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Kritik und Durchfiihrung von Kohlenberechnungen1.
Von Dr. Karl L e h m a n n , Essen.

In den hinter uns liegenden Jahren der wirtśchaftlichen 
Erstarkung Deutschlands, die unter andcrem durch eine 
erhóhte Kohlenfórdcrung und weitgehende- Kohlenyered- 
lung gekennzeichnet warcn, wurden wiederholt von be- 
rufener und nicht berufener Seite Zahlen iiber die deutschen 
Steinkohlenvorrate sowie diejenigen von einzelnen Kohlen- 
gebicten angegeben, die in starken Widerspriichen zu- 
einander standen. So schwankten z. B. die Angaben fiir 
die Gesamtvorrate des Altreiches zwisehen 14,5 Mil
liarden und 289 Milliarden t. Ahnlich war es mit Zahlen 
iiber auBerdeutsche Kohlenvorrate, Die Tagespresse gab 
z. B. im Jahre 1937 die Steinkohlenvorrate Deutschlands 
zu 289 Milliarden t an und in der gleichen Aufstellung 
die von RuBland zu 75 Milliarden, die deutschen also 
rd. viermal grófier ais die russischen. Ein Jalir spiiter 
wurden die Vorrate von RuBland in einer gróBeren Arbeit 
zu 1200 Milliarden t  angegeben, also gerade umgekehrt, 
dic russischen rd. viermal grófier ais die deutschen.

Es ist verstandlich, dali solche Unterśchiede in den 
Vorratszahlen auch grofie Schwankungen in der Berech
nung der Lebensdauer des Bergbaues bedingen, fiir die 
deutschen Vorrate z. B. zwisehen 100 und 2000 Jahren, 
so daB Fehlschliisse von amtlichen Steilen bei der Bc- 
nutzung unrichtiger Zahlen nicht ausbleiben kónnen. Es 
erscheint daher angebracht zu priifen, worauf diese 
groBen Unterśchiede beruhen, sowie ob und wie sie sich 
vermeiden oder vermindern lassen.

Kritik der Kohlenberechnungen.
Wie bei allen Rechenvorgiingen treten auch hier 

verineidliche und unvermeidliche Fehler auf.

V e rm e id  1 ich e  F e h le r .
1. Die fehlende Bezugsangabe.

Notwendig ist die genaue Abgrenzung der bcrechneten 
Mengen nach Teufe und Schichten. Es ist klar, daB 
Vorratszahlen bis 1000 m Teufe geringer sein mussen 
ais solche bis 1200, 1500 oder gar 2000 ni. Ebenso sind 
die Zahlen verschieden bei Zugrundelegung der Kohlen- 
arten je nach geoiogischen oder handelsiiblichen Grund- 
satzen. Diese decken sich im allgemeinen nicht, weil dic 
geologische Gliederung unabhangig von der Verwendung 
der Kohle nach rein stratigraphischen Gesichtspunkten 
durchgefiihrt ist, wahrend bei der handelsiiblichen Gliede
rung mehr dem Inkohlungsgrad der Kohle Rechnung 
getragen wird. So kommt es, daB z. B. im Ruhrbezirk die 
Fettkohlenschichten nach der geoiogischen Gliederung 
von Flóz Plalihofsbank ausschlieBlich bis Flóz Katharina 
einschlieBlich reichen, wahrend die handelsiiblichc Ein
teilung zwisehen rd. 1S und 29 o/o fliichtigen Bestandteilen 
schwankt, derart, daB z. B. im Dortmunder Bezirk die 
untere Begrenzung bei Flóz Finefrau und die ohere bei 
Flóz Anna liegt gegenuber dem Gladbecker Bezirk mit 
der unteren Grenze bei Flóz Róttgersbank 1 und der oberen 
iiber Flóz G, d. h. dem obersten Flóz der Gaskohlen- 
schichten. Hier rechnet deinnach die ganze Gaskohle prak-

1 V ortrag, gehalten in der Sitzung des Fachausschusses fiir Berg- 
w irtschaft beim Verein fiir die bergbaulichen Interessen in Essen am 
21. MSrz 1941.

tisch zur Fettkohle, dic untere Fettkohle dagegen zur 
EBkohle. Die gleichen Verschiebungen treten in allen 
anderen Schichten ein, begriindet in der Anderung des 
Gehalts an fliichtigen Bestandteilen von Westen nacli 
Osten. Schon die ailgemeine Bezeichnung stimnit nicht 
iiberein. AAagerkohlc kennt das Rheinisch-Westfalische 
Kohlen-Syndikat nicht, dafiir aber Anthrazit. Die Gaskohlcn- 
und Gasflammkohlenschichten sind zusammengefaBt, so 
dali Berechnungen nach beiden Einteilungen selbstverstand- 
licli ganz verschiedcne Werte erbringen miissen. Eine 
genaue Bezugsangabe ist daher unbedingt erforderlich, 
wie das in der Technik sonst allgemein iiblich ist, z. B. 
bei der Bezeichnung »Geschwindigkeit je Stunde« oder 
»Leistung je  Mann und Schicht«. Fehlen die Bezeichnung 
der Teufe und der Schichtenabgrenzung sowie die Angabe 
der Zeit oder des Bezugsjahres, wie es bei den meisten 
Veróffentlichungcn der letzten Jahre der Fali war, so 
vcrlieren die Berechnungen praktisch jeden Vergleichswert.

Wie ich feststellen kónnte, hat man bei Erórterungen 
iiber die Kohlenvorrate oft aneinander vorbcigesprocheii, 
weil man mit nicht vergleichbaren Zahlen arbeitctc, 
zweifellos meist unbewrulit, in vielen Fallen aber auch 
mit einer gewissen Absicht.

2. Die unrichłźge Bauwiirdigkcilsabgremung.
Ober die fiir die Kohlenberechnungen so uberaus 

wichtige Frage der Abgrenzung der Bauwiirdigkeit 
lierrschen leider noch sehr verschiedene Ansichten, von 
denen die wichtigsten kurz angefiihrt werden so llen:

Bei der im Jahre 1913 auf Grund des Beschlusses 
des 11. Internationalen Geologen-Kongresses in Stock- 
holm von 1910 durch dic Preufiische Geologische Landes- 
anstalt durchgefuhrten Berechnung »der Stein- und Braun- 
kohlem orratc des Deutschen Reiches‘« wurde unter- 
schieden zwisehen der Vorratsklasse I: S ic h e rc  V o r ra te  
(actual), der Vorratsklasse II: W a h r s c h e in l ic h e
(probable) und der Vorratsklassc III: M ó g lic h e  (possible) 
Vorrate.

Die Vorratsklasse 1 umfaBte dic Gebiete, in denen 
eine Berechnung auf Grund tatsachlicher, genauer Kcnntnis 
der Machtigkeit und der Verbreitung der Flóze móglich 
war. Die Vorratsklasse II erstreckte sich auf solche Gebiete, 
bei denen nur annaherungsweise eine SĆhatzung gegeben 
werden kónnte, und die Vorratsklasse III auf solche 
Gebiete, fiir die Schatzungen in Zahlen nicht móglich 
waren, bei denen man sich daher auf ailgemeine Angaben, 
wie erheblich, mafiig usw., beschranken muBte.

K ukuk und M in tro p , die die Berechnung fur den 
rechtsrheinischen Steinkohlenbezirk damals durchfuhrten-, 
unterschieden davon abweichend zwisehen a b s o lu t  b au - 
w ii r d i g  e n , r e 1 a t i v b a u w u r d i g e n  und u n b a u -  
w iird ig e n  Flózen. Unter absolut bauwurdigen Flózen 
verstanden sie solche, dic schon mit Vorteil gebaut 
worden waren oder nach bergmannischen Erfahrungs- 
grundsatzen ohne Riicksicht auf die Machtigkeit vor- 
aussichtlich gebaut werden konnten. Ais relativ bauwiirdig

! Oluckauf 49 (1913) S. 1045.
- Oliickauf 49 (1913) S. 1.
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bezeichneten sie die iibrigen Flóze mit rnelir ais 0,30 m 
reiner Kohlcnmachtigkeit. Alle Koliienśtreifen und -packen 
unter 0,30 ni sowie diejenigen in unreinen FIózen wurden 
von ihnen ais unbauwurdig angesehen.

Bei einem im Oktober 103S vom Reicliswirtschafts- 
ministerium vorgelegten Fragebogen zur Erm ittlung der 
Kohlenvorratc Deutschlands wurde unterschieden zwischen 
sicheren, waHrecheinlichen und móglichen Vorraten. Ais 
s ic h e r e  Vorratc sollten die am 1. Oktober 1938 »aus- 
gerichteten« bauwiirdigen Kohlenmengen augegeben 
werden, ais w a h r s c h e in l ic h e  alle bauwiirdigeii Kohlcn- 
mengen, die nach Abzug der sicheren Vorrate im 
»voraussichtlichen Baufeld iiber der tiefsten Fórdersolile« 
anstehen oder im »Unter\verksbau« gewonnen werden 
sollen. Ais m óg ł i che Vorrate sollten alle bauwiirdigeii 
Kohlenmengen gelten, dic nach Abzug der sicheren und 
wahrscheinlichen Vorrate bis zu einer Teufe von 1200 m 
im voraussichtlichen Baufeld anstehen.

Es leuchtet ein, daB die nach diesen drei Grund- 
siitzen errechneten Kohlenvorratszahlen unmóglich iiber- 
einstimmen kónnen. So ist es auch zu erklaren, daB die 
nach dem Vorschlag des Reichswirtschaftsministeriums 
festgestellte sichere Kohlenmenge nur einen Bruchteil der 
nach den friiheren Orundsatzen ermittelten ergab. Diese 
vom Reichswirtschaftsministerium vorgeschlagene Ein- 
teilung muB ais unzweckmaflig abgelehnt werden. Sie 
mag fiir dic Ermittlung von Erzvorraten recht brauchbar 
sein, weil man dabei gut tut, nur solche Vorrate ais sicher 
anzusehen, dic durch die Ausrichtung nachgewiesen sind, 
solche ais wahrscheinlich, die iiber der tiefsten Fórder- 
sohlc und bis etwa 20 m darunter abzuglich der sicheren 
Vorrate anstehen und solche ais móglich, die dariiber hin
aus sich errechnen lassen.

Bei der Ablagerung der Kohle in FIózen und der, 
abgesehen von kleinen Veranderungen der Flózmachtigkeit, 
durcligehenden Bestiindigkeit iiber ganze Kohlenbecken 
hinweg sollte man aus rein praktischen Uberlegungen 
heraus die Berechnungen aufstellen nach »sicheren«, swahr- 
scheinlichen« und »móglichen« Vorraten. Unter sicheren 
Vorraten sollen die Flóze bis zu der Teufe erfaflt werden, 
die nach dem jeweiligen Stand der Technik ais erreichbare 
tiefste Baugrenze anzusehen ist; diese liegt im Ruhrgebiet 
zur Zeit bei 1200 m, im schlesischen Bezirk allgemein 
bei 1000 m. Es ist kein Grund vorhanden, die gleichen 
f*ettkohlenflóze z. B., die bei einer Sattelaufwólbung in 
geringen Teufen liegen und durch Abbau genau bekannt 
sind, etwa bei dem Hinabtauchen in der Nachbarmulde 
in grófiere Teufen von 800 bis 1000 in nicht ais sichere 
Flózvorrate anzusehen. Nach dem Stand der heutigen 
Bergbautechnik sind diese Flóze sicher zu gewinnen. 
Die Vorriite unter 1200 in bis etwa 1500 m sollte man 
ais »wahrscheinliche« ansprechen und diejenigen unter 
1500 m ais »mógliche«. Die Flóze in der sicheren Abbau- 
zone (also bis 1200 m) werden unterteilt in »bauwiirdige«, 
»bedingt bauwurdige« und »unbauwiirdige«. Unter bau- 
wiirdigen FIózen sind diejenigen zu verstehen, die sich 
nach dem jeweiligen und absehbaren Stand der Abbau- 
technik wirtschaftlich abbauen lassen, unter bedingt bau- 
wiirdigen diejenigen Flóze, die zwar abbautechnisch her- 
cingewonnen werden kónnen, aber aus wirtschaftlichen 
Griinden nicht oder nur zu bestimmten Zeiten, namlich 
bei geeigneter Preis- und Lohngestaltung. Ais unbau
wurdig sind alle Flóze ohne Riicksicht auf ihre Machtigkeit 
anzusprechen, die weder bauwtirdig noch bedingt bau- 
wurdig sind. Die Machtigkeit der Flóze soli bei diesen 
Uberlegungen keine ausschlaggebende Rolle spielen. Es 
ist bekannt, daB machtige Flóze wegen zu grofier Unrein- 
heit oder schlechten Nebengesteins oder groBer Brand- 
gefahr unbauwurdig oder nur bedingt bauwiirdig, ge- 
ringmachtige Flóze aber in steiler Lagerung bei guter 
Flózausbildung (wenig Berge, gutes Nebengestein) bau- 
wurdig sein kónnen. Wenn man neben den bauwiirdigen 
und bedingt bauwiirdigen bei den unbauwiirdigcn FIózen

alle Flóze bis zu 50o/o Asche1 und 30 cm Machtigkeit* 
einsetzt, dann hat man beim Zusammenfassen aller drei 
Gruppen, »bauwiirdig«, »bedingt bauwiirdig« und »unbau- 
\viirdig«, eine Kohlenberechnung nach geologischen Ge- 
sichtspunkten, die gelegentlich gewisse Bedeutung haben 
kann, wenn man z. B. an die unterirdische Vergasung der 
Kohle denkt. Die bauwiirdigen und bedingt bauwiirdigen 
Flóze stellen diejenigen Flóze dar, die sich abbautechnisch 
hereingewinnen lassen wurden, wenn man auf die W irt
schaftlichkeit keine Riicksiclit ninimt, wahrend die bau- 
wurdigen Flóze allein den Kohlenvorrat ergeben, der nach 
abbautechnischen und wirtschaftlichen Grundsatzen er- 
mittelt wird. E r entspricht im Sinne der stcuerlichen 
Einlieitsbewertung den abbauwiirdigen FIózen, wahrend 
die bedingt bauwiirdigen Flóze in den sechsjahrigen Fest- 
stellungszeitraumen nur eingesetzt werden diirfen, wenn 
sic tatsachlich abgebaut werden. Hier wird dic Notwendig- 
keit, den Bezugsfaktor »Zeit« mit anzugeben, klar er- 
sichtlich.

Eine Unterteilung der »wahrschein 1 ichen« und »móg- 
liclien« Vorr;ite in bauwiirdige, bedingt bauwiirdige und 
unbauwurdige Flóze erscheint nicht angebracht, weil es 
sich eben nach dem Stand der Abbautcchnik um unsichere 
Vorrate handelt. Bei der erwiesenen Verschlcchterung der 
Flózausbildung nach der Teufe durch erhóhte tektonische 
Einwirkungen erscheint es ausreichend, wenn man bei der 
Ermittlung der »wahrscheinlichen« und »móglichen« Vor- 
rate nur dic bei dfcr Errechnung der sicheren Vorrate 
eingesetzten bauwiirdigen Flóze berucksichtigt. Das schlieBt 
nicht aus, daB in spateren Zeitniumen nach entsprechender 
Weiterentwicklung der Abbautcchnik ein Teil der Vorr;ite 
ais bedingt bauwiirdig anzusprechen ist. Entscheidend muB 
aber immer der erreichte und absehbare Stand der Abbau- 
technik sein.

Kohlenvorrate in unverritzten Feldesteilen sollte inan 
nicht, wie bisher iiblich, ais wahrscheinliche oder mógliche 
ansehen, sondern sie bis 1200 m Teufe ais sichere be- 
tracliten, insofern durch Fund- und Tiefbohrungen sowie 
Aufschlusse in Nachbarfeldcrn die Schichtenfolge einwand
frei erkannt ist und sich markschciderisch darstellen laBt. 
Man wird allerdings gut daran tun, bei der Abgrenzung 
in bauwiirdige und bedingt bauwiirdige Voriiite recht vor- 
sichtig zu sein und in Zweifelsfallen vorziehen mussen, 
den gróBten Teil der Vorrate nur ais bedingt bauwiirdig 
anzusprechen, bis einwandfreic AufschlieBungsarbeiten eine' 
genaue Unterteilung crmóglichen.

Es erscheint fiir den Bergbau unerlafilich, sieli iiber 
diese wichtigc Frage der Bauwiirdigkeitsabgrenzung auf 
irgendeinen Vorschlag zu einigen, im besonderen, weil 
neben den oben angefiihrten drei Berechnungsarten noch 
eine Anzahl anderer daraus herriihrender Abwandlungen 
im Gebrauch ist. Der von mir gemachte Vorschlag ist seit 
vielen Jahren praktisch erprobt und auch von rein wissen- 
schaftlichen Stellen ais zweckmaBig angesehen worden. 
Er entspricht auch dem vom FachausschuB fiir rohstoff- 
liche Kohlenforschung des Bergbau-Vereins vorbereiteten 
Fragebogen zur Erfassung der verfiigbaren Kohlenarten3.

3. Unrichtige Beredtnung der Verluste.
Hierbei handelt es sich nicht etwa um die grundsatzliche 

Frage der Beriicksichtigung der Verluste beim Abbau und 
der Gewinnung der Flóze4, sondern um die Tatsache, daB

1 Kohle mit einem Bergegehalt von mehr ais 50%  gilt warmetechnisch 
nicht mehr ais Brennstoff.

2 Bei Mźichtigkeiten unter 30 cm kann man nicht m ehr von FIózen, 
sondern nur noch von »Kohlenstreifen* sprechen, die bergbaulich be- 
deutungslos sind.

