarkt oder erneuert werden miissen. Die
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Frage ist daher wichtig und berechtigt, welche Er
fahrungen des allgemeinen Eisenbahnwesens hinsicht
lich der Gestaltung des Gleisbaus auf die Gleis- 
anlagen der Fórderstrecken ubertragen werden 
konnen, und wie der Gleisbau der Fórderstrecken 
gestaltet werden muB, damit er den besondern An- 
forderungen des Bergwerksbetriebes entspricht.

F o rd e r s t r e c k e  u nd  E ise n b a h n .
Forderstrecke und Eisenbahn stellen beide Be- 

fórderungsanlagen dar, bei denen Fahrzeuge durch 
Maschinen auf Schienen bewegt werden; in den 
Einzelheiten weisen sie aber nach Verkehrsart und 
technischer Ausbildung groBe Verschiedenheiten auf. 
Die Forderstrecke ist eine Anlage fiir Massengiiter- 
yerkehr von zeitlich begrenzter Lebensdauer; die 
Eisenbahn dient dein Personen- und Guteryerkehr, 
und ihre Lebensdauer ist praktisch unbegrenzt. 
Flieraus folgt, daB vor allem die Sicherheitsfrage bei 
der Forderstrecke eine geringere Rolle ais bei der 
Eisenbahn spielt; da, wo bei der Streckenfórderung 
erhóhte Sicherheit gefordert werden muB, z. B. bei 
der Arbeiterbefórderung zum Schichtwechsel, ge- 
niigen betriebliche Mafinahmen, wie die Herab- 
setzung der Fahrgeschwindigkeit. Die begrenzte 
Lebensdauer der Forderstrecke verbietet hohe Kosten 
fur die Ausgestaltung der Gleisanlagen. Seine untere 
Grenze findet der Aufwand fiir die betriebssichere 
und technisch-wirtschaftliche Gleisgestaltung durch 
die zu fordernde GleichhiaBigkeit der Streckenfórde- 
rung, denn jede Storung im Streckenfórderbetrieb 
iibertragt sich auf die Gesamtfórderung und damit auf 
die W irtschaftlichkeit des ganzen Betriebes.

Vergleicht man Forderstrecke und Eisenbahn in 
ihren Baumafien und BetriebsgróBen, so findet man, 
daB die fiir den Gleisbau wichtigen MaBe und Zahlen 
erheblich yerschieden sincl, so hinsichtlich Spurweite, 
Kurvenhalbmesser, Radstand und Raddruck. Man 
kann also folgern, daB es nicht angjingig ist, die bei 
der Eisenbahn iiblichen Berechnungsverfahren und 
Faustforineln unter Abanderung der MaBzahlen 
schematisch auf die Forderstrecke zu ubertragen. Im 
allgemeinen wird es sich bei der Nutzbarmachung von 
oberbautechnischen Erfahrungen aus dem Eisenbahn- 
wesen nur um Einzelheitęn der Ausbildung handeln 
konnen. Vor allem ist zu bedeliken, daB die Fórder- 
gleise besondern Bedingungen bergtechnischer Natur 
unterliegen, was auf den Gleisplan und die Gleis
gestaltung von EinfluB ist.

Der Gleisplan hat sich nach der Linienfiihrung 
der Grubenbaue zu richten; somit entstehen lange, 
gerade Gleisstrecken und wenige, aber enge Kurven. 
Die Temperaturen weisen — seibst im einziehenden 
W etterstrom  — weniger starkę Tages- und Jahres- 
schwankungen auf ais iibertage. Dagegen konnen in 
der Forderstrecke órtlich groBe Langskrafte im Gleis 
infolge des Gebirgsdruckes auftreten; die Sohle ąuillt 
auf, und das Gleisgestange erleidet starkę Zerrungen. 
Im Gegensatz zu den bergbauliehen Einwirkungen an 
der Erdoberfliiche kommen aber an den Gleisanlagen 
der Forderstrecke kaum Pressungen vor.

Ebenso laBt sich die Frage des Schufzes gegen 
Rost und Fiiulnis in den Fórderstrecken nicht ein- 
heitlich beantworten. W ahrend gerade in Industrie- 
gebieten die Gieisanlagen iibertage allgemein starken 
Zerstórungen unterliegen, treten solche in den 
Fórderstrecken nur órtlich durch saure W asser auf,

jedoch da, wo sie sich geltend machen, in einem 
erheblich grófiern AusmaBe. Vermehrt wird ihre 
Einwirkung noch infolge der unvermeidlichen Ver- 
schmutzung der Strecke durch den von den Fórder
wagen fallenden Kohlengrus und -staub.

Zu den bergtechnischen Besonderheiten der 
Forderstrecke muB man auch zahlen, daB alle Gleis- 
arbeiten infolge der raumlichen Beengung erschwert 
und verteuert werden. Die niangelhafte Beleuchtung 
und die Enge des Arbeitsraumes haben eine geringe 
Arbeitsnutzwirkung zur Folgę. Gefordert werden muB 
demnach ein Gestiinge von groBer Dauerhaftigkeit, 
d. h. kriiftige Tragteile und wenige, aber starkę Ver- 
bindungsmittel.

Unter Beachtung aller dieser fiir die Ausbildung 
des Gleises in den Fórderstrecken tnaBgeblichen 
Gesichtspunkte werden nachstehend die Einzelteile 
und der Zusammenbau des Fórdergleises besprochen. 
Die Erórterungen beschriinken sich auf die Gleise in 
den Flauptstrecken; aus der Betrachtung scheiden also 
die Gleise in den Abbaustrecken aus, weil diese mehr 
einer leichten Feldbahn ais einer Eisenbahn ahneln. 
Vorweg sei noch bemerkt, daB auch in Eisenbahner- 
kreisen die Faclnneinungen iiber Oberbaufragen 
haufig geteilt sind.

A u fg a b en  u n d  B e a n s p ru c h u n g  
d e r O b e rb a u te i le .

Der Oberbau besteht in der Regel aus dem Gleis 
und der Bettung. Das Gleis setzt sich aus den 
Schienen, den Schwellen und dem Kleineisenzeug 
(Verbindungsmittel) zusammen.

Die Schienen stellen die Tragfliiche und Fahrbahn 
fiir die Fahrzeugrader her und gewahrleisten den 
mit Spurkranzen ausgeriisteten Radern die seitliche 
Fiihrung; sie nehmen also senkrechte und waagrechte 
Belastungen auf und ubertragen sie auf die Schwellen; 
die Schwellen yerteilen diese Belastungen auf die 
Bettung, von der sie wieder auf das Planum uber
tragen werden.

Abb. 1. Lastenangriff aut den Oberbau in der geraden 
Strecke (a), in der Kurve (b) und ani SchienenstoB (c).

Abb. 1 zeigt den Lastenangriff auf den Oberbau 
in der geraden Strecke (a),  in der Kurye (b ) und am
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SchienenstoB (c). Die gerade Strecke nimmt vor- 
wiegend senkrechte und nur geringe waagrechte 
Lasten auf; in der Kurve tritt unter dem EinfluB der 
Fliehkraft der Fahrzeuge eine erhebliche waagrechte 
Zusatzbelastung auf. Am SchienenstoB verursacht die 
StoBlucke eine plótzliche senkrechte StoBbelastung. 
Die GróBe aller dieser Lastenangriffe wird — ab- 
gesehen yon der Raderform und dem Raddruck — von 
dem Zustand des Gleises und der Fahrgeschwindigkeit 
erheblich beeinfluBt.

Ais Normalbelastung, auf welche die iibliche Aus- 
bildung des Oberbaus eingestellt sein muB, ist die 
Belastung in der geraden Strecke anzusehen; die 
Zusatzlasten am StoB und in der Kurve miissen durch

besondere Oberbauausbildung an diesen Steilen auf
genommen werden.

D er O b e rb a u  in d e r  g e r a d e n  S treck e .
Die Schienen.

Ais W erkstoff wird allgemein FluBstahl mit einer 
M indestzugfestigkeit von 55 kg/mm2 verwendet. Bei 
den Reichsbahnschienen betragt dic yerlangte Zug- 
festigkeit etwa 60 kg mm-; fur besondere Be- 
anspi uchung, wie in den Kurven und Weichen, werden 
auch Schienen von 70 90 kg Festigkeit hergestellt. 
Diese Móglichkeit, den W erkstoff yerschleiBfester zu 
gestalten, laBt sich demnach fur die Fórderbahnen 
noch ausnutzen.

Z a h le n ta f e l  3. Schienenprofile im Bergbau.
Bezeichnung .

V erw en d u n g .................
Hohe............................... mm
FuBbreite ................... mm
G e w ic h t .....................kg/m
Widerstandsmoment. . cm3

- -----------   isl uu icn  iNurmung
\on friiher fast 300 auf 9 beschrankt worden. Von 
diesen Profilen kommen, wie aus der Zahlentafel 3 
hervorgeht, fiir die Lokoinotivfórderstrecken vier in 
Betracht; diese Zahl reicht fiir alle Belastungsfalle 
aus, wobei besonders zu bedenken ist, daB die An- 
passung der Tragfahigkeit des Oberbaus an die 
tatsachlichen Belastungen nicht allein durch die 
SchienenmaBe, sondern auch vor allem durch die 
Schwellenteilung erfolgen kann.

Die Lange der Schienen betragt meist 8 -1 0  m; 
sie soli móglichst groB sein, damit sich eine geringere 
Zahl von SchienenstóBen ergibt. Begrenzt wird die 
Schienenlange in der Fórderstrecke dadurch, daB man 
die Schiene im Schacht einhangen muB, wobei das 
Em- und Ausbringen auf der Hangebank und im 
rullort die GróBtlange bestimmt. Da keine walz- 
technischen Schwierigkeiten gegen eine gróBere 
Schienenlange bestehen, sollte jede Schachtanlage fur 
sich die mógliche Schienenlange feststellen und sich 
nicht auf handelsiibliche MaBe festlegen; in einzelnen 

allen sind im Ruhrbergbau bereits Schienen bis zu
- m Lange verwendet worden, wodurch allein 

schon der Oberbau eine erhebliche Verbesseruno- er
fahren hat.

Ganz offen ist noch die Frage, wie man die 
chienen und vor allem die SchienenfiiBe vor dem 
ngriff der sauern W asser zu schiitzen yermag.

■ nstriche haben kaum W ert, weil sie nur dann
' . sani sein konnen, wenn sie auf metallisch
rcmes Eisen aufgebracht werden, was praktisch un- 
moglich ist. Es kommen nur eine Behandlung des 

erkstoffs oder der Oberf lachę (Kupferzusatz,
1'amentierung) oder ein metallischer Uberzug

. >nk) in Betracht; die hierfiir bekannten Verfahren 
, ^ e r  bei den Schienen nicht anwendbar. Fur 
en Hiittenchemiker bietet sich hier ein aussichts- 

rief e s  Betatigungsfeld, wobei darauf zu achten ist, 
a die Leitfjihigkeit der Schienen fiir den elektrischen

m nicht herabgesetzt werden darf.
Schwellen.

1 .^*e ^ a g e , ob den Eisen- oder den Holzschwellen
& eis echnisch und wirtschaftlich der Vorzug gebiihrt,

DIN 1251
65/7

DIN 1252 
70/10

DIN 1253 
80/14

DIN 1254 
93/18

DIN 1255 
100/20

DIN 1256 
115/24 
(Pr. 5)

DIN 1257 
134/33 
(Pr. 6)

BERG 500 
138/41 
(Pr. 8)

DIN 1258 
148/49 
(S 49)

Abbau
65
50

7
15

strecke
70
58
10
24

L
80
70
14
36

okomotivf
93
82
18
56

orderstrec
100
82
20
67

ce
115
90
24
98

1
134
105
33

154

'agesbetriel
138
110
41

197

148
125
49

234

ist in der Fórderstrecke wegen der Verrostungsgefahr 
zugunsten der Holzschwelle zu beantworten. DaB 
Htittenzechen hiiufig auch noch Eisenschwellen aus 
eigener Erzeugung verwenden, ist verstandlich und 
steht hiermit nicht in Widerspruch. Die Eisenschwelle 
hat den Vorteil der genauen Spurerhaltung, jedoch 
wird dieser Vorzug meist durch die geringere Haltbar- 
lceit mehr ais aufgewogen. Hinzuweisen ist ferner 
noch darauf, daB die Eisenschwelle nur dann ihren 
Zweck erftillt, wenn ihr Hohlraum dicht ausgefullt 
ist; sie braucht also guten Bettungsstoff und feste 
Unterstopfung. Man hat auch im Bergbau schon ver- 
sucht, die Bettung bei Eisenschwellen durch Aus- 
fiitterung des Hohlraumes mit Holzkórpern zu er- 
setzen. Ob sich hier dieses Verfahren bewiihren wird, 
steht noch dahin; jedenfalls ist es recht kostspielig.’ 
Vor Eisenbetonschwellen kann nach den vorliegenden 
Erfahrungen im Eisenbahnbetriebe nur gewarnt 
werden.

Ais bester W erkstoff fur Schwellen hat sich bis
her Holz erwiesen. Ob man rohe oder getriinkte 
Schwellen verlegen soli, richtet sich nach der Holzart 
und der Faulnisgefahr. Kiefernholz wird man stets 
tninken, weil hierdurch die Lebensdauer der Schwelle 
unter allen Umstanden eine erhebliche Verlangerung 
erfahrt. Bei Eichenholz ist es fraglich, ob die langere 
Lebensdauer die Triinkkosten rechtfertigt. Wenn man 
jedoch trankt, muB das Holz vor der Trankung luft- 
trocken sein; sonst wird der noch feuchte Kern^durch 
die getriinkte Splintschicht abgeschlossen und bald 
stockfaul.

Auf vielen Anlagen hat sich gezeigt, daB bei roh- 
yerlegten Schwellen im Betriebe gewissermafien eine 
Selbsttrankung dadurch eintritt, daB die feuchten 
Konseryierungsstoffe der von den Wagen gefallenen 
Kohlen in das Schwellenholz eindringen und es hiirten. 
Fiohe, nach langer Liegezeit — 10 Jahre und mehr — 
ausgebaute Schwellen sind im Innern schwarz, stein- 
hart und yóllig gesund; auch diese Erfahrung spricht 
gegen eine allgemeine Trankung.

Kleineisenzeug.
Ais Kleineisenzeug bezeichnet man alle Teile, die 

zur Yerbindung der Schienen untereinander, zur Ver-
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bindung von Schiene und Schwelle und zur Auflage- 
rung yon Schiene auf Schwelle dienen, also die 
Laschcn und Laschenschrauben, die Schienennagel 
und Schwellenschrauben sowie die Unterlagplatten. 
Davon seien die Laschen und Laschenschrauben zu- 
sainmen mit der StoBausbildung besprochen.

S c h ie n e n n a g e l und  S c h w e lle n s c lira u b e . Fur 
die Befestigung der Schiene auf der Holzschwelle 
wird in der Fórderstrecke hiiufig noch der Schienen
nagel verw endet; ais Grund dafur gibt man an, daB 
das Einschlagen und Ausziehen der Nagel einfacher 
sei und daB die Nagelkópfe weniger der Zerstórung 
durch entgleiste Rader ausgesetzt seien ais die 
Schraubenkópfe. DaB die Haftfestigkeit des Nagels 
in der Schwelle erheblich geringer ist ais die der 
Schraube, wird nicht bestritten.

Fiir die Entscheidung der Frage »Nagel oder 
Schraube« mufi man von der Beanspruchung dieser 
Verbindungsmittel ausgehen. Die rollcnden Lasten 
drucken Schiene und Schwelle nach unten und rufen 
nach dcm Yoruberrollen senkrecht nach oben ge-

richtete und schlagartig wirkende StoBbeanspruchun- 
gen hervor, welche die Verbindungsmittel aus der 
Schwelle zu ziehen suchen; dazu kommt die Ein- 
wirkung der waagrechten Lastangriffe und der Flieh- 
kraft in der Kurve; beide iiben auf das auBere Ver- 
bindungsmittel einen Seitenschub aus und verstarken 
die Ausziehkraft an dem innern Verbindungsmittel. 
Es kommt also darauf an, ein Verbindimgsmittel zu 
finden, das vor allem groBe Haftfestigkeit besitzt und 
dabei auch eine am Kopf angreifende waagrechte 
Kraft gut aufzunehmen vermag.

Von den Anfangen des Oberbaus ab bis heute ist 
man auf die Herstellung eines Nagels bedacht ge- 
wesen, der diesen Anforderungen geniigt. Auch der 
Bergbau hat hierfur noch in jiingster Zeit Sonder- 
formen von Nageln zu schaffen versucht. Es gibt 
sogar Bahnverwaltungen, wie z. B. die ósterreichi- 
schen Bundesbahnen, die heute noch Nagel bevor- 
zugen. Ausschlaggebend sind jedoch die Versuchs- 
ergebnisse iiber die Haftfestigkeit von Nagel und 
Schraube, die ubereinstimmend die Uberlegenheit der 
Schraube beweisen.

Z a h le n ta f e l  4. Versuche zur Erm ittlung der Haftfestigkeit von Schienennageln und Schwellenschrauben.
Y e r s u c h e  S u s e mi h l ,  1881

Schienennagel 1 5 X 1 5 X 1 5 0 '  
Vierkant I Achtkant

Schwellenschraube
20X120

Eichenholz-Schwellen
roh
kff

getrankt
kg

roh
kg

getrankt
kg

roh
kg

getrankt
kg

3198 3646 3094 3746 4198 4606
— — 2924 — 6253 ----r

2446 2977 2481 2958 — --
2122 — — — 4723 —

Frisch eingese tz t. 
Nach 8 Monaten 

„ 20 „
<15

Y e r s u c h e  d e r  p r e u B i s c h e n  S t a a t s b a h n ,  1900

Rohe Schwellen
Eiche B uche‘ Kiefer

kg kg kg
Schwellenschraube 22X150 ......................................... 6000 7300 3200

N e u e r e  Y e r s u c h e ,  1931

Kiefer
Vor- | 

bohrung i kg

Eic
Vor-

bohrung

he

kg

Gewicht 
von 

1 Stiick 
kg

Preis fiir 
100 kg | 1 Stiick 

J i  Pf-
Nagel (neues Modeli), 85 mm l a n g .........................
Schraube (normal), 105 mm l a n g .............................

keine ! 550 
14 mm 2200

keine 
15 mm

1750
4000

0,22
0,37

100
25

22,00
9,25

In der Zahlentafel 4 sind die Ergebnisse einiger 
Versuche aus friiherer und neuerer Zeit zusammen- 
gestellt. Daraus geht namentlich hervor, daB die 
Haftfestigkeit bei Nageln nach kurzer Zeit stark 
abnimmt, wahrend sie bei den Schrauben im Liegen 
sogar noch zunimmt. Von wesentlicher Bedeutung 
ist auch die mehrfache Haftfestigkeit beider Ver- 
bindungsmittel in Hartholz gegeniiber Weichholz. 
Ebenso erhóht Trankung die Haftfestigkeit; hierauf 
griuidet sich das Verfahren, bei Verwendung roher 
Schwellen die vorgebohrten Lócher mit Trjinkstoff 
(Teeról) auszugieBen.

Auch der Kostenyergleich zwischen Nagel und 
Schraube fallt zugunsten der Schraube aus. Ein 
brauchbarer Nagel, der selbst bei bester Durchbildung 
niemals der Schraube an Haftfestigkeit gleichkommt, 
stellt stets ein teures Sondererzeugnis dar, wahrend

die Schwellenschraube bei ihrer allgemeinen Ver- 
wendung im Eisenbahnwesen ein billiges Massen- 
erzeugnis ist.

Ais beste Form des Schraubengewindes kann das 
von der Eisenbahn nach langwierigen Versuchen 
angenommene gelten, das sich um einen zylindrischen 
Schaft herum legt; die in der Tischlerei iiblichen 
Schraubenformen mit konischem Schaft und  niedrigen 
Gewindegiingen sind fur den Gleisbau zu venverfen. 
Der Schraubenkopf kann eine beliebige Form erhalten 
(Quadrat, Rechteck, Sechseck); er soli jedoch niedrig 
und breit sein, damit er weniger der Zerstórung aus
gesetzt ist. Um die Schraube gegen miBbrauchliches 
Einschlagen mit dem Hammer zu schiitzen, gibt man 
dem Kopf eine Spitze.

Die Gleisbauarbeit ist mit Schrauben nicht teurer 
ais mit Nageln, wenn man bei beiden gleiche Arbeits-
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giite fordert. Ein mit Nageln »zusammengehauenes« 
Gleis kann nie genaue Spur haben; ein groBer Teil 
der Nagel wird dabei schief eingeschlagen und hat 
nur wenig Wert. Richtige Gleisarbeit erfordert bei 
Nagel und bei Schraube Vorbohrimg und genaue 
Arbeit. Eine nicht vorgebohrte Schwelle spleiBt beim 
Nageleinschlagen am Loch auf und wird leicht 
/.eistórt. Bereitet man die Gleisbauarbeit an den 
Schwellen schon moglichst iibertage vor, wobei 
die Lochbohrung und das Eindrehen der auBern 
Schwellenschrauben mit Maschinen erfolgen, so halt 
sich der Arbeitsaufwand bei Nageln und Schrauben 
die Waage.

Die Frage, ob man die Verbindungsmittel des 
Gleises gegen den Angriff entgleister Riider schiitzen 
soli, wird im Bergbau ganz verschieden beantwortet. 
Zweifellos empfiehlt es sich, die Zahl der Ent- 
gleisungen durch kraftige Gleisgestaltung herab- 
zusetzen; dieses Ziel wird sich jedoch in stark 
ąuellenden Strecken mit verkantetem Gleisgestange 
nicht immer erreichen lassen. Hier ist es, abgesehen 
von Aufgleisungsvorrichtungen, angebracht, die Kopfe 
der Befestigungsmittel zu schiitzen, was meist dadurch 
geschieht, daB die Kopfe versenkt oder durch Rand- 
leisten der Unterlagplatten geschiitzt angeordnet 
werden; diese MaBnahmen sind bei Schrauben wie 
bei Nageln anwendbar.

Als Rostschutz kommt in erster Linie die Ver- 
zinkung in Betracht. Der M ehraufwand dafiir, etwa 
120-130 M /i  oder je km Gleis rd. 200 M, ist nicht 
erheblich und macht sich stets gut bezahlt. Die Ver- 
bindungsmittel konnen jederzeit nachgezogen werden 
und sind nach dem Ausbau wieder verwendbar.

K le m m p la tte n  u n d  U n te r la g p la t te n .  Die 
Klemmplatte soli den Kopf des Nagels oder der 
schraube gegen seitliches Verkanten stiitzen und den 
ochienenfuB auf einer breitern Flachę beaufschlagen. 
Sie hat sich in der Fórderstrecke im allgemeinen nicht 
bewahrt, weil sie leicht verschleiBt und bei Rostangriff 
schon nach kurzer Zeit mit dem Befestigungsmittel 
zusammenrostet; besser ist es, den Kopf des Nagels 
oder der Schraube geniigend breit und im Schaft- 
ansatz kraftig auszubilden.

Die Unterlagplatte hat einen zweifachen Zweck; 
einmal soli sie den Lastangriff des SchienenfuBes auf 
eine breitere Flachę der Schwelle verteilen und ferner

auBere und innere Verbindungsmittel gemeinsam 
gcgen Seitenkrafte wirken lassen, was nur dann 
erreicht wird, wenn man die Platte einfach und kraftig 
g altet. Die meisten der fur die Fórderstrecke 
angcpriesenen U nterlagplatten erfiillen ihren Zweck 
mc't; hierher gehóren alle schwachen oder aus 
tnehreren Einzelplatten zusammengestellten Formen.

■e zur Erhóhung der Haftfestigkeit zwischen Platte
Schwelle haufig an der Plattenunterseite an

geordneten Rippen und Haken haben nur eine 
scinellere Zerstórung des Holzes am Schwellen- 
auflager zur Folgę.

Die beste U nterlagplatte ist ein breiter Schienen- 
u , also ein starkes Schienenprofil und eine breite 
c welle aus Hartholz. Damit wird man in den 

f  en Strecken der Hauptfórderung fast stets aus- 
pmtnen. Der Unterlagplatte wird dann die Rolle 

anneSf ^ ers^ rkungsmittels bei gesteigertem Last-
‘ von Seitenkraften zugewiesen, ihre An- 

en ung aiso hauptsachlich auf die Kurven und

SchienenstóBe sowie auf ąuellende Strecken be- 
schrankt.

Ein Nachteil der gewóhnlich yerwendeten Unter
lagplatten besteht noch darin, daB man fur die Be
festigungsmittel an die Plattenlochung gebunden ist. 
Wird nur 1 Loch auf jeder Schienenseite yorgesehen 
und trifft das eingebrachte Befestigungsmittel zu- 
fśillig auf eine schlechte Holzstelle, so ist die Ver- 
bindung wertlos, und von dieser schwachen Gleis- 
stelle iibertragt sich die Lockerung des Gestiinges 
binnen kurzem auf die benachbarten Teile. Deshalb 
soli man in der Platte mehr als 1 Loch anbringen, 
damit das Einziehen von Verstarkungsschrauben im 
Betriebe ohne weiteres moglich ist.

Schienenstellung.
Der Bergbau verwendet meist senkrecht gestellte 

Schienen, wahrend bei der Eisenbahn die Schienen 
mit der Schragneigung 1 : 20 nach innen angeordnet 
werden. Der Zweck dieser geneigten Stellung ist, die 
Fahrzeuge beim Lauf in der geraden Strecke nach der 
Gleismitte hin einspielen zu lassen und so einen 
ruhigern Lauf zu erzielen; dementsprechend ist auch 
das Profil des Radkranzes mit dem Konus 1 :20 
ausgebildet. Da aber bei den Radprofilen der 
Lokomotiven und Wagen in der Fórderstrecke ge
ringere Neigungen -  meist 1 : 30 bis 1: 40 -  vor- 
handen sind, verbietet sich schon aus diesem Grunde 
che Anordnung mit 1 : 20. Es kommt darauf an, das 
Radprofil und den Schienenkopf aufeinander ab- 
zustimmen, die Voraussetzung fiir eine allgemeinere 
Anwendung einer Schienen neigung ware demnach die 
Schaffung eines fiir Lokomotive und Fórderwagen 
einheitlichen Radprofiles.

Der Umstand, daB heute in vielen Fórderstrecken 
die Rader — vor allem die Lokomotivrader — un- 
verhaltnismaBig schnell Einlaufrillen aufweisen und 
daher rorzeitig ersetzt werden miissen, durfte haupt
sachlich auf minderwertigen W erkstoff zuriick- 
zufiihren sein; nach den Vorschriften sollen die 
Riider aus FluBstahl von 8 0 -9 0  kg Festigkeit her- 
gestellt werden. Durch ZerreiBversuche laBt sich bei 
starkem Raden^erbrauch leicht feststellen, ob der 
W erkstoff dieser Vorschrift entspricht.

Schienenstop.
Die Ausbildung des SchienenstoBes ist mit die 

wichtigste Frage des ganzen Gleisbaus, denn selbst 
ein gut durchgebildeter StoB bedeutet immer noch 
die schwachste Stelle im Gestange.

Das beste Mittel zur Verringerung der von den 
StóBen ausgehenden Gleisschaden ist die Einschran- 
kung der StoBzahl durch Verwendung moglichst 
langer Schienen und durch VerschweiBung. Die 
SchweiBung der Schienen iiber- und untertage ist eine 
gleistechnische Frage, dereń Erórterung hier zu weit 
fiihren wurde. Selbst bei weitestgehender Anwendung 
der SchweiBung miissen aber mit Riicksicht auf die 
Langenanderung des Gestanges immer noch einige 
StóBe angeordnet werden. Es kommt also darauf an, 
die um erineidbaren SchienenstóBe gu t auszugestalten. 
Die Entwicklung des StoBes bei der Eisenbahn ist 
\on  dem festen StoB auf einer Schwelle ausgegangen. 
Da sich dieser leicht in die Bettung eindruckte,&ge- 
langte man zur Verteilung der an der StoBlucke auf- 
tretenden groBen Zusatzbelastung auf 2 Schwellen 
und damit zum schwebenden StoB. Dieser Anordnung
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ruhm te man anfangs den Vorteil nach, daB sie ein 
ruhigeres Befahren der Strecke gew ahrleiste; es 
zeigte sich jedoch, daB es beim schwebenden StoB fast 
unmóglich ist, die Enden der beiden Schienen dauernd 
in gleicher Hóhenlage zu halten. Alle Versuche, diesen 
MiBstand durch Verst;irkung der Laschen (von der 
einfachen Lasche bis zur FuBklammerlasche) oder 
durch besondere StoBbriicken oder Auflauflaschen zu 
beheben, sind gescheitert. und so ist man zur Ver- 
wendung fester StóBe, jedoch auf breiter Unter- 
schwellung, zuriickgekehrt. Auch bei den Gleisen der 
Fórderstrecken wird man die gleichen Erfahrungen 
machen.

Am zweckmaBigsten ist ein fester StoB auf 
Kuppel- oder Breitschwelle mit durchgehender 
kraftiger Unterlagplatte. Dabei muB in ąuellenden 
Strecken die StoBverbindung so ausgebildet werden, 
daB eine Langsdehnung des Gestiinges an der StoB- 
stelle moglich ist, was sich durch VergróBerung der 
Laschen- und Schienenbohrung erreichen laBt.

Von den Mitteln, die bei den jetzt meist noch ver- 
legten schwebenden StóBen fur eine StoBverstarkung 
in Frage kommen, sei noch die Anordnung einer Ver- 
stiirkungsplatte erwahnt, die mit Klammerstiicken 
und Bolzen die SchienenfiiBe beider Schienenkópfe 
umfaBt.

Allgemeinere Bedeutung kann vielleicht auch die 
neuere Anordnung der Schienen- und StoBbefestigung 
mit W inkelplatte und Holzkeil erlangen, mit der man 
in den letzten Jahren im Kohlenbergbau wie auch 
anderswo gute Erfahrungen gemacht haben soli.

AuBer der technischen Durchbildung derSchienen- 
stóBe ist ihre gegenseitige Lage in den beiden 
Schienenstrangen von Bedeutung. Die Eisenbahn ver- 
wendet fast allgemein den Gleich- oder WinkelstoB, 
bei dem die StóBe der beiden Schienenstriinge 
einander rechtwinklig zur Gleisachse gegenuberliegen. 
Diese Anordnung empfiehlt sich auch im geraden 
Verlauf der Fórderstrecke. Dagegen ist es fraglich, 
ob sich der WinkelstoB fur enge Kurven empfiehlt. 
Auf Zechenbahnen hat man in den letzten Jahren die 
Erfahrung gemacht, daB bei steifachsigen Fahrzeugen 
und engen Kurven durch Versetzen des StoBes des 
einen Schienenstranges um etwa die haibe Schienen- 
lange gegen den StoB des andern Stranges eine er- 
hebliche Verminderung der StoBbeanspruchung erzielt 
wird. Da die Verhaltnisse in der Fórderstrecke ahnlich 
liegen, lohnt es sich, auch hier dieses Verfahren zu 
erproben. Zwischen der geraden Strecke und der 
Kurve muB die StoBlage dann durch eingelegte PaB- 
stiicke ausgeglichen werden.

Schwellenabstand.
Der Schwellenabstand (die Schwellenteilung) ist 

abhangig von dem Achsdruck sowie von dem Schienen- 
und Schwellenprofil; je enger die Schwellen liegen, 
desto kraftiger ist das Gestange und desto gróBer 
kann die Belastung sein. Dies ist besonders wichtig 
fur Gleisverstiirkungen. Man nimmt fiir Gleis- 
neubauten kraftige Schienen und Schwellen und weite 
Schwellenteilung und zieht bei zunehinendem Loko- 
motivgewicht Verstarkungsschwellen ein. Hindernd 
steht diesem Verfahren die Bestimmung des § 10 
Abs. 1 der bergpolizeilichen Vorschriften fiir den 
Lokomotivbetrieb untertage entgegen, wonach der 
Abstand der Schwellen nicht mehr ais 80 cm betragen

darf. Eine Nachpriifung und Abanderung dieser zu 
starren Bestimmung ware erwunscht.

Der Schwellenabstand soli jedenfalls noch so groB 
sein, daB es moglich ist, die Schwellen zu unter- 
stopfen oder zu unterkeilen, was bei einem kleinsten 
Abstand von der vierfachen Schwellenbreite im 
allgemeinen noch zutrifft. Der zuliissige Hóchst- 
abstand kann nur unter Berucksichtigung von Achs
druck, Schienenprofil und Schwellenbreite durch be
sondere Berechnungen festgelegt werden; die Ergeb
nisse stellt man zweckmaBig in Tafelform zusammen.

Bettung; und Planum.
Die Bettung soli den Schwellendruck aufnehmen 

und auf die Sohle, das Planum, iibertragen; ferner 
soli sie die Feuchtigkeit ableiten und dadurch die 
Schwellen und Schienen vor der Zerstórung schiitzen.

Nach eingehenden Beobachtungen untertage bin 
ich zu der Uberzeugung gekommen, daB in den 
geraden Strecken der Hauptfórderung eine besondere 
fremde Bettung nicht erforderlich ist. Es geniigt, 
wenn man mit dem eigenen Sohlenausbruch eine feste 
Auf lage fiir die Schwellen herstellt; im Betriebe wird 
die feste Lage der Holzschwellen schon nach kurzer 
Zeit dadurch erreicht, daB sich der Sohlenausbruch 
durch den von den Wagen abfallenden Kohlengrus 
und den sich niederschlagenden Kohlenstaub zu einer 
festen Masse verbindet, welche die Schwellen allseitig 
umgibt. Eine Reinhaltung des Bettungskórpers ist 
ausgeschlossen.

Nur an feuchten Stellen oder da, wo unter ver- 
stjirktem Lastangriff, wie unter dem StoB und in der 
Kurve, Schlagstellen auftreten, kommt das Einbringen 
einer fremden Bettung in Frage. Auch in besonders 
wichtigen Streckenabschnitten, so in Verbindungs- 
ąuerschliigen, kann eine sorgfaltig ausgesuchte und 
fest gestopfte Fremdbettung am Platze sein. Hier ist 
dann aber auch auf eine gute Seitenentwasserung des 
Planums erhóhter W ert zu legen. Abb. 2 gibt den 
Querschnitt einer solchen Strecke wieder, wobei auf 
die vorziigliche Bewiihrung der Kesselasche ais Sicker- 
und Isoliermaterial ausdrucklich hingewiesen sei.

/  \  M k
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efgener ęe/uf/7/70/7̂
Abb. 2. Querschnitt einer Strecke mit zweckmaBiger 

Oleisbettung und Seitenentwasserung.

G le is b a u  in den  K urven .
In den engen Kurven — etwa mit weniger ais 20 m 

Halbmesser — treten am Gleis unter der Einwirkung 
der Fliehkraft besonders starkę Seitenbeanspruchun- 
gen auf, die Verstarkungen erfordern. Ais solche 
kommen in Betracht Unterlagplatten, engere
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Schwellenteilung, versetzte StóBe und Fremdbeftung. 
Durch die Anordnung versetzter StóBe wird die Zahl 
der breiten StoBschwellen verdoppelt und damit das 
ganze Gestange erheblich standfester.

Von groBer Bedeutung fiir den Fahrzeuglauf in 
der Kurve sind die Spurerweiterung, die Uberhóhung 
und die Abflachung des Kurveneinlaufes durch ubei^ 
gangsbogen1.

Auf einen wichtigen Punkt der Gleisplan- 
gestaltung sei hier noch hingewiesen, namlich auf die 
Lage vori Kurven und Weichen zu der Lastrichtung. 
Da auch bei starkem Gegenverkehr von Berge- 
wagen immer noch die Fórderrichtung nach dem 
Schachte hin die vorherrschende Lastrichtung bleibt, 
mufi man den Gleisplan so gestalten, daB die Last- 
ziige móglichst wenige Ablenkungen und Kurven zu 
durchfahren haben. Abb. 3 veranschaulicht die Gleis- 
entwicklung in richtiger und falscher Anordnung.

ftich tig

Querscfj/ag
Ooersc/j/ag

Abb. 3. Gleisentwicklung 
in richtiger und falscher Anordnung.

V o rsch lag  f i ir  d ie  G e s ta l tu n g  ei n es  G le is e s  
m it S c h ie n e n  93/18.

Unter Berucksichtigung der fur den Gleisbau 
erórterten Gesichtspunkte ist in Abb. 4 die technische 
Durchbildung eines Gleisbaus mit Schienen 93/18 
dargestellt.

Ais Schwellenmaterial dient rohes Eichenholz von 
00 mm Hohe und 150 mm Auflagerbreite; unter dem

1 Dariiber w ird  eine besondere  A bhandlung in d e r  Zeilschrift »Der 
oergbau« erscheinen.
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Abb. 4. Technische Durchbildung eines Gleisbaus mit Schienen 93/18.

StoB sind Kuppelschwellen aus je zwei durch zwei 
Kuppelbolzen verbundenen Schwellen vorgesehen. 
Das Verbindungsmittel ist eine Schwellenschraube von 
20 mm Schaftstarke mit dem iiblichen Reichsbahn- 
gew inde, die Schaftliinge betragt 85 nim. Der 
Schraubenkopf wird ais Sechskant von niedriger Hohe 
ausgebildet und erhalt die LichtmaBe der Laschen- 
mutter, so daB zum Anziehen samtlicher Verbindungs- 
schrauben nur 1 Werkzeug erforderlich ist.

Die Schraubenlócher bohrt man mit 85 mm Tiefe 
v o r, die Schraube sitzt also nach dem Eindrehen nicht 
auf, sondern kann spater noch mindestens 1 cm 
nachgezogen werden. Das Schraubenloch geht nicht 
durch, was die Schwellenunterseite vor Źerstóruncr 
schiitzt und das AusgieBen der Lócher mit Teeról 
vor dem Schraubeneindrehen ermóglicht. Zum 
Schutz gegen Rost werden die Schrauben und die 
M uttern der Laschenschrauben verzinkt. Die Spitze 
auf dem Schraubenkopf soli die Arbeiter ab hal ten, 
die Schrauben mit dem Hammer einzuschlagen, was 
an Eindriicken auf der Spitze erkennbar ware.

Der StoB ist ais fester StoB auf Kuppelschwelle 
und durchgehender StoBpIatte angeordnet. H ierfur 
habe ich ein schon vorhandenes W alzprofil mit waag- 
rechter Auflagerflache gew ahlt; in Aussicht ge- 
nommen ist eine Hakenplatte mit breitem Haken und 
geiadem Auflager, die bisher noch nicht abgewalzt 
wird. Die StoBpIatte erhalt 8 Lócher, von denen 4 
zum Einziehen von Verstarkungsschrauben dienen.

Die Laschenlócher sind einseitig verlangert, so 
daB sich jede Schiene in der Lasche um etwa 1,5 cm 
verschieben kann und an jedem StoB eine Verlange- 
rung des Gestanges um 3 cm móglich ist. T ritt eine 
Verlangerung bei ąuellender Sohle ein, so werden in 
die erbreiterten StoBlucken kleine PaBstucke ein- 
gelegt, die man in verschiedener Starkę vorratig h a lt; 
da diese PaBstucke mit ihrem FuB auf der StoBpIatte 
aufsitzen, wird damit der StoB gut iiberbriickt. Beim 
Senken des Gleises baut man die PaBstucke wieder 
aus. In den Kurven ist eine Unterlagplatte mit 
gleichem Profil wie dem der StoBpIatte vorgesehen; 
die Kurvenplatte erhalt 4 Lócher, von denen anfangs 
nur 2 mit Schrauben besetzt werden.

Dieser Oberbau hat sich in etwas abweichender 
Form bereits in stark befahrenen Strecken untertage 

ausgezeichnet bewahrt; dabei ist 
festgestellt worden, daB die star- 
ken Schrauben auch ohne Platten 
in der geraden Strecke genugen- 
den H alt gegen seitliches Verkan- 
ten haben. Die Kosten des Ober- 
baus nach diesem Vorschlag be
tragen einschlieBlich Fracht und 
Verlegung etwa 9 M  je m Gleis.

In ąhnlicher Weise lieBe sich 
auch ein Oberbau mit starkern 
Schienen ausbilden, wobei nur ein ' 
anderes Plattenprofil gewahlt 
werden muBte. Wenn auf einen 
besondern Schutz der Schrauben- 
kópfe gegen entgleiste Rader 
W ert gelegt wird, muB man in 

^  , T diesen Streckenabschnitten die
0--*  | Schraubenkópfe entweder bei
■ starkerer P latte versenken oder

bei norm aler P latte durch Rand- 
leisten schiitzen.
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M a te r ia lb e s c h a f fu n g  u nd  -ab n ah m e .
Fiir die M aterialbeschaffung und -abnahme liegen 

bislang nur Normen der Schienenprofile und Giite- 
bedingungen des Schienenwerkstoffes vor. Diese 
Giiteprufung ist aber bei den meist kieinen Liefer- 
tnengen schwer durchzufuhren, und in erhohtem MaBe 
trifft dies fiir die andern Gleisbauteile zu. Die Gute 
zeigt sich erst durch die Bewahrung und Lebensdauer 
im Betriebe. Bei vorzeitigem VerschleiB sollte man 
jedoch auch noch nachher die Ursache feststellen, 
damit schlechtes Materiał und fehlerhafte Aus- 
fiihrungen bekannt werden.

Fiir die zur Trankung yorgesehenen Holz- 
schwellen sei nochmals auf die erforderliche Priifung 
der Lufttrockenheit aufmerksam gemacht, die sich nur 
durch Entnahme von Kernproben mit dem Kernbohrer 
feststellen laBt.

Haufig findet man Kleineisenzeug in unsauberer 
Ausfuhrung; wenn an Klemmplatten und Unterlag- 
platten noch Grate vorhanden oder die Stanzlócher 
nicht randscharf ausgefiihrt sind, wird der Zusammen- 
bau erschwert und meist noch eine Nachbearbeitung 
auf der Zeche erforderlich. Das einzige Mittel da- 
gegen ist eine genaue Abnahme der Lieferung vor 
dem Einbringen in die Grube und die Zuriickweisung 
schadhafter Teile. Den Handlerfirmen ist genau 
bekannt, wie auf den einzelnen Zechen die Abnahme 
gehandhabt wird.

Gewarnt sei vor dem Ankauf ; noch brauchbaren 
und gleisfahigen« M aterials aus verschiedenem Auf- 
kommen. Die Einzelteile passen dann wegen ihres 
verschieden groBen VerschleiBes nicht zueinander, 
und man vermag daraus kein dauerhaftes Gleis- 
gestiinge herzustellen.

G le is b a u  u nd  G le is u n te rh a l tu n g .
Die Frage, wic das Gleis bei Einbau und Er- 

neuerung zweckmaBig zusaminengefugt wird, ist nicht 
in erster Linie wegen der Kosten bei verschiedener 
Arbeitsweise, sondern vor allem wegen der Giite und 
Dauerhaftigkeit der Anlage wichtig. Hier sind weniger 
die Anlagekosten ais die Betriebskosten ausschlag- 
gebend, zu denen auch die Fahrzeug- und Stromkosten 
zu rechnen sind.

Grundsatzlich muB man den Gleisbau schon iiber- 
tage móglichst weitgehend vorbereiten. Dazu gehórt, 
daB die Schwellen iibertage maschinenmaBig und 
spurrichtig vorgebohrt und die iiuBern Schrauben oder 
Niigel eingesetzt werden. AuBer der Abkiirzung der 
Arbeit untertage erreicht man dadurch, daB das Gleis 
genaue Spur erhalt. W o ein in der Nahe der Einbau- 
stelle gelegener Platz yerfiigbar ist, kann dann unter
tage der Zusammenbau in ganzen Rahmen (Reks) 
erfolgen. Bei der Gleiserneuerung werden die fertigen 
Rahmen auf niedrigen Wagen gestapelt: die Erneue- 
rung erfolgt dann derart, daB die ausgebauten 
Rahmen auf der einen Seite der Umbaustrecke auf 
Wagen gesetzt werden, wahrend man von der andern 
Seite aus die neuen Rahmen einlegt. Hierbei steht 
geniigend Zeit fiir die ordnungsmiiBige Herrichtung 
des Planums und der Unterbettung zur Verfugung. 
Empfehlenswert ist es, die alte Unterbettung auf- 
zulockern und danach abzuwalzen oder fest- 
zustampfen, damit die Schwellen eine gleichmiiBige 
und sichere Auflage erhalten.