3 Oluckauf 75 (1939) S. 773.
4 Man unterscheidet am besten zwischen »Abbau-« und *Gewinnungs- 

verlusten«. Zu den A b b a u v e r l u s t e n  rechnen die Kohlenmengen, die 
dem Abbau durch Anstehenlassen in Sicherheitspfeilern aller Art, in Aus- 
waschungs-, Vertaubungs-, Verdriickungs- und sonstigen Stórungszonen 
verlorengehen. Unter die O e w i n n u n g s v e r l u s t e  fallen diejenigen, die 
im Abbaubetrieb durch unvolIstSndiges Aufladen, Stehenlassen von Kohlen- 
pfeilern und -beinen, durch die A bbauart (z. B. Bruchbau), durch Brand- 
felder, W assersacke, Oasausbriiche, tektonische Stórungen oder auch 
starken G ebirgsdruck bedingt sind, ferner die in der Fórderung und Auf-
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manchenorts rein rechnungsmaflig die Verluste falsch er- 
inittelt werden. So habe ich wiederholt feststellen kónnen, 
dafi Gewinnungśyerjuste mit rd. 25 o/o in Rechnung gesetzt 
und danebeu dann noch besondere Abziige geinacht werden 
fiir Abbauverluste, w'as an und fiir sich natiirlich richtig 
ist. Falsch ist aber, diese beiden Prozentsatze zusammen- 
zuzahlen und den anteiligen Hundertsatz von dem Gesamt- 
vorrat abzuziehcn. Richtig ist vielmehr, zunachst die 
Abbauverluste abzusetzen und dann von dem verbleibenden 
Restvorrat den Gewinnungsverlust in Abzug zu bringen. 
An einem praktischen Beispiel, das ais Grenzfall gelten 
kann, mag dies erlautcrt werden. Bei 5 0 o/o Abbauverlust 
und 50 o/o Gewinnungsverlust wurde bei der ersten, der 
falschen Rechnung des Zusammenzahlens nichts mehr fiir 
den Abbau ubrigbleiben; bei der zweiten, der richtigen 
Rechnung bleibt zunachst die Halfte fiir den Abbau tibrig; 
davon gehen 50»/o. bei der Gewinnung verloren, so dafi noch 
25o/o der Fórderung verbleiben. Dic Erklarung liegt ganz 
eirtfach darin, dafi man von den Mengen, die iiberhaupt 
nicht abgebaut w'crden, auch keinen Gewinnungsverlust 
absetzen darf. Wahrend nach meinen Erfahrungen all- 
gemein dic Kohlemnengen zu hoch erm ittclt werden, liegt 
in diesem falschen Rechnungsvorgang die wohl einzige 
Quelle der Minderung der Kohlenvorratszahlen, die selbst- 
verst;indlich zu verstopfen ist.

U n v e rm e id l ic h e  F e h le r .
1. Die tnangelhafte Flozprojektion.

Dieser Fehler mufi bei der Kohlenbcrechnung ais der 
schwerwiegendste angesprochen werden. Jeder, der einmal 
Kohlenberechnungen hat durchfiihren mussen, weifi, dafi 
mit der richtigen Darstellung der Flózfiilirung alles steiit 
und fallt. Wenn es sich um eine Teilkohlenberechnung 
in einem engbegrenzten Abbau- oder Baufeld handelt, dann 
lassen sich die Fehler in der Flózfiilirung auf ein Mindest- 
mali herabdriicken; sobald aber die Berechnung in die 
Breite und dic Teufe geht, treten immer grofie Schwierig
keiten auf. Trotz aller Bemiihungen der geologischen 
Wissenschaft wie auch der markscheiderischen Praxis ist 
es bisher noch nicht gelungen, die Grofitektonik der 
Kohlenlagerstatten auch nur einigerinafien zu klaren. Dic 
widerstreitendsten Meinungen herrschen noch vor. Erinnert 
sei nur an die Unterschicde der Trogvorfaltung nach 
B ó t tc h e r  und der sie ablehnenden Ansichten vieler 
Geologen, wie K ukuk, K e l l e r  usw. Wie sich das in der 
Praxis auswirkt, geht aus Abb. 1 mit erschreckender 
Deutlichkeit hervor. In dem Querschnitt des Ruhrkohlen- 
bezirks, der nach der Linie Dorsten-Hattingen verlauft, 
ist das Flózlecre eingetragen nach Anlagen des im Jahre 
193S crschienenen Buches von Kukuk »Geologie des nieder- 
rheiniscii-westfalischen Steinkohlengebietes«, und zwar 
einmal nach der Darstellung auf der Tafel 3 und ein 
anderes Mai nach der Tafel 7. Beide Schnittlinien liegen 
unmittelbar nebeneinander, weisen aber, wie die mafistab- 

N

bereitung abgehenden, kurz alle Kohlenmengen, die zw ar im Abbaufeld 
rechnungsmaflig anstehen, aber aus den genannten Orunden nicht zum 
Verkauf gelangen (siche auch die Ausfiihrungen uber Abbau- und Ver- 
satzfaktor*), Gluckauf 76 (1940) S. 48.

liche Abbildung zeigt, Unterschiede in der Hóhenlage des 
Flózleeren von durchschnittlich 2000 m auf, in der 
Lippemulde sogar von iiber 3000 m. Fiir die eine Dar
stellung zeichnet Kukuk allein, die andere stammt von 
Kukuk und O b e r s te -B r in k .  Selbst wenn den beiden 
Verfassern der ungewóhnlich groBe Unterschied entgangen 
sein sollte, zeigt allein schon das Vorhandenscin der beiden 
Darstellungsarten in demselben Buch von zwei anerkannten 
Geologen die Schwierigkeit der Materie recht deutlich. 
Noch krasser wird dies beleuchtet, wrenn man neben den 
beiden Kurven die Darstellung nach Bóttcher betrachtet. 
In der Emschermuldc wird das Flózleere nach Kukuk bei 
rd. 2600 m Teufe erreicht, nach Kukuk und Oberste-Brink 
bei 5900 m und nach Bóttcher bei 10 100 m. Der Unter
schied zwischen der ersten und letzten Kurve macht rd. 
7500 m, also 400°/o Fehler aus.

Es bedarf keiner weiteren Erorterung, dafi Kohlen
berechnungen, nach den beiden verschiedenen Grund- 
siitzen vorgenommen, zu unvergleiehbaren- Ergebnissen 
fiihren mussen. Ahnliches gilt fiir die anderen Steinkohlen- 
bezirke, so dafi Bcrechnungen, die die 1000-m-Grenze iiber- 
schreiten, immer mit sehr groBer Vorsicht zu bewerten sind. 
Dieses Beispiel zeigt auch deutlich auf, wie unendlich 
wichtig es fiir den Bergbau ist, Klarheit in die Karbon- 
tektonik zu bringen.

2. Die fehlerhafte Er m ii tłum’ der Elózmdchtigkeilen.
Wenn auch der bei der Ermittlung der Flózflache in 

die Rechnung eingehendc Fehler wohl der gróflte und am 
schwierigsten auszumerzende ist, wie aus den vorstehenden 
Ausfiihrungen deutlich hervorgeht, so bildet doch die 
mangeihafte Bestimmung der Flózmachtigkeiten eine zu- 
satzliche Fehlerquelle, die ganz zu beseitigennie gelingen 
wird. Dies mag Fernerstehende uberraschen, weil man

Abb. 2. Machtigkeitsschwankungen 
von Efi- und Fettkohlenflózen.

allgemein mit Recht der An- 
sicht ist, dafi, wie bereits ein- 
gangs ausgefuhrt, die Kohlen- 
flóze auf Grund ihrer geolo
gischen Entstehung im ab- 
sinkenden Becken uber ganze 
Bezirke, ja oft iiber verschiedene 
Lander hinweg iiberraschend 
gleichmafiig ausgebildet sind. 
Aber auch hier gilt das W ort: 
sNichts ist bestandiger ais der 
Wechsel.« Dasselbe Kohlenflóz, 
das iiber weite Gebiete hinweg 
ais leitend festgestellt ist, kann 
in einem einzigen Grubenfeld, 
ja sogar in einer Bauabteilung 
solchen Schwankungen in der 

Ausbildung unterworfen sein, dafi die sorgfaltigsten Voraus- 
berechnungen vóllig unzutreffend werden. Dies geht deut
lich aus Abb. 2 hervor. Solche Machtigkeitsschwankungen

Oorstener Śatte/ 
tcoo

Stockumer Sattel

Lippe Muldę ćmscher Cssener Muldę

m m ii Flozleeres nach Kukuk
_____  « - /Oberste-Brink
_____ » - Bóttcher

Abb. 1. Querschnitt durch den Ruhrkohlenbezirk.
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kónnen in der Entstehung begriindet sein, aber auch durch 
Vorgange bei der Gebirgsbildung (tektonischen Druck). Die 
Schwankungen erster Art lassen sich durch eine sorgfaltige 
Karticrung sowie die Ermittlung von Kurven gleicher Flóz- 
und Bergemittelmachtigkeiten bis zu einem gewissen Grade 
beriicksichtigen, nicht aber die Machtigkcitsschwankungen 
tektonischer A r t I h r e  Vorhersage ist iiberhaupt nicht 
móglich; sie treten sowohl streichend ais auch einfallend 
an den am wenigsten vermuteten Stellen auf und bringen 
nicht nur grofie Abbauverluste oder ganzlichen Ausfall 
sonst bauwiirdiger Flóze2, sondern auch sehr unangenehme 
betriebliche Stórungen mit sich. Man tu t daher gut, bei 
der Ermittlung der Machtigkeiten recht vorsichtig zu sein 
und nicht das arithmetische, sondern das gewogcne Mittel 
einzusetzen und etwaige Abrundungen eher nach unten ais 
nach oben vorzunehmen.

3. Die unrichtige Ermittlung der Abziige.
Wird das Produkt Flachę X  Machtigkeit, das die an- 

stehende Kohle in Kubikmetern ergibt, mit dem spezifischen 
Gewicht vcrvielfacht, so erhalt man den Kohlenvorrat in 
Tonnen. Hiervon sind dann noch entsprechende Abstriche 
fiir die Abbau- und Gewinnungsverluste zu machen. Dar- 
iiber bestehen leider noch keine einheitlichen Richtlinien. 
In vielen Bezirken, z. B. in Oberschlesien, werden Abzugc 
nicht gemacht, in anderen wieder rechnet man 1 m* 1 t, 
wodurch je nach dem spezifischen Gewicht der betreffen
den Kohlenarten Abziige von rd. 25 bis 35 o/o vorgenommen 
werden. Dariiber hinaus findet man ófter noch Berech- 
nungen mit weiteren Abziigen fiir besondere Abbauverluste. 
Es wird nicht móglich sein, fiir alle Kohlenbcrechnungen 
einheitliche Richtlinien festzulegen, wohl aber diirfte sich 
durch órtliche Untersuchungen erreichen lassen, daB ein 
HóchstinaB an Genauigkeit erzielt wird. Entsprechende 
Vorschliige werden im nachstehenden noch gemacht.

Durchfiihrung der Berechnungen.
Eine eingehende Erorterung des Rechnungsvorganges 

ist hier nicht beabsichtigt, sondern es soli nur versucht 
werden, diejcnigen MaBnahmcn zu beleuchten, die ge
eignet sind, die genannten unverineidlichen Fehler auf ein 
MindestmaB zu beschriinken3. Es wurde bereits darauf 
hingewiesen, daB die gróBte Fehlerquelle in der Erm itt
lung der Flózflache (streichende Lange x  flachę Bauhóhe) 
zu suchen ist, und zwar in den Fallen, wo es sich um 
Vorratsberechnungen ganzer Grubenfelder oder Bergbau- 
gebiete bis zu grófieren Teufen von 1000 m und mehr 
handelt. Hier muB zunachst darauf verwiesen werden, daB 
es unumganglich ist, sich fiir die Darstellung der Flóz- 
fiihrung nicht nur auf Querschnitte zu stiitzen, wie das 
in vielen Fallen gehandhabt wird, sondern auch auf 
Langs- und Langenschnitte. Dadurch ergeben sich an den 
Schnittpunkten der Schnittlinien Zwangskonstruktionen, 
die etwaige Fehler bei einseitiger Benutzung von Quer- 
schnitten sofort aufzeigen. Dazu mussen von dem hangend- 
sten, dem liegendsten und mehreren mittleren Flózen, min
destens aber einem mittleren Flóz, Linien gleicher Tiefen- 
lage gezeichnet werden, wodurch man ein HóchstinaB an 
Genauigkeit erreicht. Empfehlenswert ist es ferner, mit 
móglichst groBen MaBstaben zu arbeiten, weil sich dabei 
die Unebenheiten besser bemerkbar machen. Bei Kohlen- 
vorratsberechnungen fiir ganze Bergbaugebiete solite man 
den MaBstab von 1: 25000 nicht unterschreitcn. Freilich

1 Dic M Schtigkeitsveranderungen auf tektonischer G rundlage bringen 
groBe Fehler in die Kurvenkonstruktion, so da8 solche D arste llungenseh r 
mit Vorsicht zu verwenden sind.

2 Bei 10 in die Rechnung ais bauw iirdig eingesetzten Flózen von durch- 
schnittłich 1 m MSchtigkeit hat der Ausfall oder auch H inzutritt eines 
FISzes einen Fehler von 10% zur Folgę.

Die Ausfuhrungen beziehen sich auf Steinkohle, im besonderen die 
Ruhrkohle. Oanz allgemein gesehen, haben sie aber auch gewisse Otiltigkeit 
fiir andere M ineralien, namentlich die Braunkohle.

ist diese Forderung leicht gestellt, aber schwer durch- 
gefiihrt. Nach einer uberschlaglichen Berechnung wurden 
dabei z. B. fiir die Ermittlung des Kohlenvorrats im 
Ruhrgebiet etwa 50 Blatter in DIN A 1 (Bildgrólie 
500 x  750 mm) erforderlich sein. Wenn man Grundrisse 
bei den Teufen — 500, — 1000, — 1500, — 2000, — 3000 und
-  4000 legt, dazu je Blatt 1: 25000 8 Schnitte anfertigt,
6 Tiefenlinienplane verschiedener Flóze, 3 Piane mit Linien 
gleicher Flózmachtigkeiten und ferner noch weitere Piane 
fiir Linien gleicher Gasgehalte, Senkungsplane usw., also 
je Grundblatt etwa 35 Risse herstellt, dann ergeben sich 
fiir das ganze Gebiet etwa 1050 Risse. Dic Durchfiihrung 
einer Flózprojektion mit anschlieBender Kohlenberechnung 
wiirde nach diesen Richtlinien bei 2 Arbeitskraften einen 
Zeitbedarf von etwa 4 Jahren bedingen. Will man einen 
móglichst hohen Grad von Genauigkeit erreichen, dann 
miiBte man versuchen, die Grofitektonik mit geophysi- 
kalischen Hilfsmitteln und durch Niederbringung einiger 
Kernbohrungen von unteren Sohlen aus so weit zu klaren, 
daB die Fehler in der Darstellung, wie sie die Abb. 1 
zeigt, auf ein tragbares MaB beschrankt werden. Das ist 
sicherlich eine weitgesteckte Aufgabe, die erhebliche Mittel 
und geschultc Arbeitskrafte erfordert, die aber bei der 
groBen Bedeutung der Kohlenschatze fiir die deutsche 
W irtschaft ais sehr bedeutungsvoll und auch vordringlich 
anzusehen sein diirfte. Nach iiberschlaglicher Rechnung bc- 
triigen dabei die Gesamtkosten, auf 1 t abbauwiirdige Kohle 
umgerechnet, hóchstens 0,001 Słpf. Bei dieser Gelegenheit 
wurden auch andere, zur Zeit noch recht unklare Fragen 
der GroB- und Kleintektonik, der Gasfiihrung, Temperatur- 
zunahme usw. der Klarung nahergcbracht. lin besonderen 
miiBte das Augenmerk gerichtet werden auf dic Vorhersage 
der kleinen tektonischen Stórungen, die sich. erfahrungs- 
gemaB in allen Bezirken mit zunehmender Teufe ein- 
stcllen. Es sind das Druckauslósungen an Blattern, dic 
spieBwinkelig zum Streicheu verlaufen, durch markscheide
rische Projektion gar nicht oder nur ungeniigend vorhcr- 
gesagt werden kónnen, zwar keine groBen Schubweiten 
aufweisen, dafiir aber den Abbau sehr stark beein- 
trachtigen und erschweren. Auf die geologischen Besonder- 
heiten dieser Stórungen werde ich an anderer Stelle 
dcmnachst zuriiekkommen.