Eine Unterhaltung der Gleise wird auch bei der 
Verwendung kriiftigster Gleisbauteile nie zu ent- 
behren sein. Die erste Vorbedingung fiir eine gute 
Gleislage von langer Lebensdauer ist: »Ruhe im 
Gleis«. Wenn Gleisschiiden, die nie zu vermeiden sind, 
auftreten, miissen sie móglichst bald nach der Ent
stehung abgesteilt werden; andernfalls iibertragt 
sich der Schaden, der meist in der Lockerung von 
Verbindungsmitteln besteht, bald auf die benach- 
barten Teile und zerstórt binnen kurzem das ganze 
Gestange; ein einmal zerstórtes Gestange ist durch 
noch so sorgfiiltige Instandhaltung kaum wieder in 
Ordnung zu bringen. Demnach kommt es darauf an, 
den auftretenden Schaden friihzeitig zu erkennen und 
zu beseitigen.

In der Fórderstrecke ist es aber schon wegen der 
Verschmutzung nicht inóglich, alle Gleisschaden bei 
der Streckenbcgehung zu erkennen. Die bergpolizei- 
liche Bestimmung, daB die zum Lokomotivbetriebe 
benutzten Fórdergieise taglich eingehend nachgeschen 
werden miissen, hat nur recht bedingten W ert. Die 
einzig sichere und fast ausschlieBliche Móglichkeit 
der Schadenerkennung besteht darin, daB man von 
dem in Fahrt befindlichen Fahrzeug aus an dem Lauf 
und der StoBbeanspruchung der Ziige die Schaden- 
stellen ermittelt. Am leichtesten ist dies demnach fur 
den Lokomotivfuhrer. der dazu angehalten werden 
sollte, die Schadenstellen kenntlich zu machen und 
zu melden. Auch die Grubenbeamten sollten zu diesem 
Zweck haufig auf der Lokomotive der Fórderztige 
initfahren.

Die Gleisunterhaltung besteht hauptsachlich aus 
dem Nachziehen gelockerter Verbindungen und dem 
Herausheben der StoBschwellen. Wichtig ist dafiir, 
daB geeignete Werkzeuge vorhanden sind und daB 
diese Arbeiten móglichst von denselben Arbeitern 
ausgefiihrt werden. Fiir die Gleisstopfung von Schlag- 
stellen, die oft an dem aufgelockerten Fiillmaterial 
kenntlich sind, wie auch fiir die Stopfung neuverlegter 
Gleise ist im Bergbau yerschiedentlich schon der 
Abbauhammer mit vorgesetztem Stopfer verwendet 
worden; die Druckluft wird dabei aus dem Behiilter 
der Lokomotive mit Hilfe eines Reduzierventils ent- 
nommen. Bei der Gleisunterhaltung handelt es sich 
zwar um Nebenarbeiten, diese sind aber immer noch 
so wichtig, daB sie nicht ais nebensachlich behandelt 
werden diirfen.

Das Ziel weiterer Untersuchungen auf dem vor- 
stehend behandelten Gebiet wird nicht in der Normung 
neuer oder bereits bestehender Ausfiihrungsformen im 
Gleisbau zu suchen sein, sondern in der Aufstellung 
allgemeinerer Richtlinien fiir die zweckmaBige Durch- 
bildung von Einzelteilen und Gestange.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Ausgehend von der wirtschaftlichen Bedeutung 

eines guten Gestiinges fiir die Streckenfórderung wird 
die technische Ausgestaltung des Gleisbaus untertage 
erórtert. Die Einzelteile des Gleises und dereń 
Zusammenarbeiten werden besprochen und Vor- 
schlage fiir eine den besonderen Verhiiltnissen der 
Fórderstrecke angepaBte Gleisausbildung gemacht. 
Den SchluB bildet der Hinweis auf die fiir Material
beschaffung und Gleisunterhaltung wichtigen Grund- 
satze.
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Palaogeograph ische  K onglom eratstudien im R uhrkarbon.
Von Markscheider Dr. phil. A. B r u n e ,  Dortmund.
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Die eingehenden stratigraphischen Arbeiten der 
letzten Jah re1 haben uber manche im Ruhrkarbon 
bestehenden Eigentiimlichkeiten und scheinbaren 
Widerspruche Klarheit geschafft. So ist es heute 
auch moglich, sich ein genaueres Bild von dem
Schichtenaufbau zwischen den Flózen PlaBhofsbank 
und Sonnenschein auf der Grenze der EBkohlen- und 
Fettkohlenschichten zu machen.

F ru h e r e  B e o b a c h tu n g e n .
Im Westen uncl Norden des Ruhrgebietes laBt

sich das Flóz Sonnenschein meist m it Sicherheit
daran erkennen, daB in den 
liegenden Schichten bis zu 
etwa 120 m Abstand keine 
Flóze, sondern mehr oder 
weniger machtige Sandstein- 
banke mit teilweise konglo- 
meratischer Ausbildung auf- 
treten. Dagegen beobachtet 
man im Osten und Siiden 
in der ganzen Schichtenfolge 
bis zum Floz PlaBhofsbank
wiederholt Flozbildungen ohne 
besonders auffallende Sand- 
steinbanke oder Konglomerate.
Die Erkęnnung sowohl des 
Flózes Sonnenschein ais auch 
des Flózes PlaBhofsbank bietet 
somit Schwierigkeiten, die yiel- 
fach zu Irrtumern AnlaB gege- 
ben haben. O b e r s te - B r in k 2 
hat diese Verh;iltnisse be- 
handelt und schon eine ge- 
wisse Gesetzmafligkeit ange- 
deutet, ohne diese jedoch ge- 
nauer zu untersuchen. Auch 
bei dem Konglomerat des 
Flózes Prasident in der mitt- 
iern Fettkohle ist schon lange 
eine recht verschiedenartige 
Ausbildung festgestellt wor
den.

Durch Zusammenfassung 
und Auswertung der bisheri

gen Forschungsergebnisse besteht heute die Móglich- 
keit, fiir die genannten Konglomerate eine gewisse 
GesetzmaBigkeit aufzuzeigen und danach palao
geographische Ubersichten zu entwerfen, die einen 
RiickschluB auf die Entstehung gestatten. M e n tz e l1 
hat iiber die Konglomeratbildung in der Obern 
Alagerkohlengruppe zwischen den Flózen Finefrau 
und Sonnenschein geiiuBert, daB das bei weitem 
wichtigere Konglomerat zwischen den Flózen PlaB
hofsbank und Sonnenschein Iiege. Es sei ein aus- 
gesprochenes Quarzkonglomerat von erheblicher

Sam m elwcrk, 1903, Bd. 1, S. 59.
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Miichtigkeit (1 0 -2 0  m), das wenigstens im west- 
lichen Teil des Bezirks ais Leitschicht gelten konne. 
Zuweilen bestehe es aus mehreren Biinken, die durch 
machtige Śandstein- und Schiefermittel voneinander 
getrennt seien. Aus der Fettkohlengruppe erwahnt 
Mentzel nur das Konglomerat von Prasident, das im 
Hangenden des Flózes Johann 130-190 m iiber Floz 
Sonnenschein liege, zwar nicht auf allen Zechen 
bei der Durchórterung dieses Horizontes gefunden 
worden, aber immerhin auf groBe Erstreckung be- 
kannt sei. Wo es auftrete, lasse es sich gut zur 
Horizontbestimmung verwenden, zumal da eine solche 
gerade in dieser Hohe des Normalprofils mit Hilfe 
der Floze allein nicht sicher gelinge. Die Machtigkeit 
des Konglomerates wechsle zwischen 0 und 1 m; 
bald sei es ein Tonschiefer-, bald ein Toneisenstein- 
konglomerat, bald enthalte es Bruchstiicke von beiden 
Gesteinen. Verkohlte Pflanzenreste und versteinerte 
Holzbruchstiicke lieBen sich haufig darin finden.

Nach B a r t l in g 1 kommt im untern Teil der Fett
kohlengruppe gelegentlich ein Konglomerat iiber Floz 
Prasident vor, das jedoch wenig niveaubestandig ist 
und meist in kurzer Entfernung wieder auskeilt. Es 
geht in Sandsteinbanke und stellenweise sogar in 
Sandschiefer iiber. Wo es vorhanden und sicher nach- 
zuweisen ist, bildet es naturgemaB ein wertvolles 
Hilfsmittel fiir die Horizontbestimmung; fiir strati- 
graphische Vergleiche auf gróBere Entfernungen soli 
es jedoch nicht geeignet sein, weil man es nicht weiter 
zu verfolgen vermag. Bei dem Konglomerat unter 
Floz Sonnenschein scheine das Umgekehrte der Fali 
zu sein. Bei ihm durfte die starkste Zufuhr groben 
M aterials in der Gegend von Essen und westlich 
davon stattgefunden haben. Sie nehme nach Osten 
hin allmahlich ab und verschwinde schlieBlich ganz. 
B a r t l i n g 3 fafit mit K ru sch  das Hangende dieser 
Konglomeratbank ais Grenze zwischen den EBkohlen-

1 B a r t l i n g ; :  E rlauterungen zur geologischen Kartę von PreuBen, 
Blatt Bochum, 1923, S. 25.

3 B a r t l i n g :  Geologisches W anderbuch fiir den niederrheinischen 
Industriebezirk, 2. Aufl., 1925, S. 45.

und Fettkohlenschichten auf, ohne dabei zu beriick- 
sichtigen, daB dieses Konglomerat in einem groBen 
Teil des Bezirks fehlt. Hinsichtlich des Konglomerates 
von Prasident ist zu bemerken, daB die geauBerte 
Ansicht den von Everdingł geschilderten besondern 
Bildungsbedingungen keine Rechnung tragt. Wenn 
man nur das u n m itte lb a re  Hangende des Flózes aus 
Einzelaufschliissen vergleicht, wird man natiirlich 
sehr haufig eine Unterbrechung des Konglomerat- 
daches feststellen. Man darf dabei aber nicht iiber- 
sehen, daB das Konglomerat stellenweise erst in 
einem Abstand bis zu mehreren Metern vom Floz 
beginnt, und zwar an der Basis einer Sandsteinbank, 
welche die Schiefertondecke iiberlagert.

Das Konglomerat zwischen Sonnenschein und 
PlaBhofsbank ist in dem hier behandelten engern 
Untersuchungsgebiet nur in den Aufschliissen des 
Nordfliigels der Bochumer Muldę auf den Zechen 
Achenbach und Victoria yorhanden, und zwar, wie auf 
der zweiten Zeche nachgewiesen worden ist, in einer 
Machtigkeit von 1 0 -1 2  m. Es besteht aus Quarz- 
rollstiicken bis zu Taubeneigrófie. Dank der Fest
stellung des marinen Horizontes von Floz PlaBhofs
bank durch K u k u k 2 sowie des neuen W asserfall- 
horizontes durch O b e r s te -B r in k 3 und den Ver- 
fasser4 ist seine Lage im Schichtenschnitt eindeutig 
und scharf bestimmt. Bei dem Vergleich dieses 
Horizontes mit den Aufschliissen im Siidfliigel der 
Bochumer Muldę auf den Zechen Scharnhorst, Kurl 
und Monopol (A bb.l) findet man an derselben Stelle im 
Schichtenschnitt kaum noch Spuren von Konglomerat- 
bildung, dafiir jedoch zwei bauwiirdige Floze. Die 
Mittelzone der Bochumer Muldę weist weder Kon- 
glomeratbildungen noch Floze auf; nur einige ganz

1 E v e r d i n g :  N ebengestein und Kohle des Flozes P rasident auf Zeche 
>von der Heydt« und die durch die eigenartige Beschaffenheit derselben 
bedingte Gefahr des Stein- und Kohlenfalles, G luckauf 1902, S. 1021.

2 K u k u k :  Eine neue m arinę Leitschicht in der obern  M agerkohlen- 
gruppe der R uhrkohlenablagerung, G luckauf 1923, S. 645.

3 O b e r s t e - B r i n k  und B a r t l i n g ,  a. a. O ., M onatsber. S. 180.
4 B r u n e :  Eine neue Leitschicht in der untern F e ttkoh lengruppe^es 

Ruhrkarbons, G luckauf 1927, S. 1825.
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Abb. 2. Palaogeographische Skizze des Schichtengliedes zwischen den Flozen PlaBhofsbank und Sonnenschein.
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unbedeutende Kohlenstreifen lassen dereń Stellung 
im Profil vermuten. Bei der Verfolgung dieses Profil- 
abschnittes in die sudlich vorgelagerte W ittener 
Muldę beobachtet man dasselbe Verhalten, wie 
W. S c h m id t1 einwandfrei nachgewiesen hat.

E ig e n e  U n te r s u c h u n g e n .
Nach meinen Untersuchungen kann man bei dem 

Schichtenglied von Sonnenschein bis Plafihofsbank in 
fazieller Hinsicht zwischen Aufschliissen unter- 
scheiden, die zeigen 1. ein Sandsteinmittel m it Kon
glomerat iiber Floz PlaBhofsbank o h n e  Floze, 2. noch 
Andeutungen von Konglomeraten, jedoch bereits be- 
ginnende Flózbildung, 3. Flozausbildung o h n e  Kon- 
glomerate und 4. weder Flozbildungen noch Kon- 
glomerate. Nach diesen Gesichtspunkten habe ich in 
einer Ubersichtskarte (Abb. 2) die aus den Gruben- 
bildern und Flózkarten sowie den eigenen U nter
suchungen bekannt gewordenen Aufschliisse gekenn- 
zeichnet. Zwischen den Aufschliissen mit Kon- 
glomeratausbildung und denen mit Flozfiihrung laBt 
sich deutlich eine Grenze ziehen, die, wie die Kartę 
zeigt, zunachst im allgemeinen im Siidflugel der 
Bochumer Muldę verlauft, dann sudlich von Bochum

nach Westen umbiegt, Essen umgeht und sich parallel 
zur Achse der Essener Muldę bis Castrop wieder nach 
Nordosten hinzieht, um darauf, im rechten Winkel 
abbiegend, parallel zum Tertius-Sprung nach Nord- 
westen zu streichen. W ahrend auBerhalb dieser Grenz- 
linie Konglomeratbildungen im allgemeinen nicht 
beobachtet werden, iiberwiegen diese im Innern des 
umgrenzten Gebietes. In seinem westlichen Teile, 
etwa zwischen Essen und Bochum, herrscht die reine 
Konglomeratbildung vor, im Osten findet man da
gegen eine W echselfolge von Konglomeraten mit 
mehr oder weniger starker Flózbildung. AuBerhalb 
des Konglomeratgebietes laBt sich schlieBlieh noch 
westlich von Essen bis nach Oberhausen eine Zone 
erkennen, in der weder Konglomerate noch Floze auf- 
treten.

Im ganzen betrachtet, handelt es sich um fazielle 
Anordnungen, die teils dem Generalstreichen parallel 
gehen und sich damit dem allgemeinen Faltenbild ein- 
ordnen, teils dem Streichen der Hauptąuerstórungen 
parallel verlaufen und dam it schon bei ihrer Ent
stehung von der spatern, jiingern Schollentektonik 
beeinfluBt zu sein scheinen.

Abb. 3. Konglomeratbildungen im Hangenden des Flozes Prasident.

Bei dem Konglomerat im Hangenden von Floz 
rasident habe ich gleichfalls eine Zusammenfassung 

in e inem  Horizont gelegenen Einzelaufschlusse 
zu einem Gesamtbilde vorzunehmen versucht. Die 
Untersuchung hat sich auf die Bochumer Muldę 
zwischen Dortmund und Kamen beschrankt. Ais 
grundlage zu dieser Betrachtung sind in eine tek- 
onische Skizze (Abb. 3) des hauptsachlichen Unter- 

suchungsgebietes die durch Aufschliisse in Quer-
1 W.Schmidt, a, a. O.

schlagen und Abbauen bekannt gewordenen Vor- 
kommen von Konglomeratbildungen eingezeichnet 
Dabei habe ich nach der Art der Bestandteile unter- 
schieden zwischen Quarzkonglomeraten, Toneisen- 
steinkonglomeraten, Driftholzschichten sowie dem 
eine Mischung von Quarz- und Toneisensteinkompo- 
nenten bildenden Mischkonglomerat.

Im Stiden des Untersuchungsgebietes liegt eine 
etwa mit der Streichrichtung des Karbons parallel 
yerlaufende Zone von Konglomerataufschliissen mit
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vorvviegenden Quarzbestandteilen. Dieses Oebiet be- 
sehrankt sich auf die Nahe des Stockumer Sattels mit 
seinem steil aufgerichteten, mehrfach stark iiber- 
schobenen Nordfliigel. Nordlich davon laBt sich eine 
durchweg aus Mischkonglomerat bestehende Zone 
erkennen. Sic iiberdeckt das Gebiet nordlich der 
Seharnhorster IJberschiebung. die zwar noch etwas, 
jedoch weniger steil ais die unmittelbare Nachbar- 
schaft des Stockumer Sattels gefaltet ist.

W eiter nordlich erkennt man in dcm ganz flach 
gelagerten Mittelstiick der Bochumer Muldę eine 
Zone, in der sich das Konglomerat ausschlieBlich aus 
Toneisensteingeróllen1 zusammensetzt.

Driftholzhorizonte sind in beiden Zonen vor- 
tianden, jedoch liiBt sich bei ihnen keine GesetzinaBig- 
keit in der Anordnung der Ablagerungen erkennen. 
Die Vorkommen sind in der Kartę gleichwohl ais 
kleine, zusammenhangende Gebiete dargestellt wor
den (Abb. 3).

F /P r e s /c /e n /

? ęu 8 rr-/fq /T < }/o m er& f % T onefserrs/e/n -/fo fT g /om er& / M §  e m /s  c/ jfe-s /fo n g /o s n e r e /

N
óc/rĄ  P r e u /s e n  /

glomeratbiidung auch zu einem andern Ergebnis 
kommen, iiber das weiter unten berichtet wird.

S a lfe ld  hat in einem V ortrage1 epirogenetische 
Veranderungen des das Sedimentgebiet umgebenden 
Gelandes ais Ursache fiir die Entstehung ange
nommen. Sobald in der s e k u n d a re n  Hebung und 
Senkung eine p ló tz l ic h e  Verandcrung eintrat, war 
die Bildung von Konklomeratbanken gegeben. Kukuk 
re rtra t in der angeschlossenen Aussprache eine eigene 
Auffassung, nachdem er auf die neue Trogtheorie von 
L e h m a n n 2 eingegangen war. Er vermutet, daB die 
Pressungen in der Mitte des Troges zu kieinen Er- 
hebungen gefiihrt haben und daB dereń Abtragung zur 
Bildung der Konglomerate beigetragen hat. Hierfiir 
spreche, daB bisweilen in den Konglomeraten scharf- 
kantige Kohlenstiickchen eingeschlossen seien, dereń 
Gasgehalt mit dem des Kohlenflózes im Liegenden 
der Konglomeratbank iibereinstimmt.

Auch R u n g e 3 halt die konglomeratischen Grob-
sande fiir marinę Bildun- 
gen, wobei er von seinen 
Studien an Braunkohlen- 
sanden der Hamburger 
Gegend auf die Verh;ilt- 
nisse im westfalischen 
Karbon schlieflit.

S c /? /./fu r /

W a l t h e r ^  auB ert sich 
iiber rezen te  Tonschiefer-  
k o n g lo m e ra te  wie fo lg t:  
»Der bei E bbe  trocknende, 
in e inzelne Schollen zer- 
reiBende S ch lam m  wird 
von d e r  wiederlcehrenden 
Fiut o f tm a ls  zu rund- 
lichen Schlammknollen 

ófocAumer<Ssffe/ u m g e fo rm t ,  w elche von 
d e n W e l le n  hin und  her  ge- 
w o rfen  und  dem  weichen 

Abb. 4. Schematischer Schnitt durch das Hangende des Flozes Prasident. S ch lam m  ais konkretion-
ahnliche Gebilde wieder

lYaffenscńe/der <S3ffe/ ftoc/w/ner rtu/c/e

Bemerkenswert ist ferner, daB das unmittelbare 
Hangende des Flozes Prasident nicht iiberall aus 
Sandstein auf konglomeratischer Unterlage besteht, 
sondern, wie aus Abb. 3 und aus dem schematischen 
Schnitt (Abb. 4) hervorgeht, auch in groBen Flachen 
aus Tonschiefer, der auf der Zeche Minister Stein 
im Siidostfelde auf der 3. Sohle eine M aćhtigkeit von 
10 m aufweist. Damit stimmen die Ausfiihrungen von 
E v e rd in g 2 sehr gut uberein. Weiterhin laBt sich 
erkennen, daB gewisse Auswaschungen3 durch den 
hangenden Schieferton bis auf den Flózkórper ge- 
drungen sind und diesen zum Teil noch recht erheb
lich angenagt haben. lnfolgedessen ist im ersten Falle 
das Floz meist bauwurdig entwickelt, im zweiten Falle 
dagegen bis zur Unbauwurdigkeit in seiner Machtig- 
keit verringert oder sogar vóllig ausgeraumt.

W ahrend Everding ais Ursache dieser Aus- 
waschungserscheinungen Landflusse annimmt, kann 
man bei Betrachtung der Gesamtfrage der Kon-

1 Die chemische Untersucliunpr des Toneisensteins durch die West- 
falische Berggewerkschaftskasse ergab  34 ,2%  Ferroeisen, 3 ,3%  Ferrieisen, 
30 ,4%  Kohlensaure, 10,1%  O angart. In der H auptsache handelt es sich 
also um F errokarbonaf (F eC 03).

2 E v e r d i n g ,  a .a .O .  S. 1021.

J B r u n e :  Einlagerungen frem der Oesteine in SteinkohlenflSzen unter 
besonderer Berucksichtigung der Ausfiillung von Erosionshohlraum en, Gluck- 
auf 1930, S . 1157.

eingefugt werden. Kommen solche Tonstiicke den 
Diinen nahe, so konnen sie ais Tongallen in die Sand- 
fazies eingeschlossen werden.;:

Besonders eingehende Studien iiber den Bildungs- 
vorgang der Tongerólle und Tongallen hat R ich ter"  
im Wattenmeer der deutschen Nordsee angestellt. 
Danach sind die Tongerólle und Tongallen nicht 
lediglich aus schon verfestigtem Materiał entstanden, 
sondern sie konnen bereits im plastischen Zustand 
an den O rt ihrer Einlagerung, also auch in Sand und 
Schlick gelangt sein. Richter ist der Nachweis ge- 
lungen, daB die gieichen Schlickgerólle auch auf dem 
standig bedeckten Meeresboden in erheblicher Tiefe 
(23 m) auftreten und weit entfernt vom nachsten 
Auftauchbereich oder der Kiiste (45 km) entstehen 
konnen. Bei palaogeographischen U n te r s u c h u n g e n  
darf man also nicht auBer acht lassen, daB primłire

1 S a l f e l d :  Die geologische Bedeutung der Konglom eratbanke im 
Steinkohlengebirge, Jahresber. Geoł. Ges. fur den rhein.-w estf. Industrie- 
bezirk, O rtsgr. Essen, 1919—1924, S. 7.

2 L e h m a n n :  Be\vegungsvorgange bei der B ildung von Pingen und 
Trógen, Gliickauf 1919, S. 933.

3 R u n g e :  U ber sedim entpetrographische M ethoden zur Gliederung 
kohlefuhrender Schichten, Jahresber. O eol. Ges. fiir den rhein.-westf. 
Industriebezirk, O rtsgr. Essen, 1919—1924, S. 8.

.* W a l t  h e r :  Lithogenesis d e r G egenw art, 1894, S. 745.
5 R i c h t e r :  F lachseebeobachtungen zur Palaontologie und Geologie, 

Senckenbergiana 1926, Bd. 8, S. 305.



Schliekgerólle auch auf ganzlich n a sse m  Wege ge- 
bildet, yerfrachtet und eingcbettet werden konnen.

Hinsichtlich der auBern Erscheinungsforni unter- 
scheiden sich die palaozoisehen Einlagerungen von 
ronschiefer-oderToneisensteingeróllen in Sandsteinen 
durch niclits von den erwahnten rezenten Bildungen. 
Ich konnte auf einer Studienreise in das deutsche 
Nordseewatt clieselben Beobachtungen wie Richter 
machen und im besondern feststellen, daB groBe 
Flachen von »Schlickwatt« an etwas tiefern Steilen von 
einem »Sandwatt« abgelóst werden. Zwei solcher 
Zonen sind in dem insgesamt 20 km breiten W atten- 
meer in der Umgebung von Neuwerk und Schaarhórn 
zu erkennen.

Bei Beachtung aller erorterten Gesichtspunkte 
lafit sich die Entstehung des Konglomerates iiber dem 
Floz Prasident wie folgt erklaren. Nach beendeter 
Bildung des Flózes senkte sich der mittlere Teil der 
Bocluimer Muldę schneller als die schon damals vor- 
gezeichneten und in der Entstehung begriffenen 
Schwellen des W attenscheider und des Stockumer 
Sattels; auch war schon eine Andeutung zu dem stark 
gefalteten und iiberschobenen Gebiet nordlich des 
Stockumer Sattels vorhanden. Daher konnte sich 
schon wahrend dieser Zeit in der mittlern Zonę der 
im untersuchten Gebiet insgesamt etwa 10 km breiten 
Bochumer Muldę Schlick ablagern, jedoch noch nicht 
auf den Schwellen.

Als die M uldenmitte mit der heute etwa 10 m 
machtigen Schiefertonschicht erfiillt war, senkte sich 
der gesamte Karbontrog etwas weiter, geriet vollends 
unter W asser und wurde mit Sand iiberdeckt, der am 
Grunde gróberes M ateriał fiihrte, das heutige Kon
glomerat. Auch zu diesem Zeitpunkt war das Falten- 
bild leicht vorgezeichnet, da sich die einzelnen Kon- 
glomeratkomponenten nach ganz bestimmten Zonen 
ablagerten. An den Schwellen, dem Stockumer und dem 
Wattenscheider Sattel, lagerte sich das hartere Gut 
m Form von Kiesen (Quarzgeróllen) als Strandfazies 
ab. In der Senke, der Muldenmitte. die wie im W att 
nur um 1 -2  m tiefer gewesen zu sein brauchte, 
sich jedoch schon einige Kilometer entfernt befancl, 
wurde der dort bereits abgesetzte Schlick zu Ton- 
schiefer-Rollstticken aufbereitet und mit gróBern 
Sandmengen vermischt abgesetzt. Hiermit ist die sonst 
schwer zu deutende eigenartige Sonderung der Kon- 
glomeratbestandteile nach tektonischen Zonen erklart. 
Man kann also annehmen, daB dabei die Tonschiefer- 
estandteile keinen langen Weg zuriickgelegt haben, 

sondern der mittlern Zonę der Bochumer Muldę ent- 
stammen.

Wenn man an der friiher vorherrschend|n Auf- 
assung der Konglomerate als fluviatiler B ildungen 
esthalt, kann das Materiał nicht unmittelbar aus den 

sudlich vorgelagerten Randerhebungen zugefiihrt 
oi den sein, weil es auf dem Wege zu seiner jetzigen 
agerstatte unbedingt die Schichtenfolge mit unver- 

sdirten Flozen hatte ausraumen miissen. Mit B o rn 1
Oh»»i B° r n :  Die H erkunft der krisłallinen Kom ponenien des rlieinischeit 

erkarbons, N. Jahrb. AAineral. 1927, Beil. 5S, S. 101.

D ie britische Kohle auf
P ' e Einfuhr von britischer Kohle nach Deutschland 

lich Zurze'* ’n beiden Landem im Mittelpunkt der offent- 
en Erórterung. GroBbritannien fiihlt sich durch die

stimme ich darin uberein, daB besonders die kristalli.- 
nen Gesteinbestandteile einem nordóstlichen alten 
Gebirge,entstammen. Damit muB dieses Konglomerat 
jedoch noch nicht marinen Ursprunges sein, wie 
B ó t tc h e r1 angenommen hat. Dagegen spricht die 
Tatsache, daB weder im Hangenden noch im Liegen
den Vertreter einer marinen Fauna gefunden worden 
sind, wohl aber in beiden Fallen SiiBwasserfossilien. 
Die Konglomeratkomponenten, wenigstens die des 
QuarzkongIomerates, sind fluyiatiler Herkunft, also 
vom Lande her eingeschwemmt, jedoch nicht aus dem 
Siiden, sondern von Norden bis Nordosten. Das Flufi- 
konglornerat ist allerdings im stehenden W asser ab- 
gelagert worden, und zwar naturgemaB in der Nahe 
des Ufers, d. h. vor allem im Norden. Wenn auch die 
oben genannten Forscher zahlreiche Anzeichen fiir 
marinę Bildung angefiihrt haben, die fur das Kon
glom erat von Floz Prasident zutreffen. so ist doch 
scharfer zwischen mariner und fluyiatiler Kon- 
glomeratbildung zu unterscheiden.

Unter einem marin gebildeten Konglomerat 
versteht man in der Regel ein Transgressions- 
konglomerat, das hier aber nicht in Frage kommt, 
weil auf dem Untergrund des Meeres keine Schichten 
yorhanden waren, die ein Quarzkonglomerat liefern 
konnten. Im vorliegenden Falle handelt es sich nach 
meiner Ansicht um zweierlei Bildungen, namlich 1. um 
ein vielleicht am Ufersaum eines stehenden Gewiissers 
entlang abgelagertes Quarzkonglomerat fluyiatiler 
Herkunft und 2. um ein durch den W ellenschlag des 
stehenden W assers gebildetes Tonkonglomerat.

Auffallend und beachtenswert ist dabei die eigen
artige Sonderung der yerschiedenen Gesteinbestand
teile und ihre Anordnung nach tektonischen Zonen 
entsprechend dem Streichen des Faltenbildes. Eine 
Erklarung hierfiir bietet nur die Annahme, daB bei der 
Ablagerung des Konglomerates der Untergrund des 
stehenden W assers bereits entsprechend dem spatern 
Faltenbilde mit Schwellen und Senken yersehen ge
wesen ist.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Die heutigen Erkenntnisse iiber die Ausbildung 

und Verbreitung der Karbonkonglomerate gestatten 
durch paliiogeographische Auswertung Ruckschliisse 
auf die Entstehung. An den Beispielen der Kon
glomerate im Liegenden des Flózes Sonnenschein und 
im Hangenden des Flózes Prasident wird nach- 
gewiesen, daB die M aterialzufuhr aus nordóstlicher 
Richtung erfolgt ist, wobei fiir die Quarzkonglomerate 
fluyiatile Bildung angenommen werden muB, wahrend 
die Toneisensteinkonglomerate an O rt und Stelle im 
stehenden W asser durch Wellenschlag gebildet 
worden sind. Die aufgezeigten GesetzmaBigkeiten 
wird man bei Schichtenvergleichen nicht unbeachtet 
lassen diirfen.

1 B ó t t c h e r :  Die Bochum er M uldę der Karbonablagerung; in der 
G egend zwischen D ortm und und Bochum und das westfalische Faltungfs- 
problem , G luckauf 1925, S. 1145.

dem  deutschen M arkt.
neuerlichen Mafinahmen der deutschen Regierung, die auf 
eine Einschrankung der britischen Kohlenzufuhren hinzielen, 
diskriminiert, wogegen von deutscher Seite die Absicht
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einer unterschiedlichen Behandlung der britischen Kohlen- 
einfuhr durchaus in Abrede gestellt und die fraglichen 
MaBnahmen bei der bedrangten Lage des deutschen Stein- 
kohlenbergbaus ais eine Notwendigkeit bezeichnet werden.

Von jeher hat die britische Kohle in Deutschland eine 
groBe Rolle gespielt. Neben der Ounst der Zufahrts- 
bedingungen, kurzer W eg zur Kiiste, billige Seefracht, 
waren hierfiir in erster Linie Griinde der Sortenwahl maB- 
gebend. Namentlich waren die deutschen Gaswerke in groBer 
Zahl zur Verwendung englischer Kohle iibergegangen und 
bezogen davon jahrlich sehr betrachtliche Mengen. Schon 
vor einem Menschenalter nahm Deutschland annahernd 
5 Mili. t an britischer Kohle auf. Die Hochkonjunktur der 
Jahre 1906 und 1907 lieB bei der damaligen Unzulanglichkeit

E i n f u h r  e n g l i s c h e r  Ko h l e  n a c h  D e u t s c h l a n d  
bi s  z um K r i e g e  (in 1000 t).

K o h l e n a u s f u h r  d e r  w i c h t i g s t e n  b r i t i s c h e n  
F ó r d e r b e z i r k e  in 1931 (in 1000 t).

Jahr Gesamt-
einfuhr

I
Ostsee

Davon iiber c 
NordSee

ie
Binnenhafen

1897 4 809 2405 2357 47
1902 5 192 2448 2700 44
1906 7 567 2997 3978 592
1907 11 931 3964 6223 1744
1908 10 050 3691 5784 575
1909 10 495 3551 6118 826
1910 9 650 3124 5747 779
1911 9411 3595 5227 590
1912 8 984 2452 6049 483
1913 9 200 2600 6236 364

Jahr Gesamt-
einfuhr

Davon uber die 
Ostsee | Nordsee j Binnenhafen

1927 4142 648 3293 200
1928 5606 1049 4080 477
1929 5982 984 4581 418
1930 5465 940 | 4114 410

Bezirk Insges. Davon 
nach Deutschland

S i i d w a l e s ......................... 21 098 44
Northumberland, Durham 17 532 2219
S cho tt land ......................... 6 777 614
Y o r k s h i r e ......................... 6 958 853
Ubrige Bezirke................ 4 994 39

GroBbritannien insges. 57 359 3769

Danach stammten im letzten Jahr  58,9 °/o der auf den 
deutschen Markt gelangten britischen Kohle aus den Bezirken 
von Northumberland und Durham, 22,6 °/o aus Yorkshire, 
16,3 °/o aus Schottland, wahrend die Lieferungen aus Siid- 
wales, wie schon hervorgehoben, bedeutungslos sind.

Infolge des starken Wettbewerbs, dem die britische 
Kohle auf dem deutschen Markt seitens der heimischen 
Kohle, vor allem der Ruhrkohle, begegnet, ist sie genótigt, 
hier weitgehende Preiszugestandnisse zu machen, wie dies 
fiir die Jahre 1913 und 1920—1931 aus der folgenden Zu- 
sammenstellung hervorgeht, die den fob-Preis fiir die 
Gesamtausfuhr an britischer Kohle angibt und daneben 
auch den fob-Preis fiir die nach Deutschland versandten 
Mengen erkennen laBt.

B r i t i s c h e  Kosh l e n a u s f u h r w e r t e  j e 1. t 
fi ir s a m t l i c h e  S o r t e n .

der deutschen Kohlenfórderung fiir eine ausreichende 
Deckung des heimischen Bedarfs diese Mengen auf 7,6 bzw.
11,9 Mili. t  anwachsen. Bis zum Kriege gelang es nicht, 
die britischen Zufuhren in nennenswertem Mafie ein- 
zudammen, sie betrugen 1913 immer noch 9,2 Mili. t. Das 
Hauptabsatzgebiet fiir britische Kohle waren bis zum Kriege 
in Deutschland die Hafen an seiner Nordseekiiste, die 1913 
im ganzen 6 'A Mili. t an englischer Kohle erhielten, davon 
Hamburg allein 5,6 Mili. t, wahrend Bremen nur 256000 t 
empfing und 3450001 nach den iibrigen Hafen an der Nordsee 
gingen. Aber auch die Zufuhren zur Ostsee waren be- 
deutend und machten 1913 2,6 Mili. t aus, nachdem sie 1907 
sogar annahernd 4 Mili. t betragen hatten. Davon gingen 
nicht viel weniger ais 1 Mili. t nach Stettin, 403000 t nach 
Kiel, 377000 t nach Swinemiinde, 361000 t nach Neufahr- 
wasser, 280000 t nach Kónigsberg. Daneben kam den Ver- 
sendungen iiber die Binnenhafen nur eine yerhaltnismaBig 
geringe Bedeutung zu. Lediglich im Jahre 1907, das ja 
iiberhaupt den Hohepunkt der Einfuhr englischer Kohle 
darstellt, fielen die betreffenden Mengen bei 13A Mili. t 
stark ins Gewicht.

In der N a c h k r i e g s z e i t ,  fiir die wir vom Jahre 1927 
ab die einschlagigen Angaben hersetzen, sind die britischen

E i n f u h r  e n g l i s c h e r  K o h l e  n a c h  D e u t s c h l a n d  
in d e r  N a c h k r i e g s z e i t  (in 1000 t).

Jahr
Gesamt
ausfuhr

s

Ausfuhr nach 
Deutschland 

s

1913 13,82 11,90
1920 79,92 64,88
1921 34,83 23,61
1922 22,60 20,35
1923 25,13 25,42
1924 23,38 21,33
1925 19,87 15,54
1926 18,58 14,73
1927 17,80 14,65
1928 15,61 13,23
1929 16,13 13,76
1930 16,64 13,89
1931 16,21 13,36

Sieht man von den Jahren 1920 und 1921, in denen auf 
dem Kohlenmarkt Notpreise herrschten, und dem Jahre 
1923 ab, das durch die Ruhrbesetzung ebenfalls einen 
Ausnahmecharakter hatte, so lag der Preis der fiir Deutsch
land bestimmten Kohle durchgangig unter dem Preis der 
den andern Landern zugefiihrten britischen Kohle. Der 
Unterschied ist sehr bedeutend, in den letzten beiden Jahren 
betrug er 2,75 und 2,85 s. Da auf seine Hohe auch die 
Zusammensetzung der Beziige nach Kohlensorten von Ein-

B r i t i s c h e  Ko h l e n a u s f  u h r w e r t e  je l . t  n a c h  Sor t en.

Zufuhren stark zuriickgeblieben. 1929 erreichten sie aller
dings fast 6 Mili. t, um im folgenden Jahr einen Abfall 
auf 5,5 Mili. t zu erfahren.

Auf englischer Seite sind an der Zufuhr nach Deutschland 
insonderheit die sogenannten nordwestlichen Hafen beteiligt, 
die der Ausfuhr der Bergbaubezirke von Northumberland 
und Durham dienen, ferner Schottland. In neuern Jahren sind 
es auch die Humber-Hafen, wogegen die sudwaliser Kohle 
auf dem deutschen Markt nur eine sehr geringe Bedeutung 
hat. Im einzelnen unterrichten hieriiber die folgenden 
Angaben.

Feinkohle NuBkohle Bestm elierte

Jahr 1 1S 2 na
ch

nit
sc

h-
lan

d

■*!. s-
i  =f. <S> la

ch
lut

sch
*

lan
d "p J=

tr. &O — na
ch

:uł
sc

h-
lan

d

O °s Q O rt a O rt D
s S s s s S

1913 11,28 11,32 — 12,35 11,57
1920 66,95 59,70 — 81,43 70,00
1921 24,76 18,67 — — 35,28 27,33
1922 18,79 17,19 — — 21,43 20,91
1923 21,30 22,43 — — 24,56 24,73
1924 19,62 19,96 — — 22,20 21,39
1925 16,24 14,47 — — 17,78 16,09
1926 11,62 11,21 24,16 16,79 16,22 14,62
1927 12,54 11,95 20,53 15,54 15,96 15,16
1928 11,02 10,21 17,66 14,09 14,11 13,50
1929 11,39 10,36 17,92 14,88 14,50 13,76
1930 12,42 11,33 17,96 14,02 15,04 14,33
1931 11,51 11,06 17,82 13,81 14,08 13,65

Stiickkohle
-*!» —

1/5 *U? na
ch

eu
ts

c
la

nd

o «« O
s s

15,42 
88,61 
40,31 |
25.56 
27,85 
26,15 
22,95 S 
21,14 i 
20,23 !
17.56 ! 
18,25 ; 
18,65 ; 
18,67 i

13,16
72.57 
29,11 
23,06 
27,56 
22,93
16.32 
17,49 
15,37
13.58
14.32 
13,82 
13,28
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fluB ist, so ist im vorstehenden noch eine Obersicht 
von der Preisgestaltung fur die verschiedenen in der 
britischen AuBenhandelsstatistik aufgefiihrten Sorten in der 
Gesamtausfuhr und in der Bestimmung nach Deutschland 
geboten.

Hier ist bei Feinkohle und Bestmelierter der Preis- 
unterschied zugunsten von Deutschland nicht sehr be- 
deutend, bei Feinkohle betragt er 1931 0,45 s, bei Best
melierter 0,43 s. AuBerordentlich groB ist er dagegen bei 
NuBkohle und bei Stiickkohle, wo er sich 1931 auf 4,01 s 
und 5,39 s stellte. In erster Linie bezieht Deutschland’aus 
GroBbritannien NuBkohle und Bestmelierte; 1931 waren es 
davon 1,65 und 1,27 Mili. t.

Von Interesse ist es auch, welchen Verwendungs- 
zwecken die nach Deutschland verschiffte englische Kohle 
zugefiihrt wird. Uber vóllig zutreffende Angaben hieruber 
verfugen wir nicht, da wir nur Unterlagen uber die ein- 
schlagige Verteilung der deutschen G e s a  mt e i nf uhr  be- 
sitzen. Von dieser machte nun die Einfuhr an britischer 
Kohle in den Jahren 1929 und 1930 rd. 2 Drittel aus. 
Es diirften deshalb die nachfolgenden Angaben iiber die 
Verbrauchsgliederung des Oesamtbezugs unseres Landes 
an auslandischer Kohle, wenn schon mit einer gewissen 
Einschrankung, im ganzen auch auf die nach Deutschland 
gelangende britische Kohle zutreffen.

Im Jahre 1930 beanspruchte die Verbrauchergruppe 
Hausbrand, Landwirtschaft und Platzhandel reichlich 1 Viertel 
(25,8%) der eingefiihrten Kohl e .  Ein etwas grofierer Anteil 
(29,7 %) entfiel auf die Gaswerke, des weitern kommen 
noch mit grofiern Anteilziffern in Betracht die Industrie 
der Steine und Erden (8,2%), die chemische Industrie 
(6,2%), die Eisen- und Metallindustrie (5,1%) und die 
Industrie der Nahrungs- und GenuBmittel (4,7%). Die aus-

Y e r b r a u c h  a u s l a n d i s c h e r  S t e i n k o h l e  i m J a h r e  1930.

Hausbrand, Landwirt
schaft u.Platzhandel 

Eisenbahnen . . . .
S ch iffahrt .....................
Wasserwerke . . . .
G asw erke .....................
Elektrizitatswerke . . 
Erzgewinnung, Eisen- 

u. Metallerzeugung 
sowie - verarbeitung 

Chemische Industrie . 
Industrie der Steine u.

E r d e n .....................
Lederindustrie . . . 
Industrie d. Nahrungs- 

u. GenuBmittel . . 
Textilindustrie . . . 
Papier- u. Zellstoff-

i n d u s t r i e .................
Kali-, Salzwerke

S a l in e n .................
Sonstige Industrien

u.

zus.1

Steinkohle
Summę 

10001 =100

1501
147
244

14
1725
216

297
362

478
67

275
194

153

27
113

25,8
2,5
4,2
0,2

29,7
3,7

5.1
6.2

8,2
1,2

4,7
3,3

2,6

0,5
1,9

Koks 
ISumme 

1000 ( i = 100

433
4

3
48

55
29

10
1

1
5813 1100,0 | 586

73,8
0,8

0,4
8,1

9,3
4,9

0,6

1,7
0,2

0,1

Zus.
I Summc 

1000 t ! =  100

1934
151
244

14
1728
264

352
391

482
67

285
195

153

27
114

30,2
2,4
3,8
0,2

27,0
4,1

5.5 
6,1

7.5 
1,0

4.5 
3,0

2,4

0,4
1,8

100,0 II6399 1100,0
In d e r Summę berichtigte Zahlen.

landische Kokseinfuhr,  an der England in den genannten 
beiden Jahren nur mit 52,7 bzw. 36,7% beteiligt war, 
diente 1930 zu fast 3 Vierteln (73,8%) dem Hausbedarf, 
9,3% entfielen auf die Eisen- und Metallindustrie, 8,1% 
auf die Elektrizitatswerke und 4,9% auf die chemische 
Industrie. p n g s t _

U M  S C  H  A u ;
Faulschlam m bildungen im Karbon.