Bezuglich der Fcststellung der Machtigkeit der Flóze 
ist bereits das Erforderliche gesagt, nahere Ausfuhrungen 
diirften aber noch iiber die Erm ittlung der V e r lu s te  zu 
machen sein. Die Abbauverluste lassen sich, soweit sie 
durch Anstehenlassen von Kohlen in Sicherheitspfeilern 
aller Art, in Auswaschungs-, Vertaubungs-, Verdriickungs- 
und sonstigen Stórungszonen bedingt sind, durch Ab- 
greifen auf dem Grubenbild verhaltnismafiig leicht er- 
mitteln. Soweit sie nicht bekannt sind, wie z. B. bei 
Stórungszonen, verbleibt immer noch eine groBe Un- 
sicherheit in der Rechnung. Noch schwieriger ist aber die 
Festlegung der Gewinnungsverluste. Man kann diese durch 
eine rein betriebstechnische oder eine mehr markscheide
rische Berechnung ermitteln. In beiden Fallen ist die Ein- 
setzung des richtigen spezifischen Gewichts Voraussetzung. 
Fur Teilberechnungen, die nur einzelne Kohlenarten um- 
fassen, kónnen deren spezifische Gewichte eingesetzt 
werden. Handelt es sich jedoch um eine Kohlenberechnung 
fiir einen ganzen Bezirk, wie im folgenden unterstellt 
werden soli, dann ist es zweckmaBig, das gewogcne Mittel 
vorher zu berechnen. Nachstehend wird eine solche 
Rechnung aufgcstellt, und zwar einmal nach dem Stand 
der heutigen Forderung und ferner nach dem Kohlen- 
vorrat bis 1200 und 2000 m Teufe. Die spezifischen 
Gewichte werden eingesetzt fiir die Gas- und Gasflamm- 
kohle zu 1,27, fiir die Fettkohle zu 1,30 und fiir die 
Magerkohlc zu 1,38'. Dann ergibt sich folgende Rechnung:

1 Diese Berechnung wurde im Jahre 1937 durchgefiihrt nach der 
U ntergliederung M agerkohle, Fettkohle, Gas- und Gasflamtnkohle, wie sie 
handelsliblich war.
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1. Nach der heutigen Fórderung
2. Nach dem 

bis — 1200m Teufe
K ohlenvorrat 

bis — 2000 m Teufe

An- Spez. w 9 f . 's 
anteif a  fe  -Sr

Qe-

-  «  ts-
Oas- 11. Gas
flammkohle 
F e ttkoh le . . 
M agerkohle

%
21 X 1,27 — 27 
66 X 1,30 =  85 
13 X 1,38 =* 18 

im gcw. Mittel 1,30

%
29 X 1,27 =  37 
49 X 1,30 =  64 
22 X 1,38 =  30

1,31

%
46 X 1,27 =  5S 
41 X 1,30 =  54 
13 X 1,38 =  18

1,30
also im Mittel der 3 Berechnungen =  1,30

lin gewogenen Mittel der 3 Berechnungen erhalt mail also 
das spezifische Oewicht fiir die Ruhrkohle zu 1,30.

Der Erm ittlung des G e w in n u n g s v e r lu s te s  werden 
folgende angenomraene Rechnungselemente zugrunde 
gelegt:
E inheitsflache............................................................. =  1 m*
Maęhtigkeit, 0,90 K ohle-(-0,10 Berge . . . .  =■-- l in  
Spezifisches Oewicht fiir Kohle im gewogenen

Mittel aller K o h le n a r te n ...............................= 1,3
Spezifisches Gewicht fiir B e rg e .........................  2,2!
Raumgewicht2 fiir 1-m3-W a g e n .........................  0,83 t
Klaube- und W aschverluste .................................... 15o/o
Daraus errechnet sich 1 m 3 anstehende Kohle zu 1,3001

Davon gehen ab durch V e r lu s te  :
a) bei der Gewinnung und Fórderung 5 bis

15o/o - im Mittel 10 o/o . ...............................  0 ,1391
Verbleibt an R o h fó rd e ru n g .........................  1,251 t

b) bei der Aufbereitung 5 25 o/o ? im Mittel
15o/o ..................................................................  0 ,1881
V e r w e r tb a r e  F ó r d e r u n g .........................  1,063 t

Bei dem Raumgewicht von 0,S3 t  fiir l-m3-\Vagen 
errechnet sich der Beladungsfaktor
fiir die Rohfórderung zu 1,251 x 0 ,8 3  . . . . - l ,0 3 8 t 
fiir die verwertbare Fórderung zu 1 ,063x0,83 =  0,8821

Den Beladungsfaktor, der seit Eirifflhrung der verwert- 
baren Fórderung aus dem Gewicht der abgesetztcn ver- 
wertbaren Fórderung geteilt durch die Anzahl der Wagen 
errechnet wird, liabe ich im Mittel von rd. 30 Schacht- 
anlagen zu 0,88 t  fiir den l-m ;l-Wagen feststellen kónnen3.

Dadurch ergibt sieli eine gute Obereinstimmung mit 
der Yorgenannten Rechnung, so daB man fiir den Ruhr- 
kohlenbezirk bei Durclifiihrung von Kohlenberechnungen, 
dic sich auf groBe Teufen erstrecken, zur Beriicksichtigung 
der Gewinnungśyerluste ais »Berechnungsfaktor« einsetzen 
kann

1 in3 1 t vervvertbarer Kohle.
Will man in Sonderfallen die Rohfórderung zugrunde 
legen, dann muB man rechnen

1 m3 -  1,25 t.

Die vorstehende Rechnung kann man in groBen Ziigen 
iibcrpriifen durch eine Erm ittlung des Berechnungsfaktors 
an Hand des Grubenbildes, was oft gewiinscht wird, z. B. 
bei Austausch von Feldesteilen, wo es schwer halt, die 
verwertbare Fórderung zu bestimmen. Dabei wird von 
einer angenommencn Einheitsflache von 1 m2 ausgegangen, 
einer Machtigkeit von 1 m reiner Kohle ohne Berge- 
verunreinigung und einem spezifischen Gewicht wie oben, 
von 1,3 im gewogenen Mittel aller Kohlenarten.

1 Die Berge aus Mitteln oder vom Hangenden und Liegenden sind 
stark mit Kohle durchsetzt, daher das geringere spez. Oewicht gegeniiber 
reinem Schiefer und Sandstein. Eingesetzt wurden 55%  Berge X 2,8, 40% 
Kohle X 1,3 und 5%  Schwefelkies X  5,0.

2 Man konnte bei solchen Rechnungen ebenso wie beim Holz (Fest- 
m eter und Raummeter) zwischen Festtonne (ft) und Raumtonne (rt) unter
scheiden und dadurch die O bersichtlichkeit wesentlich erhóhen.

3 Den W assergehalt kann man praktisch vernachlassigcn, besonders 
im Hinblick auf das Bestreben der Kohlenwirtschaft, die Ballaststoffe 
W asser und Berge immer mehr zu verm indern.

Daraus errechnet sich 1 ms anstehende
Kohle z u .............................................. 1,3001

Davon gehen ab durch V e r lu s te :
a) bei der Gewinnung und Fórde

rung, 5 — 15o/o im Mittel IO0/0 --- 0 ,130t
b) bei der Berechnung nach dem RiB 

(unvermeidbarer Ausfall an Stó- 
rungen) 6 — 18o/0 =  im Mittel 12o/o =  0,1561

Ab fur Verluste ...................................  0 ,2861 0,286 t

Verwertbare K o h le .................................... 1,0141
.Daraus ergibt sich der Berechnungsfaktor zu 1 ni3 =  1 t.

Einer naheren Erlauterung bedarf noch der Abzug von 
12o/o fiir die Berechnung nach dem RiB. Es handelt sich 
hierbei um unvermeidbare Ausfalle an Storungen, dadurch 
hervorgerufcn, daB sich bei Sprtingen infolge des Ein- 
fallens von rd. 65° zwischen den beiden Kreuzlinien des 
hangenden und liegenden Teiles Kohle nicht gewinnen laBt, 
die auf den Grubenbildern aber fast immer ais abgebaut 
gekennzeichnet w ird1. Das riihrt daher, daB bei den 
MaBstiiben von 1 : 2000 und weniger der sóhlige Kreuz- 
linienabstand nur von einer gewissen Sprungweite, etwa 
von 10 111 Verwurf an, praktisch dargestellt werden kann. 
Dies ist aus Abb. 3 deutlich zu ersehen. Auf eine 
Einheitsflache von 100x 100 m bezogen (unter der 
Voraussetzung, dafi im Ruhrbezirk im Durchschnitt alle 
100 m eine Stórung angetroffen w ird), entsteht bei einem 
Verwurf von 5 111 ein Kohlenausfall von 3,2o/o, bei 10m 
Verwurf von 6,30/0. Die Zahlen dariiber hinaus gehen aus 
der nachstehenden Ubersicht hervor.

Sóhliger Kreuzlinienabstand, 
Sprungeinfallen 65°, -streichen 50°.

Flózeinfallen 10° 30 0 60°

Seigere
Sprunghóhe Sóhliger Kreuzlinienabstand in m

m
1,00 0,45 0,45 0,43
2,00 0,92 0,91 0,85
3,00 1,38 1,36 1,28

1,704,00 1,84 1,82
5,00 2,30

4,60
2,27 2,13

10,00 4,54
22,70

4,26
50,00 23,00 21,30

100,00 46,00 45,40 42,60
200,00 92,00 90,80 85,20

W ahrend es bis zu Verwiirfe.ii von 10 m praktisch kaum 
moglich ist, den Kohlenausfall im Grubenbild zeichnerisch 
darzustellen, und die Kohlenbcrechnung um diesen Betrag 
unrichtig wird, kann man dariiber hinaus in vielen Fallen 
beobachten, dafi auf den Grubenbildern die Stórungs- 
flachen auch bei grófieren Verwiirfen mit abgeschrafft sind, 
wie dies Abb. 4 einwandfrei erkennen laBt. Dies riihrt in 
der Hauptsache daher, dafi in den verdriickten Abbau
strecken nach crfolgtem Verhieb der Flóze die Kreuzlinien 
kaum festzustellen sind, in vielen Fallen auch eine be
sondere Aufnahme aller Abbaustrecken nicht erfolgt, son
dern lediglich das obere und das untere Ort eingemessen 
werden. In Abb. 4 errechnet sich fiir den vorlicgenden 
Flózaussclmitt ein Verlust an Abbauflache von 13o/0. Wenn 
man also an Hand des Grubenbildes Kohlenberechnungen 
vornimmt, mufi man fiir den unvermeidlichen Ausfall an 
Storungen einen Abzug von rd. 12 0/0 machen, wie das in 
der obigen Berechnung geschehen ist.

Diese Rechnungsart gilt, wie bereits gesagt, fiir 
grófiere KohIenvorratsermittlungen, wobei natiirlich er- 
forderlichenfalls noch Abzuge fiir Abbauverluste (Kohlen- 
mengen in Sicherheitspfeilern aller Art, Auswaschungs-, 
Vertaubungs-, Verdriickungs- und sonstige Stórungszonen)

1 Dasselbe gilt entsprechend auch bei Biattern.
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ywS '̂ ’m Yerwurf XXX 
$25xS Aasfall 1,3%.
(beiogen auf eine tinhtitsfl&cbe KO*iOOni) 
sofiliger Kreuzliniensbstsnd 0S2m

10m Verwurf Sm Verwurf
Aus fal/6,3% Ausfdll 3,2%

(bezogen aut eine Einheitsf/ache tco*Wm} 
sotiliger KreujUniensbstand - 
t,6w !,3m

I Abb. 3. Verluste durch Stórungen bei Ver\vurfs\veiten von 1 bis 10 m.

zu machen sind. In Sonderfallen, wie z. B. in Oberschlesien, 
w ird man gut tun, beim Abbau sehr reiner Flóze, die einer 
Aufbereitung nicht bediirfen, den Berechnungsfaktor von 
Fali zu Fali zu ermitteln. Nach meinen Feststellungen 
kommt man hier in manchcn Fallen zu einem Faktor 
von 1 m3 - 1 ,1-1 ,2  t, wobei aber noch grofie Abziige 
fiir Abbauverluste gemacht werden miissen, die stellen- 
weise bis zu 40 o/o betragcn. Bei Kohlenberechnungen 
fiir groBe Teufen wird man zweckinafligerweise auch 
fiir Oberschlesien den Berechnungsfaktor fiir die 
Beriicksichtigung der Gewinnungsverluste zu 1 m* — l t  
annehmen, weil zukiinftig die meisten Flóze aufbereitet 
werden miissen und sich • die Verluste im Abbaufeld 
zwar yerringern, aber nicht ganzlich vermeiden lassen. 
Dazu treten noch die besonderen Abbauverluste. Die 
bisher vorliegenden Kohlenberechnungen, die unter 
Einsatz des Faktors 1 m3=  1,25 t zustande gekommen 
sind, erscheinen nach diesen Ausfiihrungen ais zu hoch.

Es sei ausdriicklich bemerkt, daB sich die vorstehen- 
den Berechnungen und Oberlegungen mehr auf prak- 
tische Erfahrungen a is 'a u f  genaue wissenschaftliche 
Versuche stiitzen. Derartige Untersuchungen sind meines 
Wissens noch nicht oder wenigstens nicht in ausreichen- 
dem Umfange durchgefiihrt worden. Ihre baldige In- 
angriffnahme ist aber unerlaBlich, wenn man in diese 
stark umstrittene, fiir den Bergbau sehr wichtige Frage 
volle Klarheit bringen will.

Baufelder. Eine weitere Untergliederung bei den Kohlen 
arten nach geoiogischen und handelsiiblichen Gesichts 
punkten, ferner nach den petrographischen Gefiigebestand

Jiłye/rrluft tt/t bt-r ■

; *

Auswertung und Darstellung.
Bei der verhaltnismaBig groBen Arbeit, die eine 

umfassende Kohlenberechnung mit sich bringt, empfiehlt 
sich eine wreitgehende A u s w e r tu n g . Sie muB móg
lichst stark gegliedert und ausgebaut sein, damit sie 
recht vielseitig verwendet werden kann. So wrird es z. B. 
unerlaBlich sein, die Berechnung zu unterteilen in die 
einzelnen Kohlenarten, die verschiedenen Teufenstufen 
und in yielen Fallen auch in die vorhandenen Schollen und

Abb. 4a. Auszug aus dem Grubenbild; 
unrichtige Darstellung.
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teilen unter Herausstellung der Hauptyerwendung, z. B. 
»vorwiegend geeignct fiir Schwelung und Hydrierung, 
Verkokung, Vergasung, Brikettierung, Hausbrand, Kessel- 
feuerung usw.«, wird ausgezeichnete Unterlagcn abgeben 
fiir dic zur Zeit sehr wichtigen Fragen der Kohlen- 
veredlung. Dadurch kann eine Berechnung erheblich an 
W ert gewinnen.

Empfehlenswert sind ferner Angaben iiber anstehendc 
Tonnen je m2, durchschnittliche Flózmiichtigkeit, mittlere 
Baumachtigkeit, Summę der anstehenden Flózfliiclic und 
mittlere Abbauflachc je in? gefórderter oder anstehendcr 
Kohle sowie noch weiterer fiir die Betriebsstatistik

bedeutungsvoller Zahlen, die von Fali zu Fali verschieden 
sind.

Eine geschickte D a r s te l lu n g  ist nicht minder
wichtig. Sie erfolgt zunachst in Tafeln und erganzend 
dazu in Schaubildern. Durch wohliiberlegtc Ausgestaltung 
der Tafeln und eine iibersichtliche Anordnung der Schau- 
bilder śoll das Ergebnis der Kohlenberechmmg, móglichst 
viclseitig gegliedert, allen Benutzern sofort verstandlich 
sein. Uber die Anlage solcher Tafeln und Schaubildcr sollen 
hier weitere Vorschlage nicht geinacht werden; sie sind 
von Fali zu Fali verschiedcn. Es sei nur darauf hingewiesen, 
daB es sich empfiehlt, aulier den allgemein bekannten 
Schaubildern noch Risse abgebauter und anstehender 
Kohlenmachtigkeiten, Linicn gleichcr Kohlenmachtigkeiten 
und, daraus abgeleitet, Linicn gleicher Senkung vor-
zuschen. Je weitgehender die Auswertung und Darstellung 
getrieben wird, desto mehr lohnt sich die Kohlenberechnung 
und desto iióher wird sie von dem Benutzcr eingeschatzt. 
Man tut hierbei besser zuviel ais zuwenig.

Z u sa m m e n fa s su n g .
Dic Durclifiilirung von Kohlenvorratsberechnungcn ist 

mit einer gróBeren Anzahl von Fehlern behaftet, wovon sich 
einige wenigc ausschciden lassen, dic meisten aber, wic 

z. B. die mangelnde Kcnntnis der Flóz- 
fiihrung und -machtigkeit, sich nach wie 
vor ais unvermeidliche Fehler auswirken 
werden. Der Erm ittlung der Abbau- und 
Gewinnungsverluste ist besondere Sorgfalt 
zu widmen. Baldigc exakt wissenschaftlichc 
Untersuchungen dieser Art sind dringend zu 
empfehlen. Zum Ausgleich der Gewinnungs- 
verluste kann man mit Vorteil den Be- 
rechnungsfaktor 1 m3 1 t v c r w e r tb a r e r  
F ó r d e r u n g  anwenden. Die Abbauverluste 
sind nótigenfalls vorher nach Berechnungen 
auf dcm RiB von dem Gcsamtkohlcnvorrat 
abzusetzen. Fiir dic Ermittlung der Roh- 
fórderung rechnet man zwcckmafiigerweise 
1 m3 1,25 t. Bei der Verwendung von 
Kohlcnvorratszahlen ist es erforderlich, die 
Bezugszahlen, also Teufe und Zeit sowie 
gegebenenfalis auch die geologische Ab- 
grenzung, anzugeben. Móglichst wcitgehendc 
Auswertung der Berechnung und geschickte 
Darstellung der Ergebnisse sind dringend 
zu empfehlen.

Abb. 4b. Auszug aus dem Grubenbild; 
berichtigte Darstellung.

Abb. 4a und b. Yerlustc durch Stórungen.

Gliederung und Ausbildung der oberen Kreide im mittleren Ruhrgebiet 
unter Beriicksichtigung der wichtigsten Leitversteinerungen.

Von Professor Dr. Paul K ukuk  und Dr. Dora W o la n s k y , Bochum.
(Mitteilung aus der Geologischen Abteilung der Westfalischen Berggewerkschaftskasse.)