Von Dr.-Ing. H. Bo d e ,  Berlin.
In seiner Beschreibung der rezenten Kaustobiolithe hat

H. P o t o n i e 1 die Gesamtheit der brennbaren Gesteine in 
drei groBe Gruppen eingeteilt, Humite, Sapropelite und 
Liptobiolithe.

Zu den H u m i t e n  oder Humusgesteinen, die iiber- 
wiegend oder ganz aus humusbildenden Pflanzenteilen ent- 
standen sind, gehóren weitaus die meisten Torfe. Die Ver- 
torfung geht unter mehr oder weniger vollstandigem Luft- 
abschluB vor sich und besteht im wesentlichen aus einem 
Abbau der Pflanzensubstanz zu Huminsauren und 
Huminen.

Rie S a p r o p e l i t e  oder Faulschlammgesteine sind auf 
Faulschlamm zuruckzufuhrende brennbare Gesteine, also 
Bildungen, wie sie heute auf dem Boden stehender Ge- 
'tasser entstehen. Die Ausgangsstoffe fiir den Faulschlamm 
sind nur untergeordnet Anteile von hóhern Pflanzen, die 

auptrolle spielen das Plankton der Bildungsgewasser 
(Algen) und ferner tierische Proteine und Fette. Der Vor- 
gang der Faulschlammbildung, den man ais Bituminierung 

ezeichnet hat, ist, wie betont sei, ein FaulnisprozeB, der 
c> vollstandigem Luftabschlufl unter Mitwirkung von 
akterien in grofierer Wassertiefe vor sich geht. Das End- 

produkt ist im Gegensatz zum Torf ein Schlamm, d. h. ein 
Sehr homogener Stoff mit oft hohem Aschengehalt, der 
roeist eine starkę Anreicherung an Bitumen aufweist.

Die L i p t o b i o l i t h e  gehen meist durch sekundare 
erwitterungseinfliisse aus Humiten hervor, indem durch 
!°l0gische Zerstórung der Humusstoffe bei wenig be- 

J|ndertem Sauerstoffzutritt eine Anreicherung der bitu- 
Nu nos en Anteile herbeigefiihrt wird. Ais solche Bildungen 
-inct ypti Potonie z. B. die Pollentorfe und einige andere

*5° * 0 n >e: Die rezenten Kaustobiolithe und ihre Lagerstatten, Abh. 
Ueo1- U ndesanst. N. F. H. 55.

rezente Bildungen von untergeordneter Verbreitung und 
Bedeutung angesprochen worden.

Diese genetische, zunachst durch das Studium der 
rezenten- brennbaren Gesteine begriindete Einteilung iiber- 
trug Potonie spater auch auf die fossilen Brennstoffe. Von 
den wichtigsten stellte er zu den Humiten aus der grofien 
Gruppe der Braunkohlen die tertiaren Humusbraunkohlen, 
von den Steinkohlen die Glanzkohlen usw., zu den 
Sapropeliten die tertiaren Dysodile, gewisse sehr homogene 
Lagen in den Braunkohlenflozen, innerhalb der Stein
kohle die Mattkohlen, die Kennelkohlen, Bogheadkohlen 
und andere. Fiir die unter den rezenten Bildungen nur 
wenige Beispiele aufweisende Gruppe der Liptobiolithe 
lassen sich auch fossil nur ein paar Vertreter finden; die 
wichtigsten sind die tertiaren Schwelkohlen und Pyropissite.

Es soli hier nicht untersucht werden, ob diese Ein
teilung allen an ein System der brennbaren Gesteine zu 
stellenden Anspriichen gerecht wird. Einwande konnen 
besonders gegen die Abgrenzung der Liptobiolithe erhoben 
werden, die mit nur ganz wenigen Beispielen den beiden 
grofien Gruppen der Humite und Sapropelite gegeniiber- 
stehen. Es sei nur auf die Begriffe Humuskohle und 
Sapropelkohle und dereń Entwicklung in bezug auf 
die karbonischen Steinkohlenarten eingegangen und unter
sucht, welche von den in den Steinkohlengebieten vor- 
kommenden Kohlenarten ais Sapropelgesteine und welche 
ais Humusgesteine im Sinne Potonies aufzufassen sind.

Neben den Boghead- und Kennelkohlen hatte H. Potonie 
auch die matten Lagen der Streifenkohlen ais sapropelitische 
Bildungen angesprochen, die glanzenden Lagen dagegen ais 
Humusbildungen. Von R. P o t o n i e 1 sind die in England 
gebrauchlichen Bezeichnungen der Kohlenbestandteile, 
Durit, Vitrit und Fusit, in Deutschland eingefuhrt worden. 
Dabei ist Vitrit gleich Glanzkohle, Durit gleich Mattkohle

1 Einfuhrung in die ailgem eine K ohlenpetrographie,

i!
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gesetzt und ausdriicklich betont worden, daB der Durit 
sapropelitischer Entstehung sei.

Der Verfasser> hat sich schon friiher in Anlehnung an 
amerikanische Forscher ( T h i e s s e n 2 und J e f f r e y 3) mit 
guten Griinden dafiir ausgesprochen, daB der Durit nicht 
ais Sapropelit aufgefaBt werden kann. Auch P o  t o n i e ' 1 
ist spiiter von seiner friihern Auffassung so weit abgeriickt, 
daB er heute nicht einmai die Kennelkohle ais Faulschlanun 
gelten laBt, sondern sie ais Faulschlammtorf auffaflt, also 
ais eine Bildung, die sowohl sapropelitischen ais auch humi- 
tischen Charakter hat. Trotzdem ist die Auffassung von 
der Faulschlammentstehung des Durits immer noch weit 
Yerbreitet. Eine Erórterung dieser Fragen, die fiir das Ver- 
stahdnis der mikroskopischen Erscheinungswcise der 
Kohlenbestandteile uberhaupt wichtig sind, durfte ange
bracht sein.

Bei der Klarstellung der Begriffe Humus- und 
Sapropelkohle komint es nach der Bestimmung von
H. P o t o n i e  im wesentlichen darauf an, daB Huinuskohle 
ganz iiberwiegend aus hóhern, Sapropelkohle aus niedern 
Pflanzenteilen entstanden und dabei auBerdem eine Be- 
teiligung tierisclier Proteine und Fette vorauszusetzen ist. 
Die Bildungsstatten der Huinuskohle (Torfe) sind Moore 
(Flachmoore), bei denen Wasser in geniigender Menge vor- 
handen ist; sie unterscheiden sich aber gnindlegcnd von 
den Bildungsstatten der Sapropelgesteine, die man sich ais 
echte Siimpfe mit reichlicher Wasserbedeckung vorzustellen 
hat. Wichtig ist fiir die Kennzeiclinung von Faulschlamm- 
bildungen, daB an ihrer Entstehung Bakterien der ver- 
schiedensten Art Anteil haben, dereń Tatigkeit vor allem 
darin besteht, in den Schlamm eingeschwemmte humus- 
bildende Stoffe, besonders Holz, durch Zersetzung in gas- 
fórmige Produkte zu zerstóren. In echtem Faulschlamm 
kommt es niemals zu einer nennenswerten Anreicherung 
von Humusstoffen.

Aus dieser Art der Entstehung folgen zwei wichtige 
Merkmale. Faulschlammabsatze sind stets auBerordentlich 
feinkórnige, homogene Bildungen, in denen gróbere Ein- 
lagerungen, vor allem Holzreste, so gut wie vollstandig 
fehlen, ferner sind sie regelmafiig sehr bitumenreich. Da 
Zellulose und Lignin bei der Vergarung innerhalb des 
Schlammes niehr oder weniger vollst;indig abgebaut 
werden, reichert sich das widerstandsfahigere Bitumeu 
stark an. Die organische Substanz der Faulschlammgesteine 
muB also iiberwiegend aus Bitumen bestehen und dieses 
nach der Begriffsbestimnuing zum Teil tierischer Herkunft 
sein.

Uberblickt man, von dieser Begriffsbestimmung aus- 
gehend, die karbonischen Kohlengesteine, so ergibt sich, 
daB die Zahl der ais Faulschlammgesteine anzusehenden 
auBerordentlich gering ist. Am ehesten trifft die Be
stimmung fiir die B o g h e a d k o h l e n  zu, von denen zwar im 
Ruhrgebiet bisher nur ein einziges Vorkommen bekannt 
geworden ist5, die aber in andern Bezirken in gróBerer 
Menge auftreten. Die Bogheadkohlen weisen alle Kenn- 
zeichen auf, die fiir Faulschlammgesteine gelten. Sie sind 
sehr feinkórnig und homogen; Reste hóherer Pflanzen, 
besonders Holzreste, sind nicht vorhanden. Uberhaupt 
fehlen in ihnen Humusanteile, die Grundmasse weist iiber- 
wiegend mineralische Substanz auf. Die organische Sub
stanz selbst besteht restlos aus Bitumen, das ausschliefilich 
von niedern Pflanzen, von Algen, herriihrt. Reste tierischer 
Art sind zwar in der Regel seiten, kommen aber dennoch 
in vielen Bogheadkohlen vor, wie z. B. D u p a r ą u e 6 fest- 
gestellt hat.

1 B o d e :  Zur Nom enklatur in d e r K ohlenpetrographie, K ohleE rz I92S,
Sp. 699; N. Jahrb. Miner. usw . 192S, Beil. Bd. 60B, S. 179.

3 T li i e s s e n : Structure in paleozoic bituminous coals, Bur. Min. Buli. 
1920, N r. 117.

s J e f f r e y :  O rigin and organisation of coal. Mera. Am. Ac. 1924, 
Bd. 19, Nr. 1.

* R. P o t o n i e :  Pctrographie der Ó lschiefer, 192S, S. 71.
5 S t a c h  und H o f f m a n n :  BogheadfliSz in d er O asflam m kohlengruppe 

des R uhrbezirks, Gliickauf 1931, S. 362.
s Ann. Soc. Geol. N ord 1927, S. 251.

Die in ihrem Gefuge den Bogheadkohlen sehr ahn- 
lichen K e n n e l k o h l e n  werden heute von den meisten 
Forschern nicht fiir Faulschlammgesteine gehalten. Wenn 
auch ihr Bitumen (Sporen) ganz iiberwiegend von hóhern 
Pflanzen abstammt und in der Grundmasse groBe Anteile 
humitischer Substanz yorhanden sind, die also gegen die 
Faulschlammnatur sprechen wurden, so gibt es doch ander
seits bestimmte Merkmale, die Beziehungen zu den Faul- 
schlammgesteinen erkennen lassen. Das ist neben dem sich 
an das der Bogheadkohlen anlehnenden Gefiige vor allem 
die Tatsache, daB in den Kennelkohlen einerseits Vitrit- 
einsprenglinge meistens yollstandig fehlen, anderseits viel- 
facli Algen auftreten, wie sie von den Bogheadkohlen 
bekannt sind. Es gibt sogar Kennelkohlen, in denen solche 
Algen in so grofier Menge vorkommen, daB Ubergangs- 
gesteine zwischen Kennel- und Bogheadkohlen entstehen. 
Man wird solche Bildungen mit gutem Grunde ebenfalls 
fiir Faulschlammgesteine halten diirfen, dagegen die keine 
Algen aufweisenden Kennelkohlen. die oft dadurch, daB sie. 
wenn auch vereinzelt, Vitritteilchen enthalten, schon zu 
den Duriten hiniiberfiihren, ais Humusgesteine ansehen. 
Die Grenze ist hier also nicht ganz scharf.

Ganz ungerechtfertigt ist es, den D u r i t e n  Faul- 
schlammnatur zuzusprechen. Ihre mikroskopische Be
schaffenheit bietet keine Merkmale, die mit denen der Faul- 
schlammgesteine iibereinstimmen. Es handelt sich bei ihnen 
um ganz unhomogene, grobkórnige Gesteine, dereń Be
standteile ausschliefilich von hóhern Pflanzen stammen. 
Zweige, Aste und andere Holzanteile der verschiedensten 
GróBe, Bliitter, Sporen usw. sind in den Duriten zu- 
sammengehauft, und alle diese Anteile verbindet eine 
humitische Grundmasse. Schon wegen der grofien Menge 
der im Durit vorkommenden humusbildenden Pflanzenteile 
kann er nicht ais Sapropelit aufgefaBt werden. Vielmehr 
wreist diese Zusammensetzung ganz ausgesprochen auf 
einen gewólinlichen Flachmoortorf hin, in dem ebenfalls 
alle diese Bestandteile yorhanden sind.

Die Entstehung einer Streifenkohle ist demnach uber
haupt nur unter der Voraussetzung zu yerstehen, daB der 
Durit ais Torf aufgefaBt wird. Eine abwechselnde Bildung 
von Humus- und Sapropellagen in einem Torfmoor — wie 
die Bildung von Streifenkohle vielfach dargestellt wird — 
ware immerhin verstandlich, soweit es sich um dickere 
Schichten handelt. Man miiBte dann eine verschieden 
schnelle Senkung der Mooroberflache annehmen. Einer 
stetigen, langsamen Senkung wiirde eine Lage von Humus- 
kohle (Vitrit) entsprechen, durch eine plótzliche, schnellere 
Senkung miiBte dann das M.oor unter den Grundwasser- 
spiegel yersenkt worden und darauf die Senkung so Iange 
unterbrochen geblieben sein, bis eine Verlandung durch 
Faulschlammbildung stattgefunden hatte. SchlieBlich wiirde 
wiederum bei langsamer, stetiger Senkung Torf gebildet 
werden. Unmóglich konnen aber in dieser Weise Streifen- 
kohlen von feiner und feinster Verstreifung entstehen, wie 
sie sich in den meisten Kohlenflózen finden, dereń einzelne 
Lagen oft nur Millimeter machtig sind. Fiir solche 
Bildungen miiBte ein dauernder Wechsel von Absinken 
und Wiederaufsteigen der Mooroberflache yorausgesetzt 
werden, eine Annalune, die sich von selbst yerbietet.

Auf der andern Seite weicht das mikroskopische 
Gefuge des Vitrits durchaus von dem eines Torfes ab. Die 
stets homogenen Vitritlagen sind durchweg aus Holz oder 
aus den Rindenteilen der karbonischen Lepidophyten ent
standen und enthalten keine kleinern pflanzlichen Anteile, 
diinne Zweige, Blatter uswr., die doch auch zum Torf 
gehoren. Diese bilden yielmehr die Duritlagen, zusammen 
mit dem pflanzlichen Bitumen (Sporen), Detritus usw.

Die Durite der Streifenkohlen miissen also nicht ais 
sapropelitische, sondern ais echte Humusbildungen auf
gefaBt werden. Durit und Vitrit sind zusammen aus einem 
Torf hervorgegangen: der Durit stellt darin diejenigen 
Lagen dar, in denen die kleinern Pflanzenteile zusammen- 
gehauft sind, darunter besonders die bituminósen, die 
Vitritlagen entsprechen gróBern Holzeinlagerungen, Stam-
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men, Asten, dickern Zweigen usw. In dieser Weise ist ein 
Steinkohlenfloz nach Entstehung und Gefiige ohne weiteres 
mit einem Flachmoortorf vergleichbar,

Unter den karbonischen Kohlen sind also Faulschlamm- 
bildungen auBerordentlich selten. Die Durite der Streifen- 
kohlen gehoren keinesfalls dazu, und ebenso ist die Faul- 
schlammentstehung fiir die echten Kennelkohlen wenig 
wahrscheinlich. Allein die Boghead- und jene Kennel
kohlen, die reichlich Bogheadalgen enthalten, konnen ais 
fossiler Faulschlamm angesehen werden.

Die Kohlen der jiingern Formationen sind in demselben 
Sinne Streifenkohlen wie die des Karbons, d. h. sie be- 
stchen ebenfalls aus abwechselnden glanzenden und 
weniger glanzenden bis matten Lagen, also aus Vitrit und 
Durit. Allerdings zeigen die Duritlagen eine etwas andere 
Beschaffenheit ais bei den karbonischen Kohlen, da in 
ihnen dereń kennzeichnende Bestandteile fehlen, die 
Sporen. Dafiir treten Blatthaute in groBerer Menge a u f1. 
Auch diese jiingern Kohlen sind echte Humuskohlen. Ihre 
Duritlagen bestehen zum grofien Teil aus kleinen Vitrit- 
teilchen, gehen also auf Torf zuruck. Der groBe Vitrit- 
reichtum der jiingern Durite ist der Grund dafiir, daB sie in 
der Regel einen erheblich hóhern GJanz zeigen ais die 
Durite der karbonischen Kohlen2.

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, ob es unter 
den brennbaren Gesteinen auBer den genannten noch 
andere gibt, die ais Sapropelite bezeichnet werden mussen. 
Faulschlammgesteine kennt man aus allen Formationen, sie 
haben jedoch gegeniiber den Humusgesteinen nur unter- 
geordnete Bedeutung. Ais wichtigste gehoren zu ihnen 
die bituminósen oder Ólschiefer der verschiedenen Forma
tionen, die in ganz ausgezeichneter Weise den Typus von 
raulschlammbildungen verkórpern. Sie sind durchweg sehr 
feinkórnig und homogen, und ihr Gehalt an humitischer 
Substanz ist in der Regel sehr gering. Die organische

1 D:e ketinzeichnenden Sporenpflanzcn des karbonischen Zeitalters 
sterben bekanntlich mit dem  Rotliegendcn aus.

• /  I:et5ten Ęndes ist auch die deutsche »erdige Braunkohle* eine 
otreifenkohle; ih r am orpher Anteil entspricht dem D urit, die Holz- 
emlagerungen (Stubben, Lignite) dem Yitrit.

Substanz besteht vielmehr iiberwiegend aus Bitumen der 
verschiedensten Art, darunter auch solchem von tierischer 
I lerkunft. Dadurch ist bcdingt, daB die Ólschiefer bei der 
Destillation Teere liefern im Gegensatz zu den kohligen 
Schiefern, wozu die dunkeln Schiefer des Karbons gehoren, 
dereń organische Substanz ausschlięBlich humitischer Art 
ist und die deshalb keinen Teer liefern, obwohl sie vielfach 
einen recht hohen Gehalt an fluchtigen Bestandteilen auf- 
\\ eisen. Die Ólschiefer des homogenen Typu,s konnen da- 
durch, daB der Aschengehalt geringer wird, in boghead- 
artige Kohlen iibergehen, die auBerlieh den echten 
Bogheadkohlen durchaus gleichen und sich mikroskopisch 
von ihnen nur dadurch unterscheiden, daB das Bitumen 
nicht in zelligen Aggregaten yorliegt, sondern diffus ver- 
teilt ist. Ais Beispiel solcher Gesteine seien die Halb- 
bogheadkohlen aus dem Jura Sibiriens genannt.

Die fossilen Vertreter der Sapropelite sind also vor 
allem unter den bituminósen Schiefern zu suchen. Von 
den Kohlen, denjenigen brennbaren Gesteinen, die mehr 
ais 50o/o brennbare Substanz enthalten, gehoren nur sehr 
wenige in diese Gruppe. Von den karbonischen Kohlen 
sind Faulschlammgesteine nur die Boghead- und einio-e 
bogheadahnliche Kennelkohlen. Die Durite der Streifen
kohlen stellen jedenfalls echte Humusbildungen dar.

KokereiausschuB.
Am 12. April fand in Essen unter dem Vorsitz von 

Direktor Dr. W o 11 e n w e b e r die 29. Sitzung des Aus- 
schusses statt, in der 4 Vortrage gehalten wurden. Dr.-Ing. 
E i s e n b e r g ,  Hamborn: D ie  S c h i i t t u n g  d e r  Ko h l e  in 
d e r  K o k s o f e n k a m m e r  u n d  i h r  E i n f l u B bei  d e r  Ve r -  
k o k u n g ;  Dr.  J e n k n e r ,  Essen: R e a k t i o n s f a h i g k e i t ,  
G r a p h i t i e r u n g  u n d  e l e k t r i s c h e  L e i t f a h i g k e i t  von  
Ko k s ;  Dr.  G o l l m e r ,  Essen: M e c h a n i s c h e  V e r l a d e -  
e i n r i c h t u n g e n  fi i r  d i e  R i i c k v e r l a d u n g  v o n  L a g e r 
k o k s  u n d  i h r e  W i r t s c h a f t l i c h k e i t ;  Dr.  W e i t t e n 
h i l l e r  und Dr.  B r o c h e ,  Essen: F e h l e r  bei  d e n  B e n z o l -  
b e s t i m m u n g e n  in G a s -  u n d  W a s c h ó l .  Die Vortrage 
werden demnachst hier oder im »Archiv fiir das Eisen- 
hiittenwesen« zum Abdruck gelangen.
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Beobachtungen der M agnetischen Warten der W estfalischen Berggewerkschaftskasse 
im Marz 1932.

Marz
1932

1.
2.
3 .
4 .
5 .
6.
7 .
8.
9 .
10. 
11. 
12. 
1 3 .  
U.
1 5 .
1 6 .  
1 7 .

M ą“ CD

tf-O 3— C l~V <UJZ
|SP

EO —"t3 Cl 
C ~
« E

~  (A:« o 
c  b£
f3 H
!f

Deklination =  w estl. A bweichung der M agnetnadel 
vom M eridian von Bochum 

U nter
schied 

zwischen Zeit des 
-H óchst- 
und Min- 
destw ert 
=  Tages- 
schwan- 

kung

16,8
17.7 
16,6
19.5
17.2
17.3
16.6 
16,6
15.8 
16,2 
17,7 
16,6 
16,2
16.4
17.4 
17,0 
17,2

U CJ-O uC OJ
s *

19,0 14,6 4,4 15,0 9,1
21,5 0,1 21,4 14,8 22,9
23,7 4,2 19,5 13,1 19,8
23,8 2,8 21,0 13,8 19,6
19,7 4,1 15,6 15,6 23,2
22,0 2,9 19,1 12,9 20,3
21,1 7,2 13,9 13,3 23,0
24,1 2,0 22,1 3,9 1,0
22,2 7 57,2 25,0 14,4 22,1
22,5 55,0 27,5 11,9 21,1
27,0 8 2,6 24,4 1,6 2,4
20,0 10,3 9,? 13,3 20,1
19,5 9,5 10,0 15,9 22,1
20,8 11,2 9,6 16,4 4,5
21,2 11,8 9,4 13,4 0,1
21,0 10,7 10,3 13,4 21,1
21,9 6,9 15,0 13,9 20,8

SlOrungs-
charakter

0 =  ruhig
1 =  ges(6rt
2 =  stark 

gestflrt

vorm. nachm.