Hierzu die Tafel 2.
In seinem 1938 erschienenen Werke »Geologie des 

niederrheinisch-westfalischen- Steinkohlengebietes« gibt 
Kukuk auf S. 412 eine Ubersichtstafel, in der die Gliede- 
rung der Oberkreideschichten innerhalb des Ruhrbezirks 
nach den Ergebnissen der neuesten Forschungen zu- 
sammengestcllt ist. Da vielfach gerade auch in berg
mannischen Kreisen iiber die Einstufung bestimmter, 
kennzcichnender Horizonte innerhalb des Mergcldeck- 
gebirges noch Unklarheiten herrschen, erschien es an- 
gebracht, diese maBgebliche Gliederung móglichst augen- 
fallig und noch weiter ins einzelnc gehend, ais cs 
seinerzeit moglich war, fiir die Allgemeinheit zur Dar
stellung zu bringen. Zu diesem Zwecke wurde im »Geo- 
logischen Museum des Ruhrbergbaues« zu Bochum kiirzlich 
eine von den Verfassern entworfene und von Biirovorstcher 
B u r k h a r d t  gezcichnetc Schautafel aufgestellt, die in 
iibersichtlicher Form dic Gliederung und Ausbildung der 
Oberkreideschichten, erganzt durch die Abbildungen der

bezeichnenden Leitversteinerungen, dem Beschauer vor 
Augen fiihrt (s. Tafel 2), eine Veranschaulichung, wie sie im 
Fachschrifttum bislang nur selten versucht worden ist. Da
bei wurde besonderer W ert darauf gelegt, die Fossilien 
nach Moglichkeit in ihrer Ganze unter W ahrung der 
aufierćn Form und Hervorhebung der kennzeichnenden 
Skulpturlinien zeichnerisch wiederzugeben. Es sei ausdriick- 
lich betont, daB diese Zusammenstellung, besonders was 
die Angaben iiber die petrographische Ausbildung der 
Schichten betrifft, auf die Verhaltnisse im mittleren Ruhr
gebiet zugesclmitten ist; dagegen konnten einzclne órtliche, 
aber im allgemeinen unwesentliche Abweichungen, die sich 
namentlich in den Randgebieten bemerkbar machen, nicht 
beriicksichtigt werden.

Die im folgenden dargestellten Verhaltnisse sind im 
iibrigen durch die Profile zahlreicher Abteufschachte, wie 
Hugo Ost, Kónig Ludwig 7/8, Adolf von Hansemann 4/5, 
Minister Stein 5 und 6, PreuBen-Grevel, Grimberg 4,
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Humbert, Schlagel und Eisen 7, Graf Scliwerin 4, Ickeru 3, 
Recklinghausen Ost, Westfalen 3, Sachsen 3, Brassert 3 
und Haus Adcn 2, die seit 1934 durch die Verfaśser ein- 
gehend verfolgt worden sind, immer aufs neue bestatigt 
worden.

Im einzelnen briiigen die drei ersten Spalten der 
Schautafel die allgemein giiltige stratigraphische Unter
teilung der Oberkreidestufen unter Angabe der im Ruhr- 
gebiet beobachteten Schichtenmaćhtigkeiteii zur Darstellung. 
Die vierte Spalte gibt die jeweils bezeichnende fazielle 
Ausbildung der Schichten an. Ln der fiinften Spalte ist 
schlieBlich die Zoneneinteilung auf Grund leitender Ver- 
steinerungen dargestełlt, die in der letzten Spalte unter 
Hinziifiigung wichtiger begleitender Formen zeichuerisch 
wiedergegeben werden.

Fiir die Oberkrcidegliederuńg wird heutzutage in erster 
Linie die Muschelgattung' In o c e ra m u s  herangezogen, und 
zwar wegen ilires haufigen Auftretens sowie auf Grund 
der guten Unterscheidungsmóglichkeiten der einzelnen 
kennzeichnenden Arten. Bcispielsweise besteht das bei 
einem SęKachtabteufen im Deckgebirge aufgesammelte 
Fóssilmaterial durchschnittlich zu einem weit iiber- 
wiegenden Hundertsatz aus Inoceramenschalenresten. Fast 
ebenso hedeutungśvoll ist die Klasse der KopffiiBer, die 
in Gestalt der Ainmoniten und Bclemniten zahlreiche 
wichtige Leitfossilien lieferl. Einige andere haufig auf- 
tretende Formen, zu denen in erster Linie die Seeigel 
gehóren, wurden erganzend mit beriicksichtigt.

Die Ablagerungen beginnen, dem zeitlicheu Ablauf 
entsprechend von unten nach oben angeordnet, mit dem 
T r a n s g r e s s io r i s k o n g lo m e r a t  des C e n o m a n s , das 
fast im ganzen Bezirk in mehr oder minder groBer Machtig
keit verbreitet ist und je nach der Beschaffenheit des 
vorkreidezeitlichen Untergrundes entweder sehr grob, mehr 
ais kopfgroBe Sandsteingerólle fiihrend, oder, wie iiber 
weicherem, schiefrigem Untergrund, auch feinkórnig und 
nur einige Zentimcter stark entwickelt sein kann. Sehr 
haufig folgt dariiber noch das bekannte T o n e is e n s te in -  
k o n g lo in e r a t ,  das stel len weise auch das Transgressions- 
kongloinerat vóllig yertreten kann. Ais Leitversteinerung 
kommt gelegentlieh ein kleiner, schlanker Belemnit, Neo- 
hiboliies ultimus, vor. Der dunkle, auf Grund der Glaukonit- 
fiihrung graugrunc, mergelige sogenannte E s s e n e r 
G ru n s a n d  ist wohl das auffalligste und daher am 
weitesten bekannte Glied des Cenomans, ziunal im Westen 
des Bezirks, siidwestlich einer Linie Dorsten Reckling- 
hausen- Dortmund- Unna, diese Griinsandfazies das ge
samte Cenoman umfafit. Seine bergwirtschaftliche Be- 
deutung liegt in seinen wasserstauenden Eigenschaften, die, 
abgesehcn vom Osten des Bezirks, ein Eindringen der 
Deckgebirgswasser in die Steinkohlengebirgsschichten unter 
normalen Verhaltnissen verhindern. Ais Leitversteinerungen 
gelten u. a. die mit gezahnelten Langsrippen versehene 
Muschel Pccten aspcr fiir den tieferen sowie der recht 
yerschiedenartig ausgebildete, beknotete Ammonit Schlocn- 
bachia i'arians fiir den hóheren Teil; auch Seeigel kommen 
vor. Kennzeichnend ist ferner das Auftreten von hellen, 
graugelben Phosphoritknollen im Griinsand iiber dem 
Konglomerat.

Nach dem Hangenden zu gelit der Essener Griinsand 
in der Mitte des Bezirks allmahlich in einen hellen, 
gelblich-weifien, harten Mergelkalk iiber, der haufig 
/uunterst einzelne groBe, fast Schwarz wirkende, ver- 
streute Glaukonitkórncr fflhrt und in dieser Ausbildung 
sehr bezeichnend ist. Weiter nach oben zu kónnen die Kalkę 
fast weifi und splitterhart werden und sind dann praktisch 
so gut wie fossilfrei. Ais Leitfossil hat der kniftig be- 
rippte Ammonit Acanthoceras rhotomagensc zu gelten. 
Haufig wird das Cenoman durch eine geringmachtige 
kalkige »Knollenbank« abgeschlossen, die ais wichtigste 
Form den meist durch ein konisch abgestumpftes 
Alveolenende gekennzeichneten Belemniten Actinocamax 
plenus fuhrt. Erwahnt sei hier, daB die geschilderte 
Dreigliederung des Cenomans sich mit der Unterteilung

in unteres, mittleres und oberes Cenoman nicht vóllig 
deckt. Unter Beriicksichtigung der Faziesverhaltnisse kann 
vielmehr der Essener Grunsand noch Teile des unteren 
sowie auch des oberen Cenómans mit umfassen, wie 
anderseits im Beckeninneren dic Grunsandausbildung nur 
noch die untersten Lagen des Cenomans einschlielit. Der 
Bergniann bezeichnet das Cenoman vielfach, soweit es 
griinsandig entwickelt ist, zusammehfasserid ais »Grunen 
Mcrgel«.

Das U n te r tu r o n  umfaBt die meist wcichen, oft 
griinlichgrau gefarbten, an der Basis gelegentlieh rótlichen 
Kalkmergel der L a b ia tu s s c h ic h tc n ,  auf Grund der 
stets niassenhaft lagenweise auftretenden. bezeichnenden 
flachen, zungenfórmigen Schalenrestc von /noceramus 
labialus der am besten erkennbare Horizont innerhalb des 
WeiBen Mergels. Das M i t te l tu r o n  fiilirt neben hellen 
Mergelkalken dic beiden fiir die Gliederung wertvolIen 
Horizonte des B o ch tim er und des S o e s te r  G ri in s a n d e s . 
Der crste ist dunkel graugriiti, wenn auch meist nicht ganz 
so dunkel gefarbt wie der Essener Griinsand, und setzt 
sich dort, wo er voll entwickelt ist, aus einer Wechsel- 
folgc glaukonitischer Tonbanke und eigentlicher Griin- 
sandbanke zusammen. Stratigraphisch ist er ais eine kiisten- 
nahe Fazies der Lamarckischichten anzusprechen und 
fiilirt daher im wesentlichen die gleiche Fauna. Der 
bekannte, jetzt verstorbene Heimatforscher Konrektor 
La u r e n t  (Hórde) beobachtete in der Dortmunder Gegend 
das besonders haufige Auftreten des kleinen langsgerippten 
Brachiopoden Terebrałulina r i gida. Ostlicli der Linie 
Dortmund—Recklinghausen liegt iiber dem Griinsand eine 
Zone harter, heller Mergelkalke, die durch das haufige 
Auftreten von Hornsteinlagen sowie durch das lioch- 
gewólbte, aber nur selten vorkommende Leitfossil 
/noceramus lamarcki gekennzeichnet sind. Darauf folgt der 
»Soester Griinsand«, der sich von dem erstgenannten durch 
seine lebhafte, meist giftgriine Farbę abhebt und haufig 
von hellen róhrenartigen Gebilden, die von Kalkschwammen 
oder Wurmbauten herriihreii, durchzogen wird. Nicht selten 
werden Seeigel und Fischwirbel gefunden. Die bestachcltc 
Muschel Spondylus spinosus gilt bis zu einem gewisseti 
Grade ais Leitfossil.

Im Westen des Bezirks, wo die gesamten Lamarcki
schichten in Griinsandfazies ausgebildet sind, iiberlagert 
der giftgriine Soester Grunsand den graugriirien Bochumer 
Griinsand unmittelbar; es gehórt dann schon einige 
Aufmerksainkeit dazu, diese beiden Horizonte auseinander- 
zuhalten. Nach dem Inneren des Munsterschen Kreide- 
bcckens zu, etwas siidlich der Lippe, veriieren die beiden 
Ciriinsande infolge des Zuriicktrctens des Glaukonitgehaltś 
mehr und mehr ihre griine Farbę und gehen schlieBlich 
in graue sandige Lagen innerhalb der sie einschlieBenden 
Mergelkalke iiber. Abteufschachte im nordlichen Teil des 
Reviers, wie z. B. Brassert 3, Sachsen 3, Westfalen u. a. 
mehr, haben daher die Griinsande nicht mehr angetroffen. 
Es kónnen jedoch noch iiber die Lippc hinaus sandige 
Einlagerungen innerhalb der Mergelkalke festgcstellt 
werden, die diesen bemerkenswerten Horizonten ent- 
sprechen und auf die bei stratigraphischen Vergleich'en be
sonders geachtet w'erden so llte1.

Den AbschluB der Turonschichten nach dem Hangenden 
zu bilden harte, helle Mergelkalke, die die S c a p h i te n -  
und S c h lo e n b a c h is c h ic h tc n  umfassen. Da die Leitform 
Scaphi/es geiniizi auBerordentlich selten isi, zieht man 
zweckmaBigerweise die gleichmaBig konzentrisch gerippte 
Muschel Inoceramus striatoconcentricus. ais Anhalt heran. 
Der gewólbte, sehr charakteristische, haufig auftretende 
inoceramus sc/iloenbachi ist dagegen ungeinein bezeichnend 
fiir das obere Turon. Audi Seeigel sind in den hóheren 
Turonschichten sehr haufig, und zwar sowohl der rundliche 
Echinocorys ais auch der herzfórmigc Micraster bzw. 
Epiaster. Ohne leitende Fossilfunde sind die Scaphiten- 
und Schloenbachischichten dagegen im Profil nicht genauer

1 Vgl. Kukuk a. a. O. Tafel X u. XI.
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zu trennen. Es sei hier darauf hingewiesen, dali in berg- 
mannischen Kreisen vielfach noch die friiher gebrauclite 
Bezeichnungsweisc »Brongniartiplaner« und »Cuvieri- 
planer« auf die Lamarcki- bzw. Schloenbachischichten an
gewendet wird. Auf Grund der allgemein anerkannten 
Umbenejmung der Formen sollten jedoch die alten Bc- 
zeichnungen zur Vermeidung von Irrtiimern nicht mehr 
gebraucht werden. Der »WeiBe Mergcl« des Turons ist, 
soweit er nicht schon abgetrocknet ist, ais Kluftwasser- 
horizont bekannt.

Der Ubergang zum hangenden E m s c h e rm e rg e l  voll- 
zieht sich allmahlich, indem sich nach dem Hangenden 
zu eine oft inchrere Meter machtige, schlierig-knollige 
Wechsellagerung von hellen Mergelkalk- und dunklen 
Mcrgelbanken einstellt. Strenggenommen, darf man den 
Beginn des Oberturons erst bei dem ersten Auftreten des 
Inoceratnus schtoenbachi ansetzen; da das E*rscheincn dieser 
Form aber hiiufig nur von einem Zufallsfund im jeweiligen 
AufschluB abhangt, geht man in der Praxis nach petro- 
graphischen Gesichtspunkten vor und laBt das Turon dort 
beginnen, wo das Gcbirge Heller, kalkiger und harter wird

- so daB z. B. beim Abteufen vielfach von der Arbeit 
mit dcm Bohrhammer zur SchieBarbeit iibergegangen 
werden muB und wo unter dem fast durchweg trockenen 
Emscher die ersten Wasserzufliisse auftreten. lin all- 
gcmeinen deckt sich die petrographische Grenze mit der 
stratigraphischen jedoch recht gut.

Der machtige, gleichmaBig ausgebildete, tonige, nach 
oben zu sandig werdendc E m s c h e r m e r g e l ,  der »Grane 
Mergel« des Bergmanns, kann nur an Hand seiner Fossil- 
fiihrung weiter unterteilt werden. Man unterscheidet nach 
kennzeichnenden Inoceramen die In v o lu tu s -  (und 
K o e n e n i-)  s c h ic h te n ,  dic U n d u la to p l ic a tu s s c h ic h -  
ten  und die C o r d if o rm is s c h ic h te n .  Die involuten Ino
ceramen haben eine fast glatte, stark eingerollte linkę sowie 
eine klcinere, gerippte rechte Klappe. Der Inoceramus 
undulato-plicatus ist auf Grund der radial gewellten Schale 
und seiner Grofiwiichsigkeit leicht kenntlich. Auch der 
Inoceramus cordiformis ist durch die kraftig gewólbtc 
Schale, einen breiten hinteren Fliigel und die Radial- 
furche hinreichend charakterisicrt. Einige bemerkenswerte 
Ammonitenformcn, das gekielte, stark berippte Peroniceras, 
der regelmśiflig beknotete Texanites pseudotexanum  sowie 
das glatte, ungekielte Hauericeras clypeale, und — mit 
dem Oberen Emscher — auch Belcmnitcn treten liinzu. 
Der Radialskulptur zeigende Inoceramus cardissoides, der 
gelegentlich ais Leitform fiir das hangende Untersenon 
herangezogen wurde, ist hier ausdriicklich nicht erwahnt 
worden, da neuere Feststellungen ergeben haben, daB diese 
Art schon im Mittelemscher beginnt und wreit in das Unter
senon hineinreicht. AuBerdem wird sie liaufig mit dem 
aufierlicli ahnlichen Inoceramus pachii verwechselt. Der 
Emscher ist bis auf die oberen, gelegentlich Kluftwasser 
fiihrcnden Lagen stets trockcn.

Beim folgenden Untersenon ist eine óstliche und 
westliche Ausbildung zu untcrscheidcn, die etwa durch 
eine Linie in Richtung Liinen -D iilm en voneinander getrennt 
werden. Im ostlichen Teil bleibt die gleichmaBige, graue, 
mergelige Ausbildung der Schichten bestehen, im Westen 
schalten sich, durch sich verzahnende Obergange ver- 
bunden, sandige Kalkmergcl, Sande und Sandkalke ein. 
Daher riihrt die in bergmannischen Kreisen gebriiuchliche 
Benennung »sandiger Mergel«. Wenngleich die alter. 
Bezeichnungen »R e c k 1 i n g h a u s e r  S a n d m e r g c k ,  
» H a l te r n e r  Sande« und » D u lm e n e r  S an d k a lk e«  heute 
in der urspriinglichen Form nicht mehr aufrechtzuerhalten 
sind, da sie zum Teil gleichaltrigen, nur faziell ver- 
schiedenen Schichten entsprechen, so sind sie auf der Tafel

doch noch erwahnt worden, da diese Begriffe sich in berg
mannischen Kreisen weitgehend eingebiirgert haben. Es sei 
aber ausdriicklich darauf aufmerksam gemacht, daB die 
Benennungen sich nur ungefahr mit der nebenstehenden 
stratigraphischen Gliederung decken. Das gegenseitige 
Verzahnen und Ineinander-Obergreifen soli im iibrigen auch 
durch die angewendeten Zickzacklinien verdeutlicht werden. 
Die P in n if o rm is -  und P a to o te n s is s c h ic h te n  lassen 
sich an Hand von Fossilien gut belegen. Leitend ist im 
ersten Falle der meist groBwiichsige, kraftig langsgerippte 
Inoceramus pinniformis, im zweiten der ziemlich spitz zu- 
laufende und durch in bestimmten Abstanden starker 
hervortretende konzentrische Rippen gekennzeichnetc 
Inoceramus patootensis. Das glatte, gekielte Hauericeras 
pseudogardetti sowie die stiellose Seelilie Marsupitcs 
ornatus sind wichtige begleitende Formen. Unsichcrcr ist 
noch dic selbstandige Ausscheidung der durch das Auf
treten des ■ u. a. mit einem stumpfen SchloBkantenwinkel 
versehenen, gleichmaBig gerippten Inoceramus balłicus 
gekennzeichneten hangenden B a lt ic u s s c h ic h te n j  die 
aber auf Grund unserer bisherigen Erkenntnisse berechtigt 
erscheint.

Neben der Inocerainengliederung ist vom Obcrcmschcr 
an auch die von R ie d e l1 geschaffene Einteilung nach 
Belemniten zu verwenden, die die Formen nach dem Ver- 
haltnis von Alveolcnticfe zu Rostrumlange einstuft. Dic 
rein sandigen Schichten des Untersenons sind namentlich 
im Nordwcstcn des Bezirks dafiir bekannt, daB sie liaufig 
in Form von Schw'immsand unangenehm in Erscheinuiig 
treten.

Fiir die Unterteilung des Oberscnons schlieBlich wurde 
die von G ie r s 2 aufgestellte Gliederung in den Beckumer 
Bergen gewahlt, da der Bergbau sich diesem Faziesbereich 
in der Gegend von Ahlen am meisten nahert, wahrend das 
Obersenon-Gebiet wreiter im Nordwesten in Richtung auf 
Munster und die Baumberge zu in abselibarer Zeit nicht 
in den Bereich bergbauliclier Aufschliisse geraten diirfte. 

.Das Obersenon der Beckumer Hochflache besteht aus einer 
Wechselfolge von Kalkmergel- und Mergelkalksteinbanken, 
denen órtlich ais Auslaufcr der westlich entwickelten 
Fazies Kalksandsteinbankchen zwischengelagert sind. 
Neben dem weltweit verbreiteten, durch reich vcriistelte 
GefaBfurchen und tiefe Alveole gekennzeichneten Lcit- 
fossil Belemniiella mucronata sind die unteren Mukronaten- 
schichten noch von dem eigentiimlich beknoteten Ammo- 
niten Dechenoceras coesfeldiense, die mittleren von dem 
aberranten, schneckenfórmig aufgerollten Ammoniten 
Bostrychoceras polyplocum  begleitet. Die oberen Mukro- 
natenscKichten sind im Miinsterschcn Kreidebecken nicht 
mehr zur Ablagerung gekommen.

Auf weitere Einzelheiten beziiglich der Ausbildung 
und Fossilfiihrung der Obcrkreidestufen kann in diesem 
Rahmen nicht eingegangen werden; es sei deswegen auf 
die Ausfuhrungen der Verfasser in Abschnitt XIII des 
eingangs erwahnten Werkes von Kukuk verwiesen. Bei der 
Schaffung der Gliederungstafel kam cs hauptsachlich dar
auf an, die wesentlichsten Gesichtspunktc der Kreide- 
gliederung, crgiinzt durch die Veranschaulichung der Leit- 
formen, fiir dic Allgemeinheit klar und iibersichtlich heraus- 
zustellen, um so mehr, ais diese Gliederung, dic sich 
auch mit den Forschungsergebnisseii der Reichsstelle fiir 
Bodenforschung3 deckt, yielleicht im einzelnen móglicher- 
weise spaterhin noch erganzungsbediirftig ist, aber im 
ganzen gesehen, fiir die Zukunft mafigebend sein wird.

1 Jahrb. PreuB. Geol. Landcsanst. 51 (1930) S.605.
3 Zentralbl. f. M ineralogie, Abt. B 1934, S. 471.
3 Vgl. R ie d e l  a .a .O . und B e y e n b u r g :  Z. Dtsch. Oeol. Ges. 86 

(1934) S. 152.



222 O l u c k a u f 77. Jahrgang, Heft 14

U M S  C H A  U
B ergbau-N orm en  fiir yerbindlich  e rk la r t . § 4.

Das Deutsche Normenwerk, das vor 24 jahren aus 
den Erfordernissen des Weltkrieges entstanden ist, zahlt 
zur Zeit eine Sammlung von etwa 6500 Normblattern. 
Bisher beruhte ihre Anwendung bei Herstellcrn und Ver- 
brauchern auf Freiwilligkeit, d. h. es war den einzelnen 
uberlassen. sich nach den Normen zu richten oder nicht. 
Wenn auch eine groBc Zahl von Firmen sich die Vorteile 
der Normung zunutze inachtc, so wurden jedoch von yielen 
Herstellern dic Normen nicht beachtet, und manche Ver- 
braucher bcstellten cigene von der Norm abweichende 
Ausfuhrungcn.

Zur Erhdliung der Leistungsfahigkeit der deutschen 
W irtschaft wurde dic Einfiihrung der vorhandenen 
deutschen Normen durch Verbindlichkeitserklarung vor- 
gesehen. Am S. September 1939 erschien die Verordnung 
des Beauftragten fiir den Vierjahresplan iiber dic ver- 
bindlichc Einfiihrung von Normen, Geschafts- und 
Lieferbedingungen sowie von Giite- und Bezeichnungs- 
vorschriftcn, durch die der Reichswirtschaftsminister zur 
Yerbindlichkeitserklarung von Normen erniachtigt wurde. 
Er kann fiir bestimmte Normblatter eine Verbindlichkeit 
aussprechen lassen, die alle Hersteller oder Verbraucher 
unter Androhung von Strafen yerpflichtet, Erzcugnisse nur 
in normgerechter Ausfuhrung herzustellen oder zu ver- 
wenden.

Fiir den Bergbau bestehen zur Zeit etwa 425 Norm
blatter, die vom Fachnormcnausschuli fiir Bergbau heraus
gegeben und fiir den gesamten Bergbau bestimnit sind. Sic 
dienen der Betriębsverbesserung uud damit der Leistungs- 
steigerung. 25 von den Bergbaunormen sind jetzt durch 
die nachstehend im W ortlaut wiedergegebene Anordnung 
des Reichswirtschaftsministers vom 24. Februar 1941 fiir 
yerbindlich erklart worden. In der Aulage zur Anordnung 
sind die betreffenden Normblatter aufgefiihrt. Die Ver- 
bindlichkeit erstreckt sich auf dic Bestelltmg und Ver- 
wendung der durch die Normblatter erfafiten Erzeugnisse 
und Teile fiir den Bergbau. Auch diirfen die aufgefiihrten 
Teilc, wenn sie fiir den Bergbau bestimnit sind, nur in 
normgerechter Ausfuhrung hergestellt und geliefert. 
werden.

Dic Anordnung ist am 1-Marz 1941 in Kraft getreten 
und gilt fiir alle Auftrage, die nach diesem Zeitpunkt 
ertcilt werden. Verantwort!ich fiir die Einhaltung der 
Normen sind die Leiter der Bergwerksunternchmen, 
wahrend dem Leiter der W irtschaftsgruppe Bergbau die 
Obcrwachung iiber die Anwendung der verbindlichen 
Normen iibertragen worden ist. Von der yerbindlichkeits
erklarung ausgenommen sind die in Betrieb befindlichen 
Teile, die am 1. Marz 1941 yorhandenen Lagerbestande 
sowie der Ausbesserungsbedarf, fiir den jedoch die 
Normen soweit ais moglich anzuwenden sind.

In besonderen Fallen kann Ausnahmegenehmigung 
erteilt werden, die unter eingehender Begriiiidung iiber die 
Bezirksgruppen beim Fachnormenausscluifi fiir den Berg- 
bau beantragt werden kann.

Anordnung
d e s  R e i c h s w i r t s c h a f t s m i n i s t e r s  uh  e r  d ie  v c r b in d l i c h e  

E i n f i ih r u n g  vo n  N o rm e n  f u r  den  B e r g b a u  vom  24. F e b r u a r  1941.
Auf Grund der Vcrordnung uber die verbindliche Einfiihrung von 

Normen, Gcschiifts- und Lieferbedingungen sowie von Giite- und Bezeich- 
nungsvorschriften vom 8. September 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1745) wird 
angeordnet:

§ 1.
(*) Die nachstehend aufgefuhrteu Norim*n werden fiir den Bergbau

mit der MaBgabe fur yerbindlich erklart. daB die von den Normblattern
erfafiten Erzeugnisse und Teile dieser Erzeugnisse nur in normgerechter
Ausfuhrung bestellt und verwendet werden diirfen.

(2) Die Verbindlichkeit erstreckt sich auch auf die Herstellung und 
die Lieferung der in der Anlagc genannten Erzeugnisse uud von Teilen 
dieser Erzeugnisse. soweit sie fiir den Bergbau bestimmt sind.

§ 2.
Ausgenommen von den Vorschriften des § 1 sind

a) die Verwcndung von in Betrieb befindlichen Teilen,
b) die Vcrwendung von Lagerbestanden, die am Tagc des lnkrafttretens

dieser Anordnung beim Hersteller. Lieferer oder Verbraucher nach- 
weisbar vorhauden sind,

c) die Herstellung, Lieferung. Bestellung und Verwcndung von Einzei- 
teilen fur den Ausbesserungsbedarf. Die Normen sind jedoch auch 
hieęfftr soweit ais moglich anzuwenden.

§ 3.
Die Normen sind fur alle Auftrage yerbindlich, die nach dem Inkraft- 

treten dieser Anordnung erteilt werden.

lit besonders begrundeten Einzelffillen kann der Lcilcr der W irtschafts
gruppe Bergbau auf Antrag Ausnahmen zulasseu. Dic Antrage sind uber 
die zustandige Fach- oder Bez.irksgruppe cinzureichen.

§ 5.
Verant\vortlich fur die Einhaltung der Normen sind die Leiter der 

Bergwerksuntcrnehmen.
§ 0.

Der Leiter der W irtschaftsgruppe Bergbau hat die Anwendung der 
verbindlichcn Normen zu uberwacheu. Die Bergwerkc sind zur Auskunft- 
ertcilung, zur Einsichtgewahrung in dic Oeschaftsbucher und zur Zulassunir 
von Betriebsbesichtigungen verpf!ichtet.

§ 7.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden nach den Be

stimmungen der Zweiten Vcrordnung zur Durchfiihrung des Vierjahre?plan>; 
vom 5. NoYcmbcr 1036 (Reichsgesetzbl. I S. 036) bestrafi.

§ 8 .
Diese Anordnung tritt am 1. Marz 1941 iii Kraft.

Y e r b in d l ic h  e r  k l a r  te  N o rm e n  f i i r  den  B e rg b a u .

Normblatt Ausgabc Aufschrift ‘ Bemerkungen

DIN BERG 1 
DIN BERG 2

August 1939 
August 1939

DIN BERG 3 
DIN BERG 4

August 1939 
August 1939

DIN BERG 5 
DIN BERG 6 
DIN BERG 54

August 1939 
August 1939 
Juni 1930

DIN BERG 109 
DIN 6436

Okt. 1928 
Febr. 1938

DIN 6437 Marz 1939

DIN BERG 376
3. D 

Okt. 1937 |

DIN BERG 900 
BI. 1 

DIN BERG 903

Juni 1938 

Juni 1938

DIN BERO 1253 April 1929 |

DIN BERG 1751
6.

Mai 1933

DIN BERG 1752 
BI. 1

Mai 1933

DIN BERG 1752 
fil. 2 

DIN BERG 1753

Sept. 1939 

Mai 1933

DIN BERG 2251
7. C 

Febr. 1932

DIN BERG 2400
8. F 

Okt. 1934

DIN BERG 2401 Okt. 1934

DIN BERG 2402 Okt. 1934

DIN BERG 2411 
Vornorm

9
Juli 1931

DIN BERG 2416 Juli 1937

DIN BERG 2417 Febr. 1939

1. D r u c k l u f t l e i t u n g e n .  
FluBstahlrohre 
Rohre mit Flanschen u.

Bunden 
Formstucke
Rohrendflansche, Vcr- 

schlufischciben, Ein- 
schaltringe 

Ventile. Ovalschieber 
Flachdichtungcn 
Rundgewinde nach DIN 

405 
2. Geza hc.

Krcuzhackc 
Eiufach-Spitzhacke.

Doppel-Spitzhacke 
Hackenstielc u. Lehreu 

fur Hackenstielc 
r u c k lu f  th a m n ic r .  
Spitz.eisen fur Abbau- 

hammer 
4. Ru ts  cli en. 
Schuttelrutschen, Profile

Hammerkopfschrauben 
ffir Schuttelrutschen

D rahtlitzenu. Drahtscile I 
fur Hammersignale | 

C re is e lp u m p e n .  
Waschepumpen nach 

DIN BERG 1752 u. 
1753 

Leistungstafel 
Waschepumpen, 

einseitig saugend

Wiischepumpcn

Waschepumpen,
zwciseitig saugend

Laschenketten
fur Kettenbahnen

8. F o r d c r m a s c h in e n .
Fuhrerstand fur Dampf- 

fórdermaschincn

Fuhrerstand fiir elektr. 
Fórdermaschincn, 
Mehrhebel-Bedicnung 

Fuhrerstand fur elektr. 
Fórdermaschinen, 
Einhebel-Bcdienung 

A 1 lg e m  e in e s .  
Betatigungssinn furelek- 

trischc Schalt-, AulaB- 
und Steuergerate 

Verschraubung schlag: 
wettergeschiitzter 
Geratc, Senkung, 
Schraubenkopf, 
Schlusselform 

Verschraubung schlag- 
wettcrgcschutz.ter 
Oerate, Dreikant- 
Steckschlussel

Die Zuordnung der 
Schrauben zu den 
Rutschcnprofilen 
ist nicht vcrbind- 
lich.

Verbindlichkeit g ilt 
nur fur Form B; 
der Saugstutzen 
kann wahlwcise 
auch axial an- 
geordnet werden.

AuBendurchmesser 
der Rolle ist 
KleinstmaB. Vcr- 
wendung von 
Glicderketten ist 
zulassig.

An Stelle des Hand- 
hebels kann fiir 
d. Fahrventil auch 
ein Fuflhebel ver- 
wendet werden.

Die angegebenen 
Hebelausschlagc 
si^d GróBtniaBc.

Verbindlichkeit gilt 
nicht fur Kom- 
binations- 
schlusscl.
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Bedeutung  des r ich tigen  S o r t ie ren s  
von G rubenholz .

Von Steiger Johaim M a n g , Gelsenkirchen-Buer.
Der immer empfindlichere Mangel an Arbeitskraften 

macht sich auch in der Grubenholzwirtschaft bemerkbar. 
Es ist deshalb nicht nur richtig, sondern auch notwendig, 
dali die Organisation der Grubenholzwirtschaft verein- 
heitlicht und von allem Lcergang befreit wird. Alle der- 
artigen MaBnahmen mussen aber darauf abgestellt sein, 
dafi die unerląfiliche Klarheit im Grubenholzgeschaft 
nicht verwischt, sondern im Gegenteil verscharft wird. 
Gerade die gute Obersicht trag t dazu bei, im Umgang mit 
Grubenholz alle Unzweckinafiigkeiten auszuschalten und 
beim Verbrauch die grófite Sparsamkcit zu erzielen.

Eine ernste Gefahr in der Grubenholzwrirtschaft ist es 
deshalb, wenn mit der Entsclnildigung des Krafteinangels 
dic Sortierung nicht in wiinschenswert er Weise durch- 
gefiihrt wird. Die Sortierung nach der Lange ist so selbst- 
verstandlich, dafi dariiber kein W ort zu sagen ist. Die 
Sortierung nach der Starkę oder nach bestimmten Starke- 
klassen laBt dagegen oft zu wiinschen ■ iibrig. und die 
grofie Bedeutung einer guten Sortierung wiru mitunter 
selbst von Grubenholzfachleuten nicht geniigend ge- 
wiirdigt.

Eine richtige Sortierung ist zur schnellen und ein- 
wandfreien Vermessung und Abnahme notwendig; nur sie 
gewahrleistet cinerseits die Venvendung von Holz in der 
fiir die Grubensicherheit erforderlichen Starkę und beugt 
anderseits einer Holzverschwendung vor, indem vermieden 
wird, dafi starkeres Holz zum Verbrauch gelangt, ais 
unbedingt notwendig ist. Schliefilich hiingt aber auch der 
wirtschaftliche Erfolg des Grubenholzgeschaftes zum Teil 
von einer richtigen Sortierung ab. Grubenholz ist ein 
Massenartikel und das Grubenholzgeschaft ein Pfennig- 
geschaft, und gerade deshalb kónnen die mehr oder 
weniger genau durchgefiihrte Sortierung und im Anschlufi 
liieran die Art und Weise der Abnahme und Vermessung 
iiber Gewinn oder Verlust eines Grubenholzgeschaftes 
entscheiden. Dic Fórderung: »Grubcnholz richtig sor
tierens ist also durch die 3 Punkte bedingt: 1. G ruben
sicherheit, 2. Sparsamkcit im Holzverbrauch und 3. Klar
heit und Ubersicht iiber das Grubenholzgeschaft.