0
0
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
0
0

0
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
0
1
1

Marz
1932

18.
19.
20. 
21 . 
22.
23.
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26.
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28.
29.
30.
31.
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■2 S;D 
g S -*

33 =_  n »-<V UJZ

S < m 
o ,

E —73 
C  Z i

g E—- toac b£c  -

Zeit des

Deklination =  w estl. Abweichung der M agnetnadel 
vom M eridian von Bochum 

Unter- 
schied 

zwischen 
Hochst- 

und Min- 
destw ert 
=  Tages- 
schwan- 

kung

8 18,4
17.0
17.2 
19,4 
18,6
16.7
17.2
16.0 
16,6
16.2 
17,0
17.7 
20,2 
17,3

8 17,2

24.2 
22,0
22.3
23.8
24.3
24.122.2
20.3
20.8 
20,9 
26,0
25.4 
22,6 
24,8

7 51,2
8 10,1 

8,7
7 59,7 
- 5,4

11.7 
10,9 
11,0
11.7
10.8 
2,9

7 58,0 
57,0 

0,1

22,4 5,2

O *-:0
x  *

33.0
11.9
13.6
24.1
18.9 
12,4
11.3 
9,3 
9,1

10.1 
23,1
27.4
25.6
24.7

12.7
13.4
14.8
14.4
13.6 
1,8

13.9
13.4
13.4
13.9
14.7
13.7
13.9
13.4

ąj Vtj r  c u 
‘■5 *

19.8
20.7
19.1
22.3
21.2 
8,2
8.9
8.9 
9,28.8 
3,1

21.4 
19,0
20.8

17,2 Mts.-
Summe

St5rungs-
charakter

0 =  ruhig
1 =  g estó rt
2 =  stark  

gestor!

vortn.!nachm.

2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
2
2
2
1

I

26 ! 36
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Beobachtungen der W etterwarte der W estfalischen Berggewerkschaftskasse 
zu Bochum im Marz 1932.

Marz
1932
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= W Cl U
S | ^ § S
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N « Z  

Tagesm ittel 
mm
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Lufttem peratur 
0 Celsius

2 m iiber dem Erdboden)

H8chst-j 7  Mindest- 
wert 1 Ze,t ! wert Zeit

Lurtfeuc

Abso-
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Tages-
mittel

g
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Rela-
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Tages-
mittel

%

W ind, 
R ichtung und Oe 
keit in m/s, beob 
iiber dem Erdbo 

1 1 6  m Meere

V orherrschende
Richtung

vorm. i nachm.

schwindig- 
łchtet 36 m 
den und in 
sholie

Mittlere 
Geschwin

digkeit 
des Tages

Nic
SC

śo
c
u<u
CU

mm

der-
llag

O (J
0  g lo

1  l i i  *= f- bs.— CO

Allgemeine
W itterungserscheinungen

i . 764,9 + 1,2 +  6,4 15.00 - 3 , 2 8.00 2,5 49 N O N O 6,4 ___ __ heiter
2. 59,5 + 2,6 +  8,0 15.15 - 2 , 6 7.30 3,3 58 N O S O 2,8 — — heiter
3. 57,4 + 3,2 +  9,4 16.00 - 1 , 2 7.30 3,6 63 S O N W 2,1 — — heiter
4. 58,3 + 1.4 +  2,6 16.15 - 1 , 3 3.00 4,3 81 W N W S W 1,9 — — bedeckt
5. 58,0 + 0,5 +  3,6 14.30 - 2 , 9 4.15 3,8 77 W S W 1,7 — — friih stark . N ebel, spater Aufklaren
6. 54,5 + 1,0 +  1,7 9.15 - 0 , 2 1.00 4,4 86 S S W S W 3,5 — 7,31 mit U nterbrechung  Schneefall
7. 56,9 + 2,2 +  3,7 17.15 +  0,2 1.15 4,7 83 S W S W 3,3 — 1,7 Schneedecke, vorm . Schneefall
8. 51,9 + 3,5 +  5,6 8.00 +  0,9 2.00 5,1 81 S W N W 6,3 14,9 regnerisch
9. 58,0 — 0,2 +  1,4 12.00 - 2 ,0 24.00 4,2 83 N N W N N O 3,1 — 1,8 Schneeschauer, bewolkt

10. 59,9 — 2,1 -  0,8 15.15 - 3 ,4 24.00 3,2 77 N N O N O 2,6 — 0,1 Schneeschauer, bewdlkt
11. 62,2 — 1,8 +  1,5 12.15 - 5 ,7 5.30 3,4 79 S O N O 3,4 — 0,0 Schneeschauer, bewolkt
12. 66,8 — 2,5 -  0,3 17.00 - 5 , 8 8.00 2,6 65 N O N W 2,7 — 0,1 nachts gering . Schneefall, bewolkt
13. 67,5 + 1,5 +  4,9 15.00 -4 ,1 1.00 3,2 59 S W S W 3,2 — bewolkt
14. 65,2 + 6,4 +  9,5 15.00 +  1,7 0 .0 0 4,8 66 S W W S W 2,9 — — ziemlich heiter
15. 68,9 + 4,8 +  10,2 15.30 +  1,0 7.30 3,4 55 N O N O 3,2 — — heiter
16. 63,2 + 5,2 +  12,3 15.00 - 1 ,7 6.30 3,7 57 S O N O 2,6 — — heiter
17. 60,4 + 3,0 +  6,5 12.00 - 0 , 7 6.00 4,5 75 N O N O 3,6 0,0 — wechselnde Bewolkung
18. 64,6 + 2,4 +  6,3 15.00 -  1,2 7.30 3,0 56 N O N N O 2,9 — — heiter
19. 67,9 + 4,3 +  7,2 16.00 - 0 , 5 1.30 4,8 76 S W S W 3,2 — 0,0 bew olkt
20. 68,4 + 6,3 +  8,9 14.00 +  3,2 7.30 5,4 75 S W S W 2,8 0,0 — wechs. Bew dłkung, zeitw . heiter
21. 70,8 + 1,1 +  4,0 0.00 - 1 , 7 8.00 4,2 82 N O N O 2,8 — — bew olkt
22. 70,4 + 2,8 +  8,3 15.15 - 1 , 4 7.30 3,4 61 O N O 3,4 — — heiter
23. 67,3 + 2,2 +  7,0 14.00 - 1 , 6 7.00 2,8 51 S O N O 3,4 — — heiter
24. 66,7 + 2,5 +  7,4 17.00 - 2 , 6 7.15 2,6 49 O S O S O 2,6 — — heiter
25. 63,9 + 4,2 +  10,1 14.30 - 1 , 2 6.00 3,0 47 S O S O 3,0 ___ — heiter
26. 59,4 + 5,1 +  13,1 14.30 - 0 , 5 6.15 3,4 52 O O 2,9 ____ ___ heiter
27. 59,9 + 9,0 +14,7 14.30 - 0 , 7 6.00 2,8 34 S O S O 3,2 — ___ heiter
28. 54,6 + 9,9 +  14,3 14.30 +  5,9 6.00 5,7 64 S S O S W 4,2 3,5 ____ fruh Regen, ziemlich heiter
29. 55,7 + 8,8 +  11,9 15.45 +  5,9 6.15 6,1 70 s S W 3,8 0,3 — Regensch., w echselnde Bewdlkung
30. 52,3 +  10,4 +  13,7 17.00 +  7,9 1.30 7,1 72 S S W S 5,2 9,2 — nachts und abends Regen
31. 52,0 +  10,0 +  12,3 14.30 +  7,2 1 .0 0 6,5 70 S W S W 4,8 1,2 — R egenschauer, zeitweise heiter

Mts.-
Mittel 761,5 +  3,5 +  7,3 • 1 - 0 ,4 4,0 66 • ! • 1 3,3 29,1111,0

Summę: 40,1

1 Teilweise Regen. Mittel aus 45 Jahren (seit 1888): 56,7

W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbergbaus im Marz 1932.

Z a h l e n t a f e l  1. Gewinnung und Belegschaft des Ruhrbergbaus.

i KohlenfBrderung Koksgewinnung c c.Siis PreBkohlen-
herstellung

CClCci c
Zahl der Beschaftigten 

(Ende des Monats)
tort insges. tagi ch _gx

JSO
S) ciCl irt c/łiz w Arbeiter1 Beamte

Zeit 'Cja insges. arbeits-
tSglich

«•C 35 «3 c cw i j
c

= n ins
fcJS -o ir davon O Uja

<
m-*03 C

> w nN ■O*.3
tu — N i
3 E

9 a «N
3

•go.3 ViN
ges. *5X)u — ca■H

insges. in
Neben-

be-
trieben

berg-
mannische

O
’5 "3.2 es c

1000 t lOOOt 1000 t 1000 t 1000 t 1000 t
03 3

lOOOt 1000 t
Belegschaft Cl H

1930:
O anzes Jahr . 
M onats

durchschnitt

303,60
25,30

107 179 
8 932

353
353

27 803 
2 317

26 527 
2 211

76
76

73
73 11 481

3163
264

10
10 147 334 233 19 260 314 973 15 594 7083

1931:
O anzes Jahr . 
M onats

durchschnitt

303,79
25,32

85 628 
7 136

282
282

18 835 
1 570

18 045 
1 504

52
52

49
49 8169

•3129
261

10
10 137 251 034 14 986 236 048 13 852 6274

1932: Jan. 24,76 6127 247 1 312 1 270 42 41 7 350 233 9 136 220 054 13 362 206 692 12 483 5792
Febr. 25,00 5 839 234 1 269 1 228 44 42 7 106 234 9 139 211 397 12 731 198 666 12 435 5830
Marz 25,00 5 822 233 1 292 1 239 42 40 6 929 223 9 140 204 578 12 900 191 678 12 405 5821

Jan.-Marz
M onats

durchschnitt

74,76

24,92

17 789 

5 930

238

238

3 873 

1 291

3 737 

1 246

42

42

41

41 7 128

690

230

9

9 138 212 010 12 998 199 012 12 441 5814

1 Einschl. Kranke und Beurlaubte sowie d e r sonstigen Fehlenden (Zahl der .angelegten* A rbeiter).
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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: 
Ganzes Jahr . 
Monats- 

durchschnitt

1931: 
Ganzes Jahr . 
Monats- 

durchschnitf
1932:Jan. . . 

Febr. . 
Marz

Bestande 
am Anfang der 

Berichtszeit

1

1294

2996

3450

3259

3012
2952
2SS6

1069

2801

4729

5049

5516
5492
545Si| 24

2777

6786

9919

10155

10511
10392
10194

A bsatz2

u «j

65063 | 24143 

5422 i 2012

57819 j 18048 

4818 1504

4202 
3978 
4 054

3111

259

3178

265

8

Bestande am Ende der Bericbtszeit

Kohle

1336 257 
1302 i 254 
1 197 i 231

100108

8342

85052

7088

6242
5969
5866

3450

3175

3012

3222

2952
2886
2723

to n c
CJ -z 
b&<
-Hg

10

+2156 

■f 180

— 438 

37

60
—  66 

164

Koks

11

4729

3106

5516

5115
5492
5458
5554

ba e  <u _<• ba*'
-H cTl CJ

12

- f 3659 

-1- 305

+  787 

+ 66
— 24
— 34 
• f  96

PreB-
kohle

13

tuo g g 

*Hg

14 15

+ 5 2  9853

+  4 7375

-49 10494 

-  4 10203

-24 10397 
-20 10262 

8 1| 10151

ba -  c S «

-Hg

16

3 '

2.
jO  CJ o " 5

a —
sa-ti

+7075 

+  590

+  575 

+  48

— 114
— 130
— 43

O ewinnung

Kohle

+ ~ o TJ c r  ~  

g £
8

U  <J <u —rt c3
c =c a_o

17

107183

8932

85628

7136

18

67219 

5602

57381 

4782
6127 4142
5839 | 3912
5822 I 3890

Koks PreBkohle

bfi-; c rt P °*
g-HN

UJ i i

i i .

27803

2317

18835

1570

1312
1269
1292

N g 
cj ba
CJ g
£?e

S °
T3

20

37007

3084

25334

2111

1769
1709
1725

fc/i~ n rt
3 O.

21

3163

264

3129

261

233
234 
223

JSfc'aj bJJ
w e
•5 I<U 5 

- a  
2 . °  r t *

22

2957

246

2913

243

216
218
207—------------ -T- ,---— ----i f  V0 1 1 0 -  su 10151 -  .43 1 5822 1 3890 1292 1725 223 207

■ j3" - M;irZ 3012 5̂516l 68 |l0485 | 12 233 3836! 742 | 1S 075 2 7 2 3 ! -  289 55541 +  3S | 16]—52 || 10198 -  287 | 17789 : 11944 3873 5204 690 641

• . ' ^ ok1s “ Ild Pfefikohle unter Z ugrundelegung  des tatsachlichen K ohleneinsatzes (Spalten 20 und 22) auf Kohle zuriiekeerechnet • wenn daher derss r  nicht Uber“ mt’so ■* --
Kohlenforderung der Ver. Staaten von Amerika 

1925-1931.
Nachstehend bieten wir einen Uberblick iiber die Ent

wicklung der Kohlenforderung in den Ver. Staaten in den 
Jahren 1925 bis 1931.

K o h l e n g e w i n n u n g  d e r  T s c h e c h o s l o w a k e i .

Jahr Weichkohle Hartkohle Insges.
1000 sh. t

1925 520 053 61 817 581 870
1926 573 367 84 437 657 804
1927 517 763 80 096 597 859
1928 500 745 75 348 576 093
1929 534 989 73 828 608 817
1930 467 526 69 385 536 911
1931' 378 110 59 531 437 641

1929 1930 1931 ± 1931 
gegen 1930

t t t t
Steinkohle . . . 16 521 457 14 435 002 13 242 367 _ 1 192 635
Braunkohle . . 22 560 796 19 193 669 17 960 907 _ 1 232 762
Koks1 ................. 2 578 650 1 994 600 1 372 400 _ 622 200
PreBsteinkohle . 270 294 239 080 284 781 + 45 701
PreBbraunkohle 256 111 180718 211 784 + 31 066
Bestande2 an

Steinkohle . . 105 073 225 926 299 240 + 73 314
Braunkohle . 147 106 553 044 554 421 + 1 377
Koks . . . . 40 332 297 248 272 489 - 24 759

1 Geschatzt.

Das Bureau of Mines schatzt die Weichkohlenfórderung 
fiir 1931, wie oben angegeben, auf 378,11 Mili. sh. t und 
die von Hartkohle auf 59,53 Mili. sh. t. In beiden Fallen ist 
gegeniiber 1930 ein betrachtlicher Ruckgang eingetreten; 
bei Weichkohle betragt er 89,42 Mili. sh. t oder 19,13% und 
oei Hartkohle 9,85 Mili. sh. t  oder 14,20 %. Zieht man ver- 
gleichsweise das Jahr  1929 in Betracht, so ergibt sich ein 
weniger von 156,88 Mili. sh. t oder 29,32 % bzw. 14,3 
Mili. sh. t oder 19,37%. Die Gesaintfórderung hat 1931 
gegen 1930 um 99,27 Mili. sh. t bzw. 18,49% und gegen 1929 
u>n 171,18 Mili. sh. t oder 28,12% abgenommen.

Kohlengewinnung und -auBenhandel der Tschecho
slowakei im Jahre 1931.

Wie aus der folgenden Zahlentafel hervorgeht, lieB die 
schechoslowakische Braunkohlengewinnung in 1931 um 

M2% nach, wahrend der Steinkohlenbergbau seine For- 
derung im letzten Jahre um 8,26% einschranken muBte. 
wie auBerordentlich schlechte Beschaftigungslage der Eisen- 
Ur|d Stahlindustrie nicht nur in der Tschechoslowakei, 
sondern auch in den benachbarten Donaustaaten, lieB die 
Kokserzeugung sogar um 31,19% zuriickgehen. Dagegen 
'erzeichnet sowohl die PreBstein- als auch PreBbraunkohlen- 
erstellung eine Zunahme, und zwar um 19,12% bzw.17,19%. 
■e Haldenbestande an Stein- und Braunkohle beliefen 

?!, Ende Dezember 1931 auf 299000 bzw. 554000 t;

1 AuBerdem stellten d ie K oksanstalten der E isenw erke Trinec und 
W itkowitz im Jahre 1929 : 584600 t, 1930 : 717799 t und 1931 : 673100tK oks 
her. — 2 Ende Dezem ber.

der Kohlenausfuhr zum Ausdruck. Wahrend die Steinkohlen- 
ausfuhr gegen 1930 um 3,09% nachlieB, ist die Braun- 
kohlenausfuhr in 1931 sogar um 17,55% zuruckgegangen. 
Die Koks- und PreBkohlenausfuhr lieB ebenfalls nach, und 
zwar um 31,10% bzw. 3,49%. Das Weniger in der Stein- 
kohlenausfuhr entfallt zur Hauptsache auf die Minderbeziige 
Deutschlands ( -  35000 t), Ósterreichs ( -  20000 t) und 
Ungarns ( —16000 t). Bei der Braunkohlenausfuhr ist vor 
allem der starkę Ruckgang der deutschen Bezuge ( -  4050001) 
bemerkenswert. Naheres uber die Oestaltung des tschecho- 
slowakischen BrennstoffauBenhandels vermittelt die fol- 
gende Zahlentafel.

B r e n n s t o f f a u B e n h a n d e l  d e r  T s c h e c h o s l o w a k e i .

Koks

1929
t

1930
t

1931
t

±  1931 
gegen 1930

t

E i n f u h r
Steinkohle . . 2 330 649 1 882 678 1 830 883 -  51 795
Koks . . . . 385 531 215 400 234 299 + 18 899
Braunkohle . 107 226 123 328 118 763 -  4 565
PreBkohle . . 37 696 25 892 33 983 +  8 091

A u s f u h r
Steinkohle . . 1 854 285 1 705 506 1 652 801 -  52 705
Braunkohle . 3 069 664 2 377 655 1 960 382 - 4 1 7  273
Koks . . . . 883 975 583 998 402 392 -181  606
PreBkohle . . 160 937 88 435 85 353 -  3 082

waren 272000 t auf Lager. Yergleichshalber sei an-
E ' m Ruhrbergbau in der gleichen Zeit 3,01 Mili. t

e und 5,52 Mili. t Koks auf Halde lagen.
K ui ung “ nstige Entwicklung des tschechoslowakischen

0 enbergbaus im Jahrel931 kommt auch in dem Ruckgang

Der GroBhandelsindex im Marz 1932.
Der Grofihandelsindex des Statistischen Reichsamts 

blieb im Durchschnitt Marz dem Vormonat gegeniiber un- 
yerandert.  Preiserhóhungen fiir landwirtschaftliche Er-

J :
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Agrarstoffe Industrielle Rohstoffe und Halbwaren Industrielle
Fertigwaren"3 c U i i  i-
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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 . . . . 115,28 112,37 121,74 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

April 129,70 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,S0 9,70 118,50 125,70 104,90 131,50 142,40 137,70 113,70
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 10,00 117,40 125,00 103,10 130,70 140,60 136,30 111,70
Okt. 112,50 76,90 106,70 95,50 98,50 94,70 130,00 113,10 58,90 67,20 79,00 116,S0 74,00 105,50 7,10 114,10 122,60 99,40 130,20 135,S0 133,40 107,10
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,S9 76,25 87,78 118,09 76,67 104,56 9,26 116,96 125,16 102,58 131,00 140,12 136,18 110,86
1932: Jan. 115,30 65,70 92,10 92,00 92,10 90,40 116,80 105,20 57,60 66,50 69,00 107,80 71,30 101,10 6,70 103,20 112,70 92,20 122,90 126,90 125,20 100,00

Febr. 119,50 65,70 95,50 93,50 94,60 90,50 116,20 102,70 53,70 66,30 67,70 106,20 72,00 99,80 6,401101,40 112,50 91,10 120,30 123,60 122,20 99,80
MSrz 121,60 65,60 97,60 99,00 96,50 89,30 116,30 102,60 51,60 65,80 65,40 106,00 72,20 97,90 5,80| 100,20 111,00 90,40 119,70 121,50i 120,70 99,80

zeugnisse wurden durch Preisriickgange fiir Kolonial- 
waren, industrielle Rohstoffe sowie Halb- und Fertigwaren 
ausgeglichen. Das Anziehen der lndexziffer fiir Kohle ist 
auf die Schwankungen der Preise fiir englische Steinkohle 
zuriickzufiihren. Die Preise fur Schrott und unter den 
Nichteisenmetallen die fiir Kupfer, Blei und Zinn haben 
weiter nachgegeben.

Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten 
im Marz 1932.

Monats
durch
schnitt

bzw.
Monat O

1929 . . .
1930 . . .
1931: Jan. 

Febr. 
April 
Juli 
Okt. 
Dez.

D urchschnitt 
1931 . . .

1932:Jan.
Febr.
Marz

-+L i taj
E 2 ecq ł> p 
00 ~  % o <0 J2

153.80 
147,32
140.40
138.80 
137,20
137.40 
133,10
130.40

135,91
124,50
122,30
122,40

<r. a>
SJI M
■8° § ^  bz n
5 2 5So-“

160,83
151,95
142,60
140,50
138,70
138,80
133,40
130,10

136,97
125,20
122,50

bon3i-tJC:<UCi—
UJ

154,53
142,92
133,50
131,00
129,20
130.40
123.40 
119,90

127,55
116,10
113,90
114,40

bflG3GJ3O
s*

126,18
129,06
131.80
131.80
131.60
131.60
131.60
131.60

131,65
121.50
121.50
121.50

~a aa 
c  c  
3  a

5 °3  3
NI h j

r  ca

151,07
151,86
150.40
150.40 
149,30 
146,00
148.80
148.80

148,14
140,40
137,00
136,60

toe
3
12
3<L!
CQ

171,83
163,48
146,40
144,70
141,60
138,90
134,20
129,10

138,58
123,90
120,20
119,10

41 J2 r  .y.£o

191,85
192,75
187.30 
186,70 
185,10
184.30
182.50
180.50

184,16
171,10
167,30
166,70

Der Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten blieb 
im Durchschnitt Marz mit 122,4 dem Vormonat gegenuber 
fast unverandert.  Die geringe Erhohung der Ernahrungs- 
ausgaben wird durch den Riickgang der Indexziffern fiir

Bekleidung, Heizung und Beleuchtung sowie fiir den son- 
stigen Bedarf nahezu ausgeglichen.

AuBenhandel der Schweiz in Eisenerz, Eisen und Stahl 
in den Jahren 1929, 1930 und 1931.

1929 1930 1931

t t t
E i n f u h r

49 553 54 049 42 272
Roheisen, Rohstahl, Ferrochrom

usw............................................... 176 004 151 354 134 449
Bruch- und A l t e i s e n ................. 472 2 438 2 296
R u n d e ise n ..................................... 65 723 68 543 70 496
F lacheisen ..................................... 30 726 31 599 30 642
F a s s o n e is e n ................................. 78 190 94 113 97 648
Eisen gezogen oder kaltgewaizt 5 409 5 573 5 143
Eisen- und Stahlbleche . . . . 95 927 98 074 86 823
Eisenbahnschienen, Schwellen

usw............................................... 45 056 59 879 51 956
Róhren, Rohrenverbindungs-

stiicke usw................................. 33 470 30 786 30 505
A u s f u h r

E isenerz ......................................... 88 445 101 925 34 239
Roheisen, Rohstahl, Ferrochrom

usw................................................ 6 477 4 585 4 033
Bruch- und A l t e i s e n ................. 62 006 43 978 52 357
R unde isen ..................................... 706 707 532
Flacheisen ..................................... 38 18 54
F a s so n e ise n ................................. 259 181 283
Eisen gezogen oder kalt gewalzt 4 178 3 334 2 357
Eisen- und Stahlbleche . . . . 3 2 55
Eisenbahnschienen, Schwellen

usw................................................ 431 457 60
Róhren, Róhrenverbindungs-

2 598stiicke usw.................................. 3 905 2 525

Fórderung und Yerkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

fórderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung 
zu den

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

zuruckgefiihrt)

reg“ E 1

Brennstoffversand Wasser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 tn)

m

Duisburg-
R uhrorter2

t

Kanal-
Zechen-

H a f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t
April 10. Sonntag V 70 230 — 1 097 - _ _ _ .

11. 235 291 9135 13 527 - 26 705 32 728 6216 65 649 2,66
12. 237 002 35 9S7 7 558 13 343 — 22 747 24 502 5 693 52 942 2,67
13. 216 05S 40 844 8 803 13617 - 20 035 24 028 8411 52 474 2,63
14. 186 958 38312 8 756 13 063 - 19 046 28 993 6 658 54 697 2,60
15. 259 930 38 436 9 948 14 056 - 24 002 25 226 4 884 54 112 2,49
16. 203 838 36 548 6 693 13 623 — 20150 32 723 4 432 57 305 2,34

zus. 1 339 077 260 357 50 893 82 326 - 132 685 168 200 36 294 337 179
arbeitstagl. 223 180 37194 8 482 13 721 — 22 114 28 033 6 049 56196

1 Yorlaufige Zahlen. — 2 Kipper- und K ranverladungen.
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Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 15. April 1932 endigenden W oche1.

1. K o h l e n  m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Die
ersten Nachrichten iiber Abschlusse auf dem britischen 
Kohlenmarkt waren in der Berichtswoche nicht gerade 
ermutigend. Ein Auftrag der schwedischen Ostbahn iiber 
16000 t Lokomotivkohle ging nach Polen, wahrend die 
schwedische Westbahn 8000 t Kesselkohle nach Westfalen 
gab. Die Burgenslagen-Eisenbahnen hielten Nachfrage nach 
zwei Schiffsladungen Kesselkohle, doch scheint es auch 
hier nicht aussichtsreich, den Auftrag hereinzuholen. Eine 
weitere Nachfrage lag von den Gaswerken von Esbjerg 
nach 16000 t Durham-Gaskohle vor. Fiir beste Blyth- 
Kesselkohle sowie beste Bunkerkohle waren die Markt- 
verhaltnisse imraer noch am giinstigsten, obwohl das 
Geschaft sich nicht so gut erwies ais vor Ostern. Bis 
Ende Mai liegen fur gute Northumberland-Kohle noch 
verhaltnismaBig ausreichend Auftrage vor, daruber hinaus 
sind die Aussichten jedoch sehr ungewifi. Uberraschend 
wirkt, daB sich beste Bunkerkohle gut behaupten konnte 
und an auslandische Schiffe flott abging. Dagegen blieb 
Durham-Kohle allgemein schlecht gefragt,  was zur Folgę 
hatte, daB die Lagerbestande zunahmen. Die Absatz- 
schwierigkeiten gestalteten sich fur die Zechen allgemein 
immer schwieriger, und selbst die Notierung fiir besondere 
Wear-Gaskohle trug nur nominellen Charakter. Auch Koks- 
kohle war entsprechend der ungiinstigen Lage des Koks- 
marktes nur unbefriedigend gefragt,  um so mehr ais alle 
Sorten Koks im UberfluB yorhanden waren und nicht die 
geringste Neigung zur Besserung zeigten. Nach spatern 
Nachrichten haben Stockholmer Kaufleute die Belieferung 
der Gaswerke von Helsingfors mit 20 000 t bester Koks- 
kohle, und zwar entweder mit Durham-Kokskohle oder 
westfalischer Kohle, zum Preise von 16 s 9 d cif iiber- 
nommen. Die Verschiffungen sollen zwischen Juni und 
Oktober erfolgen. Der Preis stellt sich wesentlich niedriger 
ais bei den britischen GroBhandlern. Zum AbschluB ge- 
langte ein Auftrag aus Neufundland auf sofortige Liefe
rung von 3000—4000 t beste Northumberland-Hausbrand- 
kohle, ein weiterer Auftrag auf 2000 t Brechkoks konnte 
von Danemark hereingeholt werden. Man hofft, daB diesen 
beiden Auftragen, die neue Geschafte darstellen, weitere 
gróBere Anforderungen folgen. Eine Schiffsladung von 
2500 t Brechkoks, die nach Nordamerika geht, ist schon 
fruher abgeschlossen worden. Die Preise blieben der 
"orwoche gegenuber ohne Ausnahme unyerandert.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Auf dem Kohlenchartermarkt 
zeigte sich weder am Tyne noch in Siidwales eine Besser-

1 Nach Colliery G uardian voni 15. April 1932, S. 747 und 769.

gestaltung des Geschafts. Die Folgę davon war, daB Lade- 
raum reichlich yorhanden war und das Angebot die Nach
frage nach allen Richtungen hin weit uberstieg. Die Nach
frage beschrankte sich zur Hauptsache auf mittlern Schiffs- 
raum, am giinstigsten gestaltete sich yielleicht noch das 
Mittelmeergeschaft, wahrend die Verladungen nach allen 
europaischen Hafen wie auch das Kiistengeschaft stark 
nachgelassen haben. Angelegt wurden fiir Cardiff-Genua 
6s,  -Le Havre 3 s 9 d, -Alexandrien 6 s 10>/2 d, -La Plata 
9 s und fur Tyne-Rotterdam 2 s  9d,  -Hamburg 3 s  10V2d.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.
Die Geschaftstatigkeit auf dem Markt fiir T e e r -  

e r z e u g n i s s e  hat etwas angezogen, so zeigte sich Pech bei 
guter Nachfrage fest, auch Karbolsaure war durchweg 
bestandig, kristallisierte Karbolsaure sogar etwas knapp. 
Ziemlich fest erwies sich auch Benzol, wahrend einige 
andere Nebenerzeugnisse sich nicht ahnlich gut behaupten 
konnten. Die Nachfrage nach Kreosot lieB nach, doch 
hielten sich die Preise im allgemeinen auf der yorwóchigen 
Hohe. Das Geschaft in Naphtha war ruhig und etwas ver- 
nachlassigt, diese Veranderung durfte jedoch nur yoriiber- 
gehend sein.

Nebenerzeugnis In der Woche endigend am 
8. April | 15. April

Benzol (Standardpreis) . 1 Gall.
s

1/4
Reinbenzol ..................... 1 „ 1/11
R e in to lu o l ......................... 1 2/8
Karbolsaure, roh 60%  . 1 w 1/8

„ krist. . . . 
Solyentnaphtha I, ger.,

1 Ib. /6>/2-/7

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

1 Gall. 1/4 1/3

W e s t e n ......................... 1 „ 1/3 1/2
R o h n a p h t h a ..................... 1 „ 1 /- /I 1 l/2
Kreosot ............................. 1 „ 15'U 15
Pech, fob Ostkiiste . . . 

„ fas Westkiiste . .
1 I. t 87/6
1 » 85/-

Teer .................................
Schwefelsaures Ammo

1 „ 27/6

niak, 20,6 °/o Stickstoff 1 „ 7 £
In s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  hielt sich das 

Geschaft bei einem Preise von 7 £ fur ubliche Menge und 
Lieferung in ruhigen Bahnen. Die schlechte wirtschaftliche 
Lage der Landwirtschaft wie auch das ungiinstige Wetter 
machten sich recht stórend auf dem Inlandmarkt bemerk- 
bar. Am Auslandgeschiift ergab sich keine nennenswerte 
Veranderung.

1 Nach Colliery G uardian vom 15. April 1932, S. 752.

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

bekanntgem acht im Patentb la tt vom 7. April 1932.
5b. 1212484. Wenzel Nolewaika, Hindenburg (O.-S.).

3 3 32^en*Dê eS^ ^ Un®' besonders Kohlenbohrer.

5c. 1212231. Hans Gall, Beuthen (O.-S.). Hangeeisen 
rai‘ opannvorrichtung. 9. 3. 32.
h •.??* 1212461. Diplom-Bergingenieur Oskar Eckert, 
neidelberg-Rohrbach. Stempelhalter. 23.1.32.

5c. 1212691. F. W. Moll Sóhne, Witten. Stutzen aus 
"eisen fur den Grubenausbau. 7.5.31.

1213015. Gustay BuBmann, Wanne-Eickel. Eck- 
fbindungsstiick fiir Streckenausbau in der Grube. 18.3.32.

• o®^-.l 212689. Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik und Eisen- 
Kederei, Bochum. Schiittelrutsche, besonders fiir kurze 
r °rderlangen. 10.2.31.
», 5,d.- 1212941. Schmidt, Kranz & Co., Nordhauser
'15agC2Qnenfabrik A. G., Nordhausen (Harz). Fórderanlage.

.. 1212986. Carlshiitte A.G. fiir EisengieBerei und
bandC 3 *3321j Waldenburg-Altwasser. Untertageforder-

35a. 1212445. Siemens-Schuckertwerke A. G., Berlin- 
Siemensstadt. Sicherheitseinrichtung fiir Dampfforder- 
maschinen. 7.9.31.

81 e. 1212917. Carlshiitte A.G. fiir EisengieBerei und 
Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser. Rollenbock, be
sonders fiir Untertagebander. 5. 3. 32.

Patent-Anmeldungen,
die vom 7. A pril 1932 an zwei M onate lang in der A uslegeballe 

des R eichspatentarntes ausliegen.
1 c, 8. C. 26.30. Cesag Central-Europaische Schwimm- 

Aufbereitungs-A. G., Berlin. Verfahren zur Aufbereitung 
von Mineralien nach dem Schwimmverfahren. 30. 8. 30. 
V. St. Amerika 10.9.29.

5c, 9. M. 138.30. F. W. Moll Sóhne, Witten (Ruhr). 
Nachgiebiger eiserner Polygonausbau fiir Bergwerke; Zus. 
z. Pat. 513282. 15. 10.30. B

5c, 10. H. 120420. Heinrich Heese, Bochum-Weitmar. 
Nachgiebiger Grubenstempel. 18.2.29.

5d, 1. C. 44706. Continental Gummi-Werke A. G., 
Hannover. Wetterlutten aus gummiertem Gewebe. 18.4.31.

5d, 11. S. 97539. Alfred Puff, Berlin-Steglitz. Fórder- 
einrichtung fiir mittleres Einfallen mit endlosem Fórder
mittel. 18.3.31.
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5d, 17. H. 120538. Peter Langen Sohn O. m. b. H., 
Duisburg-Hamborn. Kolbendruckregler zur Verteilung der 
PreBluft in Leitungsnetzen. 18.2.29.

5d, 18. D. 168.30. F ritz’ Dunkel und Paul Lorenz, 
Kamenz (Sa.). SchuBdeckel zum Abdecken der Bohrlocher 
beim Sprengen. 19.12.30.

lOa, 5. St. 46441. Stettiner Chamotte-Fabrik A. G. vorm. 
Didier, Berlin-Wilmersdorf. Gas- oder Kokserzeugungs- 
ofen mit Beheizung durch Starkgas oder Schwachgas. 
16. 9. 29.

lOb, 9. H .40.30. Friedrich Heyer, Borna b. Leipzig. 
Brikett-Kiihl- und -Transportvorrichtung. 21.7.30.

lOb, 9. M .108108. Humboldt-Deutzmotoren A.G., Kóln- 
Kalk. Entleerungsvorrichtung fiir Kuhlelemente. 21.12.28.

10b, 12. M. 110473. »Eintracht« Braunkohlenwerke 
und Brikettfabriken und Dipl.-lng. Erich Mittelsteiner, 
Welzow (N.-L.). Verfahren zur Herstellung eines Ziind- 
brennstoffes. 6.6.29.

81 e, 9. U. 11373. Dipl.-lng. Paul Uellner, Dusseldorf. 
Treibscheibe fiir den Antrieb von biegsamen Zugorganen 
fiir Fórderer. 23.7.31.

81 e, 15. E. 41450. Eisenwerk Weserhiitte A. G., Bad 
Oeynhausen (Westf.). Stromzufiihrung fiir elektrisch an- 
getriebene Plattenbandziige. 6.7.31.

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

das Patent erhoben w erden kann.)

1 a (5). 547809, vom 8.7.28. Erteilung bekanntgemacht 
am 17. 3. 32. L e o n  H o y o i s  in Gi l l y  (Belgien). Verfahren 
und V orrichtung zur Aufbereitung von Mineralien in 
Stromrinnenwaschen. Prioritat vom 20.7.27 ist in Anspruch 
genommen.

Im Boden der Rinne sind Austragóffnungen hinter
einander angeordnet, die in eine Austragkammer miinden. 
In dieser fliefit ein regelbarer Fliissigkeitsstrom von unten 
nach oben, wahrend ein zweiter regelbarer Fliissigkeitsstrom 
den aufsteigenden Fliissigkeitsstrom kreuzt. Die schwersten 
Teile des in die Kammern tretenden Gutes sinken in der 
Kammer nach unten, und die leichtern Teile werden 
durch den den senkrechten Fliissigkeitsstrom kreuzenden 
Fliissigkeitsstrom in eine sich oben an die Kammer an- 
schlieBende Austragrinne o. dgl. befórdert. Zwischen 
Kammer und Rinne sind verstellbare Leitwande angeordnet.

l a  (28). 547526, vom 26.4.30. Erteilung bekannt
gemacht am 10 .3 .32 .  C a r l s h i i t t e  A. G.  fi ir  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 as  se r .  Luftsetzmaschine mit feststehendem Setzbett.

Zwischen der die LuftstóBe erzeugenden Vorrichtung 
und dem Setzbett der Maschine sind stromlinienfórmige 
Leitkorper angeordnet, dereń sich verjiingendes Ende bis 
an das Setzbett reicht. Es konnen mehrere verschieden 
groBe Stromlinienkórper so versetzt zueinander angeordnet 
werden, daB sie den Luftstrom in mehrere hintereinander 
liegende Reihen von parallelen Zweigstrómen zerlegen.

5c (6). 547527, vom 25.11.30. Erteilung bekannt
gemacht am 10.3.32. F i r m a  He i n r .  K o r f m a n n  jr.  in
W i t t e n  (Ruhr). Aus Einzelstiicken bestehendes Bohr-
gestange mit Transportschnecke.

Ober die Teile des Gestanges, das in Verbindung mit 
Vorbohr- oder Uberhaubohrmaschinen zur Herstellung von 
waagrechten oder schwach geneigten Bohrlochern von 
groBer Tiefe verwendet werden soli, sind Rohre von der 
Lange der Teile geschoben, auf welche die Gange der 
Fórderschnecke geschweiBt sind und die an beiden Enden 
durch Schrauben mit den Gestangeteilen verbunden sind.

5c (9). 547528, vom 4.5.29. Erteilung bekanntgemacht 
am 10.3.32. Ad o l f  Di e t z e  in C a s t r  o p - R a u x e l .  Ver- 
bindungsmuffe fiir die unter Zwisclienschaltung einer nach- 
giebigen Einlage zusammenstofienden Ausbauglieder eines 
eisernen Grubenausbaus.

Die fiir kreisfórmigen oder halbkreisfórmigen Ausbau 
bestimmte Muffe ist so ausgebildet, dafi sie mit dem Ende 
des einen Teiles des Ausbaus durch Schrauben fest ver- 
bunden werden kann, wahrend das Ende des andern Aus-

bauteiles in ihr verschiebbar ist. Die zwischen den Enden 
der beiden Ausbauteile angeordnete nachgiebige Einlage 
wird von der Muffe allseitig oder auf drei Seiten umfaBt.

5c (9). 547529, votn 1.7.31. Erteilung bekanntgemacht 
am 10.3.32. Hi i s e r  & W e b e r ,  S t a n z w e r k  in S p r o c k -  
h ó v e l - N i e d  e r s t i i t e r  (Westf.). Aus zwei aneinander an- 
gelenkten Biigeln bestehende Eckverbindung fiir den 
Grubenausbau.

Die Schenkel des einen Biigels der Verbindung haben 
Schlitze fiir die nach innen gebogenen Enden der Schenkel 
des andern Biigels. Die Schlitze sind mit Erweiterungen 
versehen, durch die an den umgebogenen Enden der 
Schenkel des Biigels vorgesehene Verdickungen hindurch- 
gefiihrt werden konnen.

5c (10). 547530, vom 14. 12.30. Erteilung bekannt
gemacht am 10.3.32. Alf r e d  T h i e m  a n n  in D o r t m u n d  
Einrichtung zum Einlegen von Pfandungseisen.

Die Einrichtung besteht aus zwei Laschenpaaren, 
dereń Laschen die Kappe oder dereń FuB umfassen, unter- 
halb der Kappe nach innen gekrópft sind und durch Schrauben 
zusammengehalten werden. Zwischen den Laschen der 
Laschenpaare ist eine beide Laschenpaare miteinander 
verbindende Lasche angeordnet, die durch Schrauben mit 
den Laschen verbunden ist und zum Auflegen des Pfan- 
dungseisens dient. Die Teile der Laschen, die um die Kappe 
greifen, konnen, falls Holzkappen Verwendung finden, 
mit in die Kappe eindringenden Spitzen oder Schneiden 
versehen sein.

lOa (14). 547349, vom 5.12.29. Erteilung bekannt
gemacht am 10. 3. 32. Dr. C. O t t o  & Co mp .  G. m. b. H. in 
Bo c h u m.  Verfahren und Morrichtung zur Herstellung ver- 
dichteter Kohlenkuchen aus Kokskohle. Zus. z. Pat. 542139. 
Das Hauptpatent hat angefangen am 17.7.29.

Von den PreBstempeln sollen abwechselnd die gerad- 
zahligen und die ungeradzahligen Stempel zum Pressen 
des Kohlenkuchens verwendet werden. Die jeweilig keine 
Prefiarbeit verrichtenden Stempel werden dabei aus dem 
PreBkasten herausgezogen. In die dadurch frei gewordenen 
Teile des Prefikastens soli Kohle eingeschiittet werden.

lOa (24). 547533, vom 14.12.28. Erteilung bekannt
gemacht am 10.3.32. T r e n t  P r o c e s s  C o r p o r a t i o n  in 
N e u y o r k .  Verfahren und Vorrichiung zum Schwelen und 
Verkoken fester, kohlenhaltiger Stoffe.

In dem Schwel- oder Verkokungsraum sind Stabe an
geordnet, die auBerhalb des Raumes in besondern Heiz- 
kammern durch Heizgase erhitzt werden und die auf- 
genommene Warme durch Leitung in seitlicher Richtung 
auf das zu behandelnde Gut (z. B. Brikette aus Kohlen- 
wasserstoffól und Kohlenstaub) iibertragen. Dieses wird 
in Trógen zwischen den Heizstaben in waagrechter oder 
senkrechter Richtung schrittweise hindurchgefiihrt.

81 e (103). 547 876, vom 8.3.30. Erteilung bekannt
gemacht am 17.3.32. Wi l h e l m  Ch  r i s t i a n  Ko mm.-Ges. 
in H e r n e .  Hochkipper fiir Grubenwagen.

Der Kipper hat Windetrommeln, dereń Zugseile unter 
dem Wagenkasten der zu kippenden Fórderwagen hinweg- 
gefiihrt und an dem um eine seitliche Achse kippbaren 
Gestell befestigt werden. An dem das Kippgestell tragenden 
ortfesten Gestell ist ein Sperrhebel gelagert, der beim 
Kippen des Fórderwagens zuerst von dessen Kasten an- 
gehoben wird und sich dann mit seinem maulartigen 
freien Ende so hinter einen Teil des Wagenuntergestelles 
legt, dafi er das Zuriickkippen des Wagens verhindert.

81 e (116). 547878, vom 25.7.29. Erteilung bekannt
gemacht am 17.3.32. A n t o n  L o e h r  in Le i p z i g .  Fahr- 
barer Fórderer mit Drehschaufel und Siebeinrichtung.

Der Fórderer hat zwei in der senkrechten Ebene 
schwenkbar miteinander verbundene endlose Fórdervor- 
richtungen, von denen die eine auf dem Fahrgestell gelagert 
ist. Der andere Fórderer ist siebartig ausgebildet, fuhrt 
eine Ruttelbewegung aus und tragt am freien Ende die 
in senkrechter Richtung verstellbare Drehschaufel, die das 
Gut aufnimmt und auf den Fórderer wirft. Die Schaufel- 
bleche der Schaufel sind S-fórmig, greifen ubereinander 
und stiitzen sich auf Druckfedern.
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Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U ’.
(E ine E rk la ru n g  d er  A b k u n u n g e n  is t  in  N r . I a u f den  S e iten  27 - 3 0  ve ró ffe n tlic h t. * b ed eu te t T ex t- o d er T a felab bU d ung en .)