Nun ist vielleicht einzuwenden, dafi auch bei unzu- 
reichendcr Sortierung die genannten 3 Punkte beachtet 
werden kónnen, da doch die Vcrmessung und Abnahme 
ausschlaggebend sei und hierbei, ungeachtet der 
Schichtung, das Holz in der vom Grubenbetrieb an- 
geforderten Starkę sortiert werden konne. Das mag theo
retisch zutreffen, aber in der Praxis gestalten sich die 
Dinge erfahrungsgemafi anders. Hierzu ein Beispiel: Die 
Stempel von 2,5 in oder einer sonstigen Lange rollen auf 
einer Schachtanlage in der Starkę von 13—18 cm an und 
werden, wie sie ankommen, entladen und in Rollen gelegt. 
Der Grubenbetrieb fordert z. B. taglicli 800 Stempel von 
16—18 cm und 600 von 13—15 cm Starkę an. In diesein 
Falle laBt sich bei der Vermcssung und taglichen Ab
nahme eine zweckmafiigc Sortierung wohl vornehmen, ob
wohl sie sehr umstandlich ist, das Abnahmegeschaft in 
die Lange zieht und somit in der Praxis, man denke an 
den Mangel an Arbeitskraften, an das Arbeiten im Winter 
bei Eis und Schneegcstóber oder in anderen Jahreszeiten 
bei Regenpcrioden, die Genauigkeit der Vermessung doch 
sehr zweifelhaft werden kann. Noch schlimmer ist es, wenn 
die genannten Stempel in der Starkę von 13—18 cm, an- 
rollen und gestapelt werden, wahrend sich der Verbrauch 
der betreffenden Schachtanlage in 12-14, 15 — 17 und
18 -20 cm unterteilt. Hier ist eine genaue, ordnungsmaBige 
Sortierung bei der Vcrmcssung und Abnahme nicht nur 
umstandlich, sondern praktisch nicht durchzufiihren. Ab- 
gesehen davon, dafi es bei einer solchen Sortierung 
zwischen den Vertretern der Grubenholzfirma und der 
Schachtanlage leicht zu Mifihelligkeiten kommt, die das 
Zusammenarbeitcn auf die Dauer stóren, tauchen alle die 
Fehlerquellen auf, die eine gut durchgefiilirte Sortierung 
eben vermeiden soli.

Die Zuverlassigkeit des Grubenausbaues und damit 
die Grubensicherheit werden durch eine móglichst enge 
Stiirkespaiine erhóht. Theoretisch wiire es fiir die Wahrung 
der Grubensicherheit am besten, wenn die erforderliche 
Starkę des Grubenholzes in jedem Betricbspunkt durch 
Mefigerate ermittelt und danach das Holz in genaucr Zcnti- 
metersortierung angeliefert werden konnte. Praktisch

stehen dieser theoretischen Lósung aber Bedenken ent- 
gegen. Man mufi im Bergbau bei einer noch so genauen 
Druckermittlung stets einen Zuschlag hinzuńehmen; denn 
es ist mit sogenanntcn Druckwellen zu rechnen, d. h. dic 
Auswirkung des Gebirgsdruckes schwankt mehr oder 
weniger stark je nach den órtlichen Lagerungsverhaltnissen. 
Aus diesem Grunde mufi man sich mit der wechselnden 
Belastung des Ausbaues abfinden und diese Schwankting 
bei der Stiirkeauswahl in Rechnung setzen. Auf der anderen 
Seite ist aber eine zentimeterweise crfolgcnde Sortierung 
auf einer Schachtanlage, die einen M onatsrerbrauch von 
einigen tausend Festmetern und sehr viele Verbrauchs- 
sorten hat, praktisch nicht durchfiihrbar. Es heifit auch 
hier, zwischen der theoretischen Idcallósung des spannen- 
losen Zentimeterverbrauches und der iiufiersten praktischen 
ZweckmaBigkeit einen alle Teile befriedigenden W eg zu 
finden.

Angenommen, bei einer Stempelsorte von bestiminter 
Lange betrage die Druckfcstigkcit je cm 2 Qucrschnitf 
200 kg. In diesem Falle hat alśo ein Stempel von 14 cm 
Mittendurclunesser eine Druckfestigkeit von 7 x 7 x 3 ,1 1  
X200 30722 kg, ein Stempel von 15 cm Starkę tragt
7.5 x  7,5 x  3,14 x  200 ;^ 35325 kg und ein solcher von 16 cni 
halt einen Druck voii 8  x 8 X 3,14 x 200- 40192 kg aus. Man 
sieht an diesem Beispiel, welch grofie Rolle die genaue 
Sortierung des Grubenholzes fiir die Grubensicherheit 
spielt. Dic beste Verbindung zwischen Theorie und Praxis 
ist hier, wenn das Holz in Gruppen von hóchstens 3 cm 
Unterschied sortiert und abgenommen wird, wobei das an- 
geforderte MaB, utn einen gesunden Ausgleich zu schaffen, 
ais Mittelmafi zu gelten hat. Werden z. B. Stempel von 
16 cm angefordert, so sind Stempel von 15, 16 und 17 cm 
Starkę in zicmlich gleicher Verteilung zu liefern. Bei einer 
solchen Sortierung geht der Ausgleich so weit, daB der 
Druckwiderstand des Holzcs keinen ubermafiigen 
Schwankungen unterworfen ist, so dafi sich ein EinfluB 
auf die Grubensicherheit wohl nicht geltend macht. Unter 
keinen Umstandcn aber darf man, was bei falscher Sor
tierung immer. wieder versucht wird, auch nur voriiber- 
gehend oder ausnahmsweise die Spanne willkiirlich nach 
unten hin vcrgrófiern, weil dann Unruhe in den Ausbau 
kommt und die Grubensicherheit nicht mehr gew ahr
leistet ist.

Geht man aber dazu iiber, bei mangelhafter Sortierung 
die zu diinnen Stempel zuriickzuwerfen und die starkeren 
initzunehmen, so wird, auch hier abgesehen von der 
Ungleichmafiigkeit der Tragfahigkeit der einzelnen 
Stempel, zwar die Druckfestigkeit des gesamten Ausbaues 
grófier ais notwendig, die Grubensicherheit also nicht ver- 
ringert, aber der Mitverbrauch von unnótig starken 
Stempeln ist Holzverschwendung. Nehmen wir an, eine 
Schachtanlage gebraucht im Monat rd. 100000 Stempel von 
1—3 m Liinge und von 11 22 cm Starkę. Bei gleichmaBigem 
Verbrauch aller Holzsorten betragt der Durchschnitt dann
1.5 in Lange und 16 cm Starkę. Bei einer Spanne von 3 cm 
und dem angeforderten MaB ais Mittelmafi ist also prak
tisch der Durchschnitt 15 17 cm. Wird die Spanne nun 
nach oben um 1 cm erweitert, was gar nicht in die Augen 
fallt, so ergibt sich folgende Rechnung: 100000 Stempel 
von durchschnittlich 1,55 m Lange und 15—17 cm Starkę 
haben einen Inhalt von 3128 fm. 100000 Stempel von 15 bis 
1S cm in gleichmafiiger Verteilung haben einen Inhalt von 
3332 fiu. Das ist. ein Mehrverbrauch von 204 fm im Monat 
oder von 6,5 o/o. Wiirde beim gesamten deutschen Grubcn- 
hólzverbrauch die Spanne um 1 cm nach oben erweitert. 
so bedeutete das bei einem Jahresyerbrauch von 
rd. 7 Mili. fm einen jahrlichen Mehrverbrauch von 
455000 fm. Mithin kann durch eine móglichst genaue Sor
tierung und Anpassung der Lieferung an den tatsachlichen 
Bedarf im Jahr eine betrachtliche Menge Grubenholz ein- 
gespart werden.

Bisher ist angenommen, daB das Holz richtig ver- 
messen und genau nach der Vermessung abgenommen 
wird. In der Praxis kommt es aber hiiufig vor, dafi beispiels- 
w'eise bei einer Anforderung von 15—17 em starkere 
Stempel nicht in der tatsachlichen Starkę, sondern im 
Rahmen des angeforderten MaBes abgenommen werden. 
Rechnerisch tritt dann also das Obcrmafi nicht in Er- 
scheinung, aber der Hol/.hiindler bekommt es bei seinem 
Geschaftsergebnis zu spiiren. Wiirden in dem angefuhrten 
Beispiel bei einer durchschnittlichen Anforderung von 
15 — 17 cm Stempel von 18 cm mitgenommen, aber nur 
in der Gruppe von 15—17 cm verrechnet, so bedeutete das
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fiir den Holzhandler bei einem Monatsverbrauch von 
3128 fm einen nicht gercchneten Zuschufi von 204 fm. Bei 
einem Festmeterpreis von 25,40 5?,fć sind das 5181,60 3tM. 
W irkt sich auch in der Praxis die Folgę einer falschen 
und mangelhaften Sortierung wohl nur in Ausnahme- 
fallen so stark aus, so besteht doch im allgemeinen gerade 
hier eine sehr einschneidende Fehlerąuelle im Grubenholz- 
geschaft.

Zusammenfassend ist zu sagen: Eine móglichst genaue 
Sortierung des Grubenholzes ist die Vorbedingung fiir eine 
richtige Abnahme und den richtigen Verbrauch. Eine ein- 
wandfreie Abnahme ist aber Grundbedingung jeden 
Grubcnholzgeschaftes. Aus dieser Klarstellung ergibt sich, 
daB der Bergbau und der Grubenholzhandel in gleichem 
MaBe auf eine gut durchgcftihrte Sortierung bedacht sein 
mussen.

Benzoldestil la tion  u n te r  B enu tzung  des A bdam pfes  
aus den O le rh i tze rn  ais Zusa tzdam pf im A b tre ib e r1.

Von Oberingenieur Matthias A lfs , Essen.
Zwischen der Tem peratur im Abtreiber und der 

Dattipfdruckcrniedrigung durch direkten Dampf besteht 
eine Beziehung. Je hóher die Tem peratur im Abtreiber 
ist, je mehr Warnie man also fiir die Vorwarmung des 
Waschóls aufwendet, desto niedriger ist der notwendige 
Dampfzusatz im Abtreiber. Im Ólerhitzer werden 
rd. 600 kcal/kg je kg Dampf durch die Kondensation, beim 
unmittelbaren Dampfzusatz im Abtreiber wird aber nur 
die Warnie an Uberhitzung und Drucksenkung des Dampfes 
von rd. 70 kcal/kg ausgenutzt. Deshalb ist die Hauptwarme- 
zufuhr im Erhitzer vor Eintritt des Waschóls im Abtreiber 
vorzunehmen. Man braucht dann im Abtreiber nur soviel 
Dampf zuzusetzen, ais zur Senkung des Ólteildruckes 
nótig ist.

Im Ólerhitzer verdampfen der gróBte Teil des Wasser- 
gehaltes und ein erheblicher Teil des Benzols aus dem 
Waschól. Der eigentliche Warmeaufwand des Abtreibers 
ist sehr gering. Es gcniigt. wenn Abdampf mit einem 
solchen Gegendruck verwendet wird, daB die Widerstande 
im Abtreiber (0,5-0,8 kg/cm 2) iiberwunden werden. 
Die Temperatur des Dampfes muB jedoch. so hoch sein, 
dali keine Kondensation von W asserdampf im Abtreiber ! 
stattfindet. Da man im Dephlegmator mit dem an- 
gereicherten Waschól nicht wesentlich unter dic Satt- 
dampftemperatur der Abtreibedampfe, also etwa 90° C, 
kommt, so ware bei einem Dampfzusatz von mehr ais dem 
1,5- bis 2fachen der Benzoldamnfe die Nachschaltung eines 
Wasserkiihlers hinter dem Dephlegmator erforderlich, 
damit der Ohcrtritt von Wasserdampfen in die Neben- 
kolonne verhutet wird. Die W armeuberfragung im 
Dephlegmator ist so zu regeln, dafi sich der Wasserdampf 
vóllig niederschlagt, das Benzol aber dampffórinig bleibt. 
Man hat dann in der Nebenkolonne den geringsten Dampf- 
verbrauch. Der Dampfzusatz im Abtreiber soli daher nur 
so hoch sein. daB dic Tem peratur des Ol-Wasserkondensats 
in der Scheideflaschc des Dephlegmators von 80-90° C 
nicht iiber-, aber auch nicht unterschritten wird.

Bei Verwendung von Abdampf im Abtreiber kann man 
dieselben Dampfverbrauchszahlen wic bei der Vakuum- 
destillation erzielen. Man hat dann die Vorteile des 
Vakuumsvcrfahrcns, nnd zwar geringe Dampfverbrauchs- 
zahlen, Ycrbunden mit der einfachen Betriebsweise der 
Wasserdampfdestillation.

Nach Art des vor!iegenden Verfahrcns wird der Ab
dampf der mit Frischdampf beheizten Ólerhitzer iiber einen 
Kondenswasserabscheider geleitet und die verbleibende, 
nichtkondensierte Dainpfmenge ais Abtreibdampf benutzt. 
Neben einer śchnellen und vollstandigen Entferming der 
nićhtkondensierbaren Gase, wie Luft, C 0 2 usw., aus dem 
Dampfraum wirkt sich naturlich die hohe Dampf- 
geschwindigkeit im ólerhitzer sehr giinstig auf den Warme- 
ubergang aus, dic eine hohere W aschóltemperatur und eine 
weitere Senkung des Dampfverbrauches zur Folgę hat.

1 Mitteilung aus dem Arbeiłsbereich der Firma Hugo Ibing, Reckling- 
hausen.

D er D eutsche  Salzverband .
Nach dem Gesetz iiber die Errichtung von Zwangs- 

kartellen vpm 15. Juli 1933 hat der Reichswirtschafts- 
minister durch Anordnung vom 20. Februar 19411 den 
»Deutschen Salzverband2« in Berlin errichtet. Ihn bilden 
die Gewinner und Hersteller von Salz und das Deutsche 
Steinsalzsyndikat, die Vereinigung Norddeutscher Salinen 
mit den von ihnen vertretenen marktregelnden Verbanden, 
ferner der Verband Siiddcutscher Salinen. Ais Salz gilt 
Chlornatriuni, Siede-, Stein-, Hiitten- und Seesalz, Stein- 
salzwaren, Salzsole und ahnliche. Ausgangsstoffe fiir die 
Salzgewinnung, ferner M utterlauge,' Pfanncnstein und 
Dornstcin.

Der Salzrerband ist rechtsfahig, er wird vom Reiclis- 
wirtschafts minister beaufsichtigt. Sein Zweck ist, die 
deutsche Salzindustrie in- einer yęrantwortlichen markt- 
regelnden Spitze zusammenzufassen, seine Aufgabe, die 
fiir die M arktreglung nótigen MąBnalimen und Ver- 
einbarungen zu treffen, soweit das nicht die staatliche 
Wirtschaftsfiihrung unmittelbar tut. Der Salzverband hat 
besonders alle zwischenverbandlichen Fragen seiner 
Gesellschaften und alle uberverbandlichen Fragen zu 
regeln, dic gemeinsamen Bclange der deutschen Salz- 
industrie wegen der Ausfuhr wahrzunehmen und Ver- 
einbarungen mit der auslandisdhen Salzwirtschaft zu 
treffen; er kann sich auch mit der Forschung, W erbung 
und Leistungssteigerung befassen.

Soweit es sich um dic Gestaltung der gewerblichen 
Wirtschaft handelt, kann der Salzverband nur* im Auftrage 
oder im Einvernehmen mit der zustiiiidigcn Gruppe der 
gewerblichen W irtschaft11 tatig sein. Er kann seinen Gesell
schaften Weisungen iiber iniierverband liche Fragen er- 
teilen, die sie befolgen mussen; er kann gegen ihre 
Beschliisse, die ohne seine Mitwirkung gefafit worden sind, 
Einspruch erheben. Die Salz gewinnenden und herstellenden 
Unternehmen und seine Gesellschaften mussen ihm alles 
angeben, was zur Erfiillung seiner Aufgabe nótig ist.

Der Salzverband wird vertreten durch den Vorsitzcr 
und den Bcirat, der den Vorsitzer wahlt. Der Vorsitzer 
regelt die Verwaitung des Salzverbandes. Er darf nicht 
gleichzeitig Vorsitzer einer seiner Gesellschaften oder 
Vcrbandsleitcr bei der gewerblichen W irtschaft sein. 
S telhertrctcr des Vorsitzers ist der jeweilige Leiter der 
Fachgruppe Steinsalzbergbau und Salinen der Wirtschafts- 
gruppe Bergbau3. Der Vorsitzer des Salzverbandes ist 
gleicnzeitig Vorsitzer des Beirats; er entscheidet in allen 
Fragen innerhalb des Aufgabenkreises des Salzverbandes, 
soweit nicht die Entschcidung ausdriicklich dem Beirat 
iibertragen worden ist. Vor Entscheidungen von wesent- 
liclier Bedeutung hat er den Beirat zu lióren. Nimmt dieser 
mit %  Mehrheit gegen die Entscheidung des Vorsitzers 
Stellung, so entscheidet der Reichswirtschaftsministcr.