Mineralogie und Geologie. 
G e w e b e f o r m a n d e r u n g e n  be i  F u s i t  u n d  Ho l z -  

koh I e. Von Bode. Braunkohle. Bd. 31. 2.4.32. S. 235/8*. 
Nachweis, daB die bei Fusiten yorkommenden Gewebe
formanderungen durchaus mit der Waldbrandtheorie in 
Einklang stehen.

M e t h a n e  s t o r a g e  in s t r a t a .  Von Budge. (SchluB) 
Coli. Guard. Bd. 144. 1.4 .32. S. 640/1. Wiedergabe einer 
Aussprache zu dem Vortrage von Budge.

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 i i t t e n .  Von Bentz. Petroleum. Bd. 28. 30.3.32. 
S. 1/10*. Geschichtliches. Kritische Betrachtung der Ent- 
stehungstheorien.

Bergwesen.
Die P e ć s e r  S t e i n k o h l e n b e r g w e r k e  d e r  E r s t e n  

D o n a u - D a m p f s c h i f f a h r t s - G e s e l l s c h a f t .  Von 
Jicinsky. (Forts.) Mont. Rdsch. Bd. 24. 1.4.32. S. 1/4*. Be
schreibung des Betriebes Vasas. (Forts. f.)

T h e  H a r t l e y  M a i n  C o l l i e r i e s  L i m i t e d .  II. 
Coli. Engg. Bd. 9. 1932. H. 98. S. 138/45*. Verwendungs- 
weise von Schrammaschinen und Schuttelrutschen, eiserne 
Stempel, Fórdereinrichtungen iibertage, chemisches Labora
torium, Maschinenwerkstatt, Verladeanlagen.

Les p r e s s i o n s  d u  t e r r a i n  e t  l e u r  u t i l i s a t i o n  
pour  1’a b a t a g e .  Von Dessard. (SchluB statt Forts.) Rev. 
umv min. met. Bd.75. 1.4.32. S. 368/71*. Entspannung der 
Konie am Abbaustofi. Die Druckwelle im Hangenden. 
Fraktische Beispiele. Abbauverfahren in England.

V e r s u c h e  u n d  E r f a h r u n g e n  m i t  W i d i a -  
S c n r a m m e i B e l n .  Von Menke. Gliickauf. Bd.68. 9.4.32.

Werl(_stoffe fiir SchrammeiBel. Entwicklung der 
vl ldia-KettenmeiBel und der Widia-Stangenpicke. Schnitt- 
naltigkeit und Lebensdauer der verschiedenen MeiBelarten. 
Kostenberechnung. Das Schramklein. Aussprache.

A c o a l - c u t t i n g  p r o b l e m .  Von Charlton. Coli. 
Engg. Bd.9. 1932. H.98. S. 127*. Bericht uber Schram- 
versuche in einem Flóz. Erfahrungen mit StellitmeiBeln.

C o n v e y o r s  a n d  c o n v e y o r s  d r i v e s .  Von OHiver. 
Coli. Engg. Bd.9. 1932. H.98. S. 131/3 und 145*. Bemer- 
Kungen iiber den geeignetsten Wechselstromantrieb fiir 
a>e einzelnen Arten von Kohlenfórderern.
,Y. S u p p o r t  of  u n d e r g r o u n d  w o r k i n g s  in S o u t h  
i t LoS' Von Bassett. (Forts.) Iron Coal Tr. Rev. Bd.124.
•4- 32. S. 554. Coli. Guard. Bd. 144. 1.4.32. S. 633/5*. Die 

i/n Abbau gebrauchlichen Ausbauverfahren. Zusammen- 
tassung, Aussprache. (SchluB f.)

M e h r s t u f i g e  P r o p e l l e r v e n t i l a t o r e n .  Von 
nudmann. Gluckauf. Bd.68. 9.4.32. S. 351/4*. Entwick- 
.uhnSsgang. Druckverlauf in einem Steart-VentiIator. Bericht 
Der Versuche. Beziehungen zwischen mechanischem Wir- 
ungsgrad und gleichwertiger Offnung. Vorteile von Steart- 

‘ entilatoren.
S o l t i t i o n  of  v e n t i l a t i o n  a n d  c o m p r e s s e d - a i r  

Kr° b lems. Von Smith. Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 1.4.32.
0 ,r!'- Erlauterung der Brauchbarkeit von Nomo- 
K ammen zur Lósung von Fragen der Wetterfiihrung und 
Uruckluftwirtschaft an Beispielen.

Du s t p r e v e n t i o n  i n  r e l a t i o n t o  s i l i c o s i s .  
55? Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 1.4.32. S. 551 und 
Hay einer Aussprache uber den Vortrag von

S 64n,diR ° n h a n d  | a m ps.  Coli. Guard. Bd. 144. 1.4.32. 
ekktriśchesPrechung von zwei neuen Bauarten tragbarer

c o n f e r e n c e  a t  S w a n s e a .  Coli. Guard.
Anth L Bd- 144- 1-4.32. S. 661/2. Explosionen: Was ist 
nim 1 Vorbeugung von Unfallen. Steinfall. Beschafti-
8Ung Jugendlicher

b r a n d  e,  i h r e  E n t s t e h u n g ,  V e r h i i t u n g
1 . oi5^ a m p f u n g .  Von Ohnesorge. Kohle Erz. Bd. 29.
cr’.,' -5P-93/8*. Die Entstehung von Flózbranden. Nei-

A_ZUr ^ e'bstentzundung. (Forts. f.)

sind vn̂ 'r *,e<̂ ruckte Abzfige d e r Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
fOr Hi Gluckauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 Ji

das Vier!e!jahr 2U beziehen.

D ie  L ó s c h u n g  e i n e s  Ó l s o n d e n b r a n d e s  u n t e r 
t a g e  a u f  V o I k e n r o d a .  Von Albrecht. Kali. Bd. 26.
1.4.32. S. 77/86*. Eingehende Schilderung des Auftretens 
des Brandes und der sehr schwierigen, aber erfolgreich 
durchgefiihrten Lóscharbeiten.

O p e r a t i o n  o f  R h e o I a v e u r  p l a n t  a t  D o r r a n c e  
C o l l i e r y ,  L e h i g h  V a l l e y  Co a l  Co. Von Schweitzer. 
Trans. A. I.M. E. Coal Diyision. 1931. S. 311/23*. Aufbau 
der Gesamtanlage. Zusammensetzung der Kohle und der 
Aufbereitungsprodukte. Kraftverbrauch. Aussprache.

C o n t r o l  of  C h a n c e  c o n e  o p e r a t i o n .  Von 
McLaughlin. Trans.A.I.M. E. Coal Diyision. 1931. S.324/35*. 
Bericht iiber die zwecks Durchfiihrung eines geregelten 
Betriebes ausgeiibte Uberwachung des Verfahrens. Aus
sprache.

C o a l  p r e p a r a t i o n  p r o b l e m s  i n t h e  I l l i n o i s  
f i el d.  Von Mitschell. Trans A.I.M.E. Coal Diyision. 1931. 
S. 301/10.* Aufbereitung unter- und iibertage. SiebgróBen! 
Gute der Stuckkohle. EinfluB der Kohlenfeuchtigkeit. 
Verminderung des Schwefelgehaltes. Aussprache.

D e t e r m i n a t i o n  o f  s h a p e s  o f  p a r t i c l e s  a n d  
t h e i r  i n f l u e n c e  o n  t r e a t m e n t  o f  coa l  on  t a b l e s .  
Von Yancey. Trans.A.I.M. E. Coal Diyision. 1931. S.355/68*. 
Siebverfahren zur Bestimmung der Gestalt der Teilchen 
des Aufgabegutes. Untersuchungen iiber den EinfluB der 
Form auf das Verhalten auf den Aufbereitungsherden. 
Analysenergebnisse.

H e a t  d r y i n g  of  w a s h e d  c o a l .  Von Parmley. 
Trans. A. I. M. E. Coal Diyision. 1931. S.336/50*. Die be- 
handelte Kohle. Aufgabe auf die Trockner. Beschreibung 
der Trockner. VentiIatoren. Verhutung der Staubablagerung 
Betriebsanweisungen. Kraftbedarf. Aussprache.

D u s t  c o l l e c t i o n  in p n e u m a t i c  c l e a n i n g  p l a n t s .  
Von Patterson. Trans. A. I. M. E. Coal Diyision. 1931. 
S. 351/4. Bericht iiber ausgefuhrte Versuche. Das Birtley- 
und andere Verfahren.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
R a p p o r t  t e c h n i q u e  s u r  l es  t r a v a u x  e x e c u t e s  

p a r  1 ’ A s s o c i a t i o n a l s a c i e n n e  d e s  p r o p r i e t a i r e s  
d ’ a p p a r e i l s  a y a p e u r  p e n d a n t  l ’ e x e r c i c e  1930. 
Von Kammerer. Buli. Moulhouse. Bd. 98. 1932. H. 2. 
S. 72/118*. Oberwachungstatigkeit in der Dampfkessel- 
abteilung. Einzelbeschreibung von Explosionen und andern 
bemerkenswerten Schaden. Warmewirtschaftliche Tatigkeit. 
Elektrotechnische Abteilung.

M e a s u r e m e n t  o f  s t e a m  f l o w .  Von Williamson 
Coli. Engg. Bd.9. 1932. H.98. S. 124/6*. Verfahren zum 
Messen des Kondensates. Ableitung einer Gleichung fiir 
die Dampfdurchstrómung durch eine Offnung. Beschrei
bung eines einfachen MeBgerates. (Forts. f.)

H o w  to  o b t a i n  f 1 e x i b i I i t y  i n p i p ę  I i nes .  Von 
Cope und Wert. Power. Bd.75. 22.3.32. S. 434/8*. Der 
EinfluB eines kurzeń Kriimmungsradius auf die Biegsam- 
keit von Rohrleitungen. Anderung des Radius. Das Ver- 
halten gerippter Rohre.

P e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i  s t i  c s o f  c y c l o n e  
d u s t  c o l l e c t o r s .  Von Whiton. Chem. Metali. Ense- 
Bd.39. 1932. H.3. S. 150/1*. Aufbau einer Versuchsanlage 
Bericht iiber Versuche zur Ermittlung der Leistungs- 
charakteristik. Besprechung der Kurvenbilder.

92—98%  o f  d u s t  i n f l u e  g a s e s  r e m o y e d  a t  
M i c h i g a n  Ci t y  p l ant .  Power. Bd.75. 22.3.32. S.425/8*. 
Gunstige Erfahrungen mit Cottrell-Staubabscheidern bei 
Kohlenstaubfeuerungen. Beschreibung der Anlage. Betriebs- 
ergebnisse.

S t r ó m u n g s y o r g a n g e  u n d  B e w e g u n g s y e r h a l t -  
n i s s e  b e i  D r u c k v e n t i  1 e n s c h n e l l a u f e n d e r  K o m 
p r e s  s o  r en .  Von Lanzendórfer. Z. V. d. I. Bd. 76. 2.4.32.
S. 341/5*. Zweck der Untersuchungen. Versuche am Ventii 
im gleichbleibenden Luftstrom und am Ventil wahrend des 
Betriebes des Kompressors. Vergleich beider Versuchs- 
gruppen. Nachrechnung der Luftmengen. VentiIschluB und 
Schlufiyerspatung. Bestimmung der Ventilfedern.

Elektrotechnik.
A u t o m a t i c  u n d e r g r o u n d  s u b s t a t i o n s .  Von 

Wightman. Coli. Engg. Bd.9. 1932. H.98. S. 146/8*. Be-
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schreibung selbsttiitiger Umformeranlagen im Untertage- 
betrieb eines amerikanischen Kohlenbergwerks.

T h e  w i r i n g o f  m i n i n g  e l e c t r i c a l  e ą u i p m e n t .  
Von Ilsley und Brunot. (SchluB.) Coli. Guard. Bd. 144.
1.4.32. S. 661. Selbsttiitig wirkender Kabelschutz. Schlepp- 
kabel.

Hiittenwesen.
O b e r  d e n  Z e r f a l l  v o n  M e t a l l s u l f i d e n ,  i n s - 

b e s o n d e r e  d e s  A n t i m o n s ,  Z i n s  u n d  B l e i s  b e i  
h o h e r n  T e m p e r a t u r e n .  Von Kohlmeyer. Metali Erz. 
Bd. 29. 1932. H. 6. S. 105/13. Versuchsanordnung und-aus-  
fiihrung. Erórterung der Versuchsergebnisse.

D i r e k t e  D a r s t e l l u n g  v o n  Ma g n e s i u m - A l u m i -  
n i u m l e g i e r u n g e n  d u r c h  Sch m el zf  lu Be l e k t r o l y s e .  
Von Weiner. Z. Elektrochem. Bd.38. 1932. H.4. S. 232/40*. 
Schwierigkeiten. Versuchseinrichtung. Elektrolysen. Ermitt- 
lung der giinstigsten Arbeitsbedingungen. Messung von 
Einzelpotentialen der Elektroden.

E v a l u a t i o n  of  c oa l  f or  b l a s t - f u r n a c e  coke .  Von 
Campbell. Trans. A. I. M. E. Coal Division. 1931. S. 374/87*. 
Schwefel- und Aschengehalt im Koks. Aussprache.

Chemische Technologie.
Le t r o i s i e m e  c o n g r e s  i n t e r n a t i o n a 1 d e s  

c h a r b o n s  b i t u m i n e u x  de  P i t t s b u r g .  Von Berthelot. 
Chimie Industrie. Bd. 27. 1932. H.3. S .714/26*. Die Schwie
rigkeiten des Kohlenbergbaus. Staubkohlenfeuerung. Auf
bereitung der Kohle. Tieftemperaturverkokung. Verkokung 
bei hohen Temperaturen. Wassergaserzeugung. Chemische 
Nutzbarmachung der Kohle.

N o m o g r a m m e  z u r  U n t e r s u c h u n g  f e s t e r  
B r e n n s t o f f e .  Von Schuster. Brennstoffwirtsch. Bd. 14.
1932. H.3. S. 48/50*. Entwurf der Nomogramme. Beispiele.

La f a b r i c a t i o n  d u  c o k e  m e t a l l u r g i q u e  s p e c i a l  
a u x m i n e s  d o m a n i a l e s  f r a n ę a i s e s  d e  l a S a r r e .  
Von Sainte-Claire-Deville. Rev. ind. min. 15.3.32. H. 270. 
S. 123/30. Bericht iiber die neuern auf den Saargruben 
angestellten Versuche zur Herstellung eines brauchbaren 
Htittenkokses.

T h e  I l l i n g w o r t h  L. T.  c a r b o n i z a t i o n  s y s t e m.  
Coli. Guard. Bd.144. 1.4.32. S. 629/32*. Beschreibung je 
einer in Italien und in Frankreich errichteten Aniage. Er- 
richtung einer Aniage in Neuschottland. Versuchsergeb- 
nisse. SchiuBfolgerungen.

W i e d e r g a b e  von  Ko k s s c h l i f f e n .  Von Hock und 
Homborg. Gluckauf. Bd.68. 9.4.32. S. 354*. Erlauterung 
eines einfachen galvanischen Verfahrens zur Wiedergabe 
von Koksschliffen.

A m m o n i a k -  u n d  B e n z o l g e w i n n u n g  a u s  Ko k s -  
o f e n g a s e n  m i t  d e m  F e l d w a s c h e r .  Von Weitten- 

,hi ller. (SchluB.) Gluckauf. Bd.68. 9.4.32. S. 343/9*. Benzol- 
waschanlage: Versuchsanordnung, Vergleichsgrundlagen, 
Versuche bei Hóchstdrehzahl, Auswertung der Ergebnisse 
in Abhangigkeit vom Energiebedarf, Gegeniiberstellung 
der Wirtschaftlichkeit der beiden Waschverfahren, Ver- 
besserungsvorsch!age.

E c o n o r a i c  u t i l i z a t i o n  of  n a t u r a l  g a s .  Von 
Davis, Ihrig, Sabin und Terry. Trans. A. I. M. E. Coal Divi- 
sion. 1931. S. 388/419. Vorgange bei der Verbrennung ver- 
schiedener Brennstoffe. Messen des Heizwertes. Analysen 
kennzeichnender Naturgase. Schrifttum. Aussprache.

D i e  V e r a r b e i t u n g  v o n  K u n s t h a r z e n .  Von 
Geller. Brennst. Chem. Bd. 13. 1.4.32. S. 130/4*. Her- 
stellungsverfahren fur flussige und halbfliissige Phenol- 
harzpraparate, fiir feste GuBstoffe und PreBinischungen.

Ein  B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  de r  Ar t  d e r  W a s s e r -  
v e r b i n d u n g  i n d e n  K o h l e n .  Von Simek und Kassler. 
Brennst. Chem. Bd. 13. 1.4.32. S. 121/6*. Kennzeichnung 
der Wasserverbindung auf Grund isobarer Entwasserungs- 
kurven. Erórterung der yerschiedenen Kurven und SchluB- 
folgerungen. Schrifttum.

V e r w e n d u n g v o n  K l e i n k o k s  im E i g e n  b e t r i e b e .  
Von Kolar. Gas Wasserfach. Bd. 75. 2 .4 .32.  S. 255/62*. 
Feuerraum und Rostbelastung. Verschiedene Bauarten von 
Wanderrosten und Stokern. Drehrostgeneratoren.

Chemie und Physik.
P r o g r e s s i v e  e v o l u t i o n  of  v i t r a i n ,  d u r a i n  

a n d  f u s a i n .  Von Briggs. Coli. Engg. Bd. 9. 1932. H.98.
S. 128/30*. Die Entwicklungslinien von Vitrit, Durit und 
Fusit, dargestellt nach dem Prozentgehalt von Kohlen- 
stoff und Sauerstoff. Gruppenanordnung.

V e r g l e i c h e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  i i b e r  d i e  
B e s t i m m u n g  d e s  G e s a m t s c h w e f e l s  i n K o h l e n  
n a c h  d e r  M e t h o d e  v o n  H a c k l  u n d  E s c h k a .  Von 
Otin und Cotrutz. Brennst. Chem. Bd. 13. 1.4.32. S. 126/7. 
Untersuchungen ergeben nur geringe Abweichungen der 
beiden Verfahren.

Wirtschaft und Statistik.
T e c h n i k  u n d  W i r t s c h a f t s k r i s e .  Von Nagel. 

Z. V. d. I. Bd. 76. 2.4.32. S. 329/34. Der Begriff »Technik«. 
Trennungslinie zwischen Technik und Wirtschaft. Technik 
und Menschheit.

U n t e r s c h  i e d l i c h e  E n t w i c k l u n g  i m b r i t i s c h e n  
u n d  i m d e u t s c h e n  S t e i n k o h l e n b e r g b a u .  Von 
Jiingst. Gluckauf. Bd.68. 9.4.32. S. 349/51. Vergleich der 
Entwicklung von Kohlenfórderung, Belegschaft und Brenn- 
stoffausfuhr in beiden Landem.

B r i t i s h  c o a l s  i n  t h e  G e r m a n  m a r k e t .  Von 
Jiingst. Coli. Guard. Bd.144. 1.4.32. S. 639. Entwicklung 
der englischen Kohleneinfuhr und der Ausfuhrpreise bri- 
tischer Kohle.

H o l l a n d s  A u B e n h a n d e l  in K o h l e n  u n d  N e b e n -  
p r o d u k t e n .  Von Bóker. Ruhr Rhein. Bd. 13. 25.3.32.
S. 211/3. AuBenhandel in Steinkohle, Koks, Briketten und 
Nebenprodukten.

B a u x i t e  a n d  a l u m i n u m ,  t u n g s t e n ,  s i l v e r ,  
c o p p e r ,  l e a d  . . . .  in  1930. Von Julihn und andern. 
Miner. Resources. 1930. Teil 1. H. 9 bis 16. S. 151/383. 
Statistische und wirtschaftliche Angaben iiber die genannten 
Mineralien.

C o k e  o v e n  a c c i d e n t s  i n t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1930. Von Adams und 
Chenoweth. Bur. Min. Techn. Paper. 1931. H. 508. S. 1/33. 
Mitteilung der amerikanischen Unfallstatistik fur das 
Kokereiwesen iiber das Jahr 1930.

Verkehrs- und Verladewesen.
N o r m u n g d e r K e s s e l w a g e n .  Von Bieck. Z. V. 

d. I. Bd. 76. 26.3.32. S.311/6*. Festlegung einheitlicher 
Abmessungen und Bauarten der Kesselwagen und ihrer 
Zubehórteile.

M a u g h a n  a n t i - b r e a k a g e c o a l  l o a d i n g  a ppa -  
r a t u s .  Coli. Guard. Bd.144. 1.4.32. S.636*. Beschreibung 
einer Einrichtung zum Umschlagen der Kohle aus Gtiter- 
wagen in Schiffe, die eine Zerkleinerung der Stiickkohle 
verhiitet.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor V o g e l s a n g  vom 1. Mai ab auf ein 

weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei dem 
Verein fiir die bergbaulichen Interessen in Essen,

der Bergassessor S t e i n b r i n c k  vom 15. April ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Lehrtatigkeit 
an der Bergschule in Bochum,

der Bergassessor Dr.-ing. B ó r g e r  vom 1. April ab 
auf weitere neun Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 
ais Gewerberat im braunschweigischen Staatsdienst.

Der Erste Bergrat J e s s e  von dem aufgelósten Berg- 
revier Clausthal-Zellerfeld ist zum 1. Mai in den Ruhestand 
versetzt worden.

Dem Bergassessor B r u c k n e r  ist zwecks Beibehaltung 
seiner Tatigkeit ais Direktor und GeneralbevoIlmachtigter 
der Gewerkschaft Walter, Unternehmen fiir Schachtbau 
und Grubenausbau in Essen, die nachgesuchte Entlassung 
aus dem Staatsdienst erteilt worden.

Gestorben:
am 13. April in Silschede der Bergwerksdirektor i. R. 

Friedrich K a l t h o f f ,  ehemals Leiter der fruhern Gewerk
schaft Ver. Trappe, im Alter von 68 Jahren.