Den Beirat bilden die Vorsitzer der Aufsichtsrate der 
Interessengemcinschaft der Deutschen Kaliindustrie und 
der Norddeutschcn Salinenvereinigung, die Vorsitzer des 
Verbandes der Siiddeutschen Salinen, der Leiter der Fach
gruppe Steinsalzbergbau und Salinen der W irtschaftsgruppc 
Bergbau und ftinf Vertreter der Salzindustrie, die der 
Reichswirtschaftsministcr nach Anhórcn der Wirtschafts- 
gruppe Bergbau bestimmt. Der Beirat erórtert alle 
wichtigen Angelegcnheiten und entscheidet iiber die Gc- 
nchmigung der Jahresrechnung, die Entlastung des Vor- 
sitzers und die Beitragserhebung.

Dem Vorsitzer steht ein Arbeitsausschufi zur Seite. 
Der Vorsitzer hat jahrlich eine ordentliche Mitglieder- 
Ycrsanimlung einzuberufen und iiber die Tatigkeit des Salz- 
verbandes zu berichten. Dic Kosten des Verbandes tragt 
die deutsche Salzindustrie anteilig. S c h lii te r .

1 RAnz. N r. 46.
3 Ober den 1934 gesrriindeten »Deutschen Salzbundc, der voriiber- 

gehend noch bestehen gebliehen ist, ve,l. Handworterbuch der Betriebs- 
wissenschaften, 2. Aufl. (1938) Bd. 1, S. 690.

3 Vgl. OICckauf 75 (1939) S. 773.
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P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen

bekanntgemacht im Patentblatt vom 20. Marz 1941.
5b. 1499118. Meutsch, Voigtlauder & Co.. vorm; Gewerkschaft Wall-

rain, Essen. Gcstcinsschlagbohrcr zum Bohrcn vpn hartem Gestein. 13.3.40. 
Protektorat Bohmen und Mahren.

5b. 1499260. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei,
Bochum. Schrammaschine mit Gleiskettcnfahrwerk und ein,em schwenkbaren 
Kcttenschramarm. 18.5.40. Protektorat Bohmen und Mahren.

5b. 1499266. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei,
Bochum. Klcinschrammaschine, besonders fur den Strcbbau. 24.8.40.

5c. 1499114. Gisbert Bollhoff, Herdecke (Ruhr). Kleinhaspel mit
Handantrieb, besonders fiir den Bergbau. 27. 1.40. Protektorat Bohmen und 
Mahren.

5c. 1499148. Emil Wachtcr, Liincn-Brambaucr (Kr. Dortmund). Verstcll- 
barer Grubenstempe! mit einer ani unteren Hauptstempel befindlichcn Aus- 
lósevorrichtung. 26.11.40.

* 5c. 1499 160. Friedrich Hcnnies, Esscii-Werden. KeilschloB fur zwei-
teilige Grubcnstempel. 23.1.41.

5d. 1499142. Dr. Hans Joachim von Hippel, Liinen. Anordnung von 
Kraftzufiilmmgen an Arbeitsmaschinen untertage. 13.11.40.

5d. 1499162. Karl Brieden & Co., Bochutn. Einstellbarer Kriimmcr fur 
Blas- und Spiilversatzlciiungen. 27.1.41.

5d. 1499242. Gewerkschaft Eisenhuttc W estfalia, Liinen (W cstf.).
Wendclrutschc fiir die senkrechte Abwiirtsfdrderung von Schuttgutern, vor- 
nchmlich im Untertagebetrieb. 30.9.37. Osterreich.

lOb. 1 199330. Fritz Hack, Altenfurth bei Niirnberg. Fcucranziinder 
aus Brennhołz. 27.6.40. Protektorat Bohmen und Mahren.

lOb. 1499394. Karl Hi limami, Niederpoyritz-Dresdcn. Kohlen- und 
Feueranzunder. 12.12.40.

81 e. 1499 308. Gebruder Rober GmbH., Wutha (Thiir.). Druckluft- 
forderer. 11.2.41.

81 e. 1499312. »Miag« Miihlcnbau und Industrie AG., Braunschwcig. 
Einrichtung zum Beschicken von Trogfórderern mit endloser Fórderkcttc 
aus einem verfahrbaren Bunker. 21.10.37. Osterreich.

81 e. 1499335. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, 
Bochum. Antrieb fiir Stahlforderbander. 31.8.40.

Patent-Amneldungen
die vom 20. Miirz 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes auslicgen.
la ,  4. K. 154726. Erfinder: Dipl.-Ing. Gerhard Linke, Magdeburg. An- 

mclder: Fried. Krupp Grusonwerk AG., Magdeburg-Buckau. Antrieb fiir 
Setzmaschinen mit rasch schwingendem Setzsieb. 13. 6. 39. Protektorat 
Bohmen und Mahren.

5c, 10/01. W . 103 640. Erfinder, zugleich Anmeldcr: Diplom-Bcrg- 
ingenieur W alter Wicbccke, Alsdorf bei Aachen. Raubvorrichtung fiir das 
rcihenweise Rauben von Grubenstempeln durch Zugiuittel. 2.6.38.

lOa, 13. K. 154 595. Erfinder: Dr.-Ing. e .h . Heinrich Koppers, Essen. 
Anmelder: Koppers Company, Pittsburgh, PA. (Y .St.A .). Einrichtung zur 
Ausfuhrung von Ausbesserungen an den Kammerwiinden im Betrieb befind- 
licher Horizontalkoksofen. 30.5.39.

lOa, 26/02. R. 100274. Erfinder: Hans Tiedemann, Berlin. Anmelder: 
Rheinmetall-Borsig AG., Berlin, und Carl GeiBen, Bcrlin-Schóncberg. Lot- 
rechter Schwelofen. 18.9.37. Osterreich.

35a, 25/01. S. 128193. Erfinder: Alfred Ruschowy, Wicn. Anmeldcr: 
Siemens-Schuckertwerke AG., Bcrlin-Siemcnsstadt. Einrichtung zur Erzielung 
vorbestimmter Gcschwindigkeitsanderungen einer Antriebsmaschine. 27.7.37. 
Osterreich.

81 e, 42. D. 79709. Erfinder: Karl Hausherr, Duisburg. Anmeldcr: 
Demag AO., Duisburg. Seigerforderer, besonders fiir den Untertagebetrieb. 
19.1.39.

S ie , 57. G. 100911. Gewerkschaft ReuB, Bonn. Ais Ganzes in der 
Querrichtung verschiebbarer Schiittelrutschenstrang. 9.11.39. Protektorat 
Bohmen und Mahren.

81 e, 62. P. S0091. Erfinder: Hans Horn, Dessau. Anmelder: G. Polysius 
AG., Dessau. Vorrichtung zum Fordern von pulverformigem Massengut mit 
Hilfe von PreBluft, bei der zwei Behalter unter Verwendung eines Zeitrcłais 
abwechselnd gefiillt werden. 30.11.39. Protektorat Bohmen und Mahren.

Deutsche Patente.
(Von dcm Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekamitgcmacht worden 
ist, liiuft die fiinfjahrigc Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
10a (14). 703498, vom 12. 10.38. Erteilung bekannt- 

gemacht am 6.2.41. H e in r ic h  K o p p e rs  GmbH. in E sse n . 
Einrichtung zur Herstellung gestarnpfter Kohlckuchen fur 
Kammerofen zur Erzeugung von Gas und Koks. Erfinder: 
Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers in Essen.

Neben Stampfern a, die in einen Stampfkasten (eine 
Stampfform) b eingreifen, in dic die Kohle aus einem 
Vorratsbehalter c eingefuhrt wird, ist eine um eine senk
rechte Achse umlaufende, in der Langsrichtung des Stampf- 
kastens vcrfahrbare ein- oder mehrarmige Austrags- 
vorrichtung d  angeordnet. Diese Vorriehtung befórdert 
die Kohle von einer seitlich des Stampfkastens b liegenden, 
sich iiber die ganze Lange dieses Kastens erstreckenden 
waagerechten Flachę e, auf der sich die Kohle aus dem 
unten offenen Vorratsbehalter c aufboscht, auf eine schrage, 
nach dem Stampfkasten zu nach unten geneigte Rutsche /. 
Die Rutsche befórdert dic Kohle in den Stampfkasten. Die

1 In den Gebrauchsmustern und Patentanmeldungen, die am SchluB mit 
dem Zusatz »Osterreich« und »Protektorat Bohmen und Miihren« versehen 
sind, ist die Erklarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land Oster
reich bzw. das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

waagerechte Flachę e kann so aus dem Bereicii der 
Rutsche /  bewegt werden, da(S die Kobie aus dem Vorrats- 
behalter c unmittelbar in die Rutsche /  und von dieser in 
den Stampfkasten b gelangt.

lOa (14). 703833, vom 21. 11.37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 13.2.41. H e in r ic h  K o p p e rs  GmbH. in 
E ssen . Fullvorrichtung fiir Stampfkasten zur Herstellung  
von Starnpfkuchen fiir Verkokungskammerófen. Erfinder: 
Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers in Essen. Der Schutz er- 
streckt sich auf das Land Osterreich.

Die Kohle wird aus einem seitlicli des Stampfkastens ti 
angeordneten Bunker b durch unterhalb des Auslaufes des 
letzteren hin und her hewegte, oben und unten offene 
Kasten c in den Stampfkasten befórdert, indem die Kohle, 
die bei der hinteren Lage der Kasten aus dem Bunker in 
die Kasten gelangt ist, beim Vorschub der Kasten in den 
Stampfkasten fallt. Am hinteren Ende der Kasten c ist 
eine Platte d  angebracht, die beim Vorschub der Kasten 
den Auslauf des Bunkers b verschiicBt.
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lOa (1701). 703558, vom 10. 11. 37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 0 .2 .41 . H e in r ic h  K o p p e rs  GmbH. in 
E ssen . Vor der Ofenbaiterie verfahrbare Kokslósch- 
einrichtung. Erfinder: Paul van Ackeren und Georg 
Henseleit in Essen. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Die Loscheinrichtung besteht aus einer ausleger- 
artigen Berieselungseinrichtung a, die die von der Ofen- 
batterie b aus schrag abfallende Rampę c des Lóschplatzes 
der Ofenbatterie in der gan/en Breite iiberbriickt, an- 
nahernd parallel zu dieser Rampę liegt und zur Ofeti- 
batterie hin schmaler wird. Die Spritzdiisen d  der Be
rieselungseinrichtung kónnen zum Andern der Richtung 
der aus ihnen austretfehden W asserstrahlen sehwenkbar 
sein. Ferner kann die Loscheinrichtung einen vor der 
Rampę c des Lóschplatzes zwisehen Laufradern e der 
Einrichtung liegenderi begehbaren Raum, einen Laufgang /, 
portal- oder halbportalartig uberbriicken.

lOa (170l). 703834, vom 0. 1.40. Erteilung bekannt- 
gemacht am 13.2.41. Dipl.-Ing. U lr ic h  R o h r w a s s e r  in 
U t f o r t  iiber M o ers . \'er jahren zum Ablóschen von gliihen- 
detn Koks o. dgl. Der Schutz erstreckt sich auf das Pro
tektorat Bóhmen und Mahren.

Der Verfasser weist mit Recht darauf hin, dali die 
kolloidalc Lósung oder eine Suspension von Stoffen be- 
wirkt, die beim Auftreffen auf den gliihenden Koks dessen 
Ieuchtende Schicht abdecken und eine dunkle Farbuiig des 
sich biklenden Dampfes yerursachen. Zum Ablóschen 
kónnen z. B. Kohlenschlammwasser \erwendet werden. 
Mit der Lósung oder der Suspension kann der Koks beim 
Drucken nur abgedeckt werden, wahrend der Koks zum 
Fertiglóschen unter den Lóschturm gefahren wird.

B U C H E R
Untersuchungen an Fangyorrichtungen fur Schachtfórde- 

rungen. Von Dr.-Ing. e. h. H. H e r b s t ,  unter Mitarbeit 
von Dipl.-Ing. W. B erk e  und Dipl.-Ing. H. S ch u B ler.
l.T . (Berichtc der Versuchsgrubengesellschaft, H. 8.) 
1S6 S. mit 87 Abb. Gelsenkirchen 1940, Carl 
Bertenburg.
Das Thema gehórt zu den schwierigsten Probleinen, 

die die Technik noch zu lósen hat, und so hat der Verfasser 
sich eine schwere, aber dankenswerte Aufgabe gestellt. 
Welche Unsumme von Arbeit, Fehlschlagen und Erfolgen 
in diesen mitgeteilten Untersuchungen steckt, die der Leiter 
der Seilpriifśtelle auf Grund der von seinen Mitarbeitern 
praktisch ausgefiihrten Messungen ausgewertet und zu- 
sammengestellt hat, vermag nur der zu beurteilen, der sich 
selbst theoretisch und praktisch mit den dynamischen Vor- 
giingeii der Forderungen am Seil beschaftigt hat.

Der Verfasser weist mit Recht darauf hin, dal? die 
durch u n z e i t ig e s  Eingreifen der Fangyorrichtungen ent- 
star.denen groBen Sachschaden bisher im Schrifttum yiel 
zu wenig Beachtung gefunden haben und verlangt daher in 
zweiter Linie die g ró B te  Sicherheit gegen unzeitiges 
Arbeiten der Fangyorrichtungen, wahrend in erster Linie 
immer die unbedingte Sicherheit und Zuverlassigkeit des 
Arbeitens im Notfal! zu stehen hat.

35a (24). 703579, vom 20 .7 .39 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 6. 2. 4 1. T e l e p h o n - A p p a r a t - F a b r i k  
E. Z w ie tu sc h  & Co. GmbH. in B e r l in - C h a r lo t t c n -  
bu rg. Schaltungsanordnung fiir die Anzeige des S/andes 
des Fórderkorbes in Aufzuganlagen. Erfinder: Bruno 
Kopsch in Berlin. Der Schutz erstreckt sich auf das Pro
tektorat Bóhmen und Mahren.
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An jeder Schaltestelle a des Fórderkorbes ist ein 
bekanntes Stationsrelais b vorgesehen, dessen Stronikreis 
durch den Fórderkorb mit Hilfe eines Fahrbahnkontaktes c 
geschlossen wird. Die Relais steuern die Lampen d eines 
der Stationsanzeigc dienenden Lampenfeldes so, dafi jedes 
Relais sich in einen von den benachbarten Relais ab- 
hangigen Haltekreis schaltet. Infolgedessen leuchtet die 
jeder Station zugeordnete Lampe so lange, bis der Fórder
korb die benachbarte Station erreicht hat. In den Halte- 
stromkreisen der Stationsrelais kónnen W iderstande e ein- 
geschaltet werden.

81 e (45). 703949, vom 6 .4 .38 . Erteilung bekannt- 
gcmacht am 1 3 .2 .4 1 . F. W. M o ll S ó h n e  in W itte n  
(Ruhr). Schui/rinne fiir den Grubenbetrieb. Der Schutz 
erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Au der iiuficren Seite der Wangen der mit Hilfe von 
Ketten an der Zimmerung atifgehangten Schiittrinne sind 
in der Nahe der StoBstellen der Rinnenschusse mit auf- 
recht stehendem Lager versehenc Klappbiigel vorgesehen, 
an die die Aufhangeketten angreifen und durch dic die 
Mittel (z. B. Ketten) hindurchgefiihrt werden, die zum 
Verbinden der Rutschenschusse dienen.

S C H A U
Nach den statistischen Aufzeichnungen waren von 1927 

bis 1936 gemeldet 60 Falle notwendigen Eingreifcns der 
Fangvorrichtungen, davon 39 Fiille, also 65 o/o, mit guter 
Wirkung. In der gleichen Zeit wurden aber auch 115 Fiille, 
das sind 177 o/o der notwendigen Falle, unzeitigen Ein- 
greifens festgestellt, wodurch zwar keine tódlichen Unfalle, 
aber grofie Sachschaden entstanden. H e r b s t  will durch die 
planmiiBigen Untersuchungen eine derartige Verbesserung 
der Fangvorrichtungen erreichen, daB die obengenannten 
zwei Haupterfordernisse erftillt werden, und deckt die an 
den betrieblich bisher benutzten und an den in der Ent
wicklung begriffenen Fangvorrichtungen noch bestehenden 
Mangel mit Scharfe und Sachlichkeit auf.

Einleitend wird mit dem gesamten Schrifttum dieses 
Gebietes abgerechnet, dessen Auffassung zum Teil auch 
abgelehnt wird. Tatsache ist jedenfalls, daB Fracen, ob die 
Kónigstangenfeder stark genug sein mufi, um den Seilrest 
iiber die Seilscheibe nachzuziehen, ob sie vortcilhafter bart 
oder weich sein soli, ob die Auslósezeit oder die Energie- 
speicherung wichtiger ist, mit entgegengesetzten Ansjchten 
vertreten werden, so daB solche grundsatzlichen Fragen 
heute noch im Schrifttum umstritten sind.

Ais G ru n d s a tz l ic h e s  bringt Herbst eine theoretische 
Betrachtung des Auslósevorganges bei einem Seilbruch mit



5. April 1941 G l u c k a u f 227

langem, aber nicht iiber eine Seilscheibe gehenden Seilrest, 
indem er die Annahme macht, daB Seilrest und Korb- 
masse ais Schwingungsgruppe gegencinander beschleunigt 
werden, und zwar nicht durch die Kónigstangenfeder, 
sondern durch die Federkraft des Seiles selbst. Unter den 
gewahlten Verhaltnissen beginnt unter Vernachlassigting 
der Reibungs- und Beschleunigungswiderstiinde der An- 
triebsvorriclitung und Fanger 0,13 i s nach dem Seilbruch 
die Entspannung der Kónigstangenfeder und 0,150 s nach 
dem Seilbruch der Eingriff der Fanger, so daB in 0,028 s 
ein Relativweg von 8 cm zwischen Korb und Kónigstangen
feder stattgefunden hat, woraus sich fiir diese Bewegung 
eine Beschleunigung von 205 m /s2 errechnet. Leider sagt 
der Verfasser nicht, was er mit dieser Berechnung be- 
griinden wili.

Den Hauptgegenstand der weiteren Betrachtungen 
bilden die praktisch ausgefiihrten Versuche mit Auslósern, 
an deren Spitze die Versuche iiber die Widerstiinde beim 
Abziehen der pleitflaęhen von belasteten Klinken stehen. 
Hierbei ergab sich die iiberraschende Feststellung, daB der 
Abzugswiderstand bei geschmierten Flachen grófier war 
ais bei trockenen. Bei geschmierten Flachen fand man
H.= 0,24 -  0,32, bei trockenen u - 0.15-0,26. Die u n m i t t e l 
b a r  bei Seilbruch wirkende Kónigstangenfeder-Auslósung 
ist nach der Darlegung des Buches fiir Koepe-Fórderung, 
bei der man wenigstens iiber e in em  Korb mit einem langen, 
Seilrest zu rechnen hat, p r a k t i s c h  w e r t lo s .  Was mag 
nun mit den im Betrieb befindlichen Auslósern dieser Art 
geschehen?

Von den W e g a u s ló s e rn  wird nur die Verbundart 
SchiiBIer-Fuhr ais praktisch brauchbar und sicher an- 
gesehen. Die im Fali eines Seilbruchs absinkendc Unter- 
seilbućht bekommt Kontakt mit einem elektrischen Stroin, 
der durch einen Elektromagneten zur Entriegelung einer 
Federkraft eine Klinke abzieht. Fiir den Fali, daB bei hól- 
zernen Spurlatten der Seilrest nicht mehr bis zur Seil
scheibe reicht, also kein StromfluB iiber die Seilscheibe 
zur Erde stattfimlet, tritt ein mit dem elektrischen zu- 
sammenwirkender Kónigstangenfeder-Auslóser in Tatigkeit.

C ie s c h w in d ig k e i ts -A u s ló s e r ,  die mit einem Zen- 
trifugalkraftregler arbeiten, der bei Oberschreitung einer 
bestimmten Fallgeschwindigkeit eine Klinke auslóst, 
wirken sicher. Die Sicherheit gegen Fehlauslósung ver- 
langt aber eine Oberschreitung der Hóchstgeschwindigkeit 
um 5 m/s, was ein grundsatzlicher Nachteil ist, da im 
Augenblick des Eingreifens die Fallgeschwindigkeit schon 
sehr hoch, z. B. 25 m/s ist, so daB sehr hohe Anforde
rungen an die Fanger gestellt werden.

Die B e s c h le u n ig u n g s -A u s ló s e r ,  wclche bei Ab- 
wartsbeschleunigungcn auslósen, die grólier ais die hóchste 
im gewóhnlichen Betriebe vorkommende sein miissen, 

-wurden teils in Fallversuchen in einem 19,3 in hohen Fail- 
geriist, teils in Auswiegeversuchen des Tanżgewichts ge- 
priift, wahrend man die Sicherheit gegen unzeitiges Aus
lósen mit Hilfe von Schwingungseinrichtungen untersuchte. 
Beim P. S c h ó n fe ld -T a n z g e w ic h t  scheitert die Brauch- 
barkeit an der zu groflen Kraft, die das Entriegeln der 
Feder durch Abziehen einer Klinke erfordert. Dieser 
Mangel ist beim W e d a g - S c h e r r e r -T a n z g e w ic h t  
bescitigt, jedoch ist bei diesem Auslóser die Auslósung 
nicht mehr unter allen Unistanden gesichert, wenn dic 
Fallbeschleunigung unter 5 m/s2 sinkt, d. h. der gute Erfolg 
des Auslósers ist noch von der Lage der Bruchstelle ab- 
hiingig. Die Tanzgewicht-Auslósung von J o r d a n  in erster 
AusfuTirung geniigte nicht, in zweiter Ausfiihrung mit 
Riickschlagdrosselung entspricht sie den Ergebnissen des 
Wedag-Scherrer-Auslósers. Sie arbeitet in Verbindiing mit 
einem Druckluftenergiespeicher, gleichzeitig sollen die 
Bremsbacken durch Druckluft an dic Spurlatten gedriickt 
werden.

Hiermit hat die Versuchsgrube die Versuche mit Aus- 
lósern vorlaufig abgeschlossen. Der Bericht gibt um- 
fassenden AufschluB iiber alle Ertnittlungen und wird in 
allen Fachkreisen s ta r k ę  B e a c h tu n g  finden. Die Technik 
aber wird noch einen muhsamfn Weg zu gehen haben, 
die Absturzsicherhcit der Fórderkórbe praktisch voll- 
kommen zu lósen. M a e rc k s .

Der industrielle W armeiibergang. Fiir Praxis und Studium 
mit grundlegenden Zanlenbeispielen. Von Dr.-Ing. 
Alfred S chack . 2., verb. Aufl. 348 S. mit 41 Abb. 
Dusseldorf 1940, Yerlag Stahleisen mbH. Preis geb.

19,60 3tM\ fiir Mitglieder des Vereins Deutscher Eiscn-
hiittenleute 17,60 M i.
Obwohl das Schrifttum durchaus nicht arm ist an 

zusammenfassenden Darstellungen dieses Sachgebietes, 
hat sich das Buch von Schack dank seines besonderen 
Zuschnittes auf die Bediirfnisse der P ra\is ohne Ver- 
zichtleistung auf wissenschaftliche Orundlichkeit eine 
besondere Stellung erworben. Es ist daher zu begriiBen, 
daB jetzt eine zwreite Auflage vorgelegt wrird, die alles das 
beriicksichtigt, was in den letzten 10 Jahren seit Erscheinen 
der ersten auf diesem Oebiet erarbeitet wurde. So ist 
besonders das Kapitel iiber den W armeiibergang in Rohren 
und Rohrbiindeln neu geschriebcn worden, und dabei haben 
die amerikanischen Versuche iiber den W armeiibergang in 
Rohrbiindeln Beriicksichtigung gefunden (noch nicht die 
gleichzeitig bekanntgewordenen russischen Versuche auf 
diesem Gebiet). Erweiterungen sind ferner festzustellen 
durch Aufnalnne eines Kapitels iiber den W armeiibergang 
von u l, ferner eine Neubearbeitung dęr ultrarotenStrahlung 
der Feuergase, ein Gebiet, dem sich ja  der Verfasser mit 
besonderem praktischen E rfolg gewidinet hat. Der Zahlen- 
stoff des Anhangs wurde aus der ersten Auflage iiber- 
nommen. Eine kritische Uberarbeitung ware hier vielleicht 
am Platze gewesen, da vereinz.elt doch wohl eine Ver- 
besserung des Zahlenstoffs móglich erscheint. Ais Beispiel 
sei nur auf die Warmeleitzahl von Kohle hingewiesen, die 
durch die Arbeiten von F r i t z .  D iem k e  und M o se r 
wesentlich klargcstellt worden is t1.

DaB es sich bei den Gesetzen der W arm eSęertragung in 
der heute gebrauchlichen Formulierung nicht um Natur- 
gesetze, sondern zunachst nur um Arbeitshypothesen 
handelt, wird mit Recht deutlich hcrausgestellt in dem 
Kapitel, welches der Kritik der Ahnlichkeitstheorie ge- 
widmet ist. Dies kann nur noch unterstrichen werden mit 
dem Hinweis darauf, dafi die Formeln 183- -187 auf 
Seite 67 des Buches auch mit einiger Vorsicht zu betrachten 
sind, denn die dort angegebencn Konstanten diirfen nur in 
sehr kleinem Temperatur- und Druckbereich ais wirkliche 
Konstanten angesprochen werden, w’oraus zu folgern ist, 
daB bei allen schónen Erfolgen, die bisher erzielt wurden, 
das Gebiet des W armeubergangs noch ganz erheblich 
weiterer Durchdringung bedarf, ehe wir zu einer vóllig 
einwanclfreien und widerspruchslosen Darstellung ge- 
langen. Das besagt nicht, dafi der heutige Stand der 
Forschung den praktischen Bedurfnissen etwa nicht geniige, 
sondern nur, ciaB gewisse Unstimmigkeiten und Wider- 
spruche, wie sie z. B. vom Verfasser bezuglich des 
Temperatitreinflusses auf den W armeubcrgang hervor- 
gehoben werden, weniger auf Versuchsfehier oder auf 
besondere Eigenarten der jeweiligen Versuchsanordnungen 
zuriickzufiihren sind ais auf die erwahnten grundsatzlichen 
Abweichungen der Arbeitshypothesen von den wirklichen, 
iiberaus verwickelten Vorgarigen.

Das Buch kann jedem praktisch tiitigen lngenieur 
bestens empfohlen werden, bietet aber auch dem Wissen- 
schaftler Anregungen. Von dem nicht ganz gliicklich ge
wahlten T itel- konnte sich der Verfasser offensichtlich nicht 
trennen. Lobend erwahnt werden mufi noch, dafi die neue 
Auflage in gróBerem Format, in einem ubersichtlichercn 
und viel angenehmeren Druck erschienen ist, dafi einige 
wichtige Abbildungen ebenfalls vergróliert und praktisch 
besonders wichtige Endformeln durch Fettdruck hervor- 
gehoben worden sind. Das Buch hat dadurch ohne Zweifel 
sehr gewonnen. G um z.

Der Korrosionsschutz metallischer W erkstoife und ihrer 
Legierungen. Unter Mitarbeit von Dr. H. W. C re u tz -  
f e ld t ,  Essen, u. a. Hrsg. von Professor Dr. phil.O tto 
K ró h n k e ,  Berlin-Schlachtensee, und Professor Dr. 
phił. Georg M a s in g , Góttingen. (Die Korrosion metal
lischer Werkstoffe, Bd. 3.) 615 S. mit 198 Abb. Leipzig 
1940, S. Hirzel. Preis geh. 47,50 3ML, geb. 50 
Der dritte Band des Handbuches iiber die Korrosion 

metallischer W erkstoffe und ihrer Legierungen ist dem 
Korrosionsschutz gewidmet. In ausfiihrlichen Abhand- 
lungen werden von anerkannten Fachleuten die verschie- 
denen Móglichkeiten des Korrosionsschutzes eingehend 
unter Angabe zahlreicher Schrifttumsnachweise be- 
sprochen. Nach einleitenden Ausfuhrungen iiber den

> Feuerungstechn. 27 (1939) S. 129 136 und 28 (1940) S. 97/107.
* Vgl. die Besprechung der t ,  Auf!. Oliickauf 66 (1930) S, 785,
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Korrosionsschutz im allgemeinen und die Vorbereitung 
der Oberflache fiir die Schutziiberziige werden die An- 
wendungsarten und Priifungen der verschiedenen Anstriche 
mit Hilfe von ólfarben und Lacken, Bitumen und Kunst- 
harzen einschlieBlich der Vinylpolymerisate behandelt. Im 
AnschluB hieran finden sich Abhandlungen iiber das Email- 
lieren und Phosphatieren, iiber den Korrosionsschutz durch 
chemische und elektrochemische Metallfarbungen, durch 
elektrolytische Metallniederschlage sowie durch Oxyd- 
schichten, im besonderen beim Aluminium und seinen Legie- 
rungen. Der Schlufiabsatz enthalt einige Bemerkungen iiber 
das Beizen von Nichteisenmetallen.

Das Buch vermittelt im wesentlichen ein umfassendes 
Bild von dem heutigen Stand der Kenntnisse auf diesem 
Gebiet. Die Verfasscr weisen aber selbst darauf hin, daB 
durch die Vielfalt des Stoffes eine u. U. etwas kurze 
Behandlung kleinerer Teilgebiete nicht zu vermeiden war. 
Hierzu gehóren die Angaben iiber den Korrosionsschutz 
von Magnesiumlegicrungen und das Innere von Dampf- 
kesseln mit Hilfe von Kesselinnenanstriclmiitteln, iiber die 
metallischen Uberziige nach dem Schmelz-Tauch-Verfahren 
sowie die durch Aufwalzen erhaltenen Plattierungen. Ab- 

eschen davon, wird das Buch ein guter Ratgeber bei der 
ekampfung der Korrosion sein und auch von jedem 

Korrosionsfachmann gem  ais Nachschlagewerk benutzt 
werden. M iille r-N e u g liic k .

Die Knappschaftsversicherung. Von Dr. Hermann M ies- 
b ac h , Senatspriisidcnt im Reichsversicherungsamt. 
3. Aufl., f i i r  den im Felde stehenden Verfasser bcarb. 
von Senatsprasident Professor T h ie lm a n n . (Wege 
zur Kassenpraxis. Schulungsschriften der » A r D e i t e r -  

Versorgung«, H. 25.) 105 S. Berlin-Lichterfelde 1040, 
Verlag Langewort. Preis in Pappbd. 2,50 M l.
Seit der Obernahme der Macht durch den National- 

sozialisrnus hat sich die Bedeutung der knappschaftlichen 
Versicherung erhóht. Infolge der Fórderung des Bergbaues 
ist nicht nur die Zahl der in knappschaftlichen Betrieben 
Beschaftigten gróBer geworden, sondern die Gesetz- 
gebung des Dritten Reichs zum Aufbau der Sozial- 
yersicheruftg hat auch das knappschaftliche Versicherungs- 
wesen zum Bestandteil der eiuheitlichen Reichsversiche- 
rung gemacht. AuBerdein ist durch eine neue Regelung der 
Wanderversicherung die gesamte Rentenversicherung fiir 
alle, die einmal Beitrage zur knappschaftlichen Pensions- 
versicherung entrichtet haben, ohne Riicksiclit auf dic 
Wirksamkeit dieser Beitrage, ausschlieBlich auf die Reichs- 
knappscliaft verlagert worden. Dadurch hat sich der Kreis 
derer, die mit dem Knappschaftsrecht in Beriihrung 
kommen, erweitert. Seit der zweiten Auflage1 des Buches 
iin Dezember 1936 hat das Gesetz iiber den Ausbau der 
Rentenversicherung die knappschaftliche Pensionsversiche- 
rung auf eine sichere geldliche Grundlage gestellt. Dann 
hat auch die Eingliederung der neuerworbenen Gebiete 
in das Grofideutsche Reich das Knappschaftsrecht durch den 
Einbau der friilieren ósterreichischen, tschechischen und 
polnischen Versicherung erweitert. Das alles machte eine 
Neubearbeitung des Buches nótig, die Senatsprasident 
Professor T h ie lm a n n  fiir den Verfasser, der ais Kom- 
paniefiihrer im Felde stellt, iibernommen hat. Die Schrift 
wird auch in der neuen Bearbeitung das Verstandnis der 
knappschaftlichen Versicherung bei den Beteiligten vsr- 
tiefen. S c h lii te r .

Der Auslandsabsatz der deutschen Edelstahl-lndustrie. Von
Diplom-Kaufmann Dr. Hans M o rg e n s te rn .  (Deutsche
AuBenwirtschaft. Betriebs- und volkswirtschaftliche
Schriften aus Wissenschaft und Praxis, H. 4.) 167 S.
Wurzburg-Aumiihle 1940, Konrad Triltsch. Preis in
Pappbd. 3,90 M l.
Im Rahmen der von o. Prof. Dr. Erich Kosiol heraus- 

gegebenen Schriftenreihe »Deutsche AuBenvvirtschaft« ist 
die obige Schrift erschienen. Der Verfasser ist seit Jahren 
in der Auslandsabteilung eines groBen deutschen Edelstahl- 
werkes beschaftigt, so daB er bei seiner Darstellung vielfach 
auf die Erfahrungen aus seiner praktischen Tatigkeit zu- 
riickgreifen konnte. Der erste gróBere Abschnitt iiber die 
Edelstahlerzeugung und dic Edelstahlausfuhr der Welt gibt 
eine Schilderung der Verhaltnisse in den wichtigeren Ab- 
satzlandern der deutschen Edelstahlindustrie und in den

1 Oluckauf 73 (1937) S. 1031.

Hauptproduktionslandem der Welt. Infolge der Liicken in 
der Edelstahlstatistik, nainentlich in der deutschen Pro- 
duktions- und AuBenhandelsstatistik, die besondere Ziffern 
fiir Edelstahl nicht ausweist, konnten im allgemeinen 
genauere Angaben nicht gebracht werden. lii den folgenden 
Abschnitten behandelt der Verfasser eingehend die Absatz- 
wege, Geschaftsfornien, die W erbung und Absatzfórderung, 
den W ettbewerbskampf am W eltmarkt, die Kosten- und 
Preisverhaltnisse und die Finanzierungsprobleme im 
deutschen Edelstahlausfuhrgeschaft. In einem Nachtrag 
wird in aller Kurze auf die friihere polnische Edelstahl
industrie hingewiesen, die nach der Ruckgliederung der 
ostoberschlesischen Gebiete die Stellung der deutschen 
Edelstahlindustrie noch vcrstarkt hat. Von diesem Nachtrag 
abgesehen, ist das vorliegende Buch vor Ausbruch des 
Krieges abgeschlossen worden. Es bietet dcm Leser auf- 
schluBreiche Einblicke in die besonderen Absatz- und Ver- 
kaufsvcrhaltnisse der deutschen Edelstahlindustrie im Aus- 
land. Kii hl tli a u.

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
Eignung vonSpeisewasser-Aufbereitungsanlagen im Dampf- 

kesselbetrieb. Hrsg. von der Arbeitsgcmeinschaft 
Deutscher Kraft- und W armeingenieure (ADK) des 
Vereins Deutscher Ingenieure im NSBDT. 2., neu- 
bearb. und erw. Aufl. 154 S. mit 161 Abb. Berlin, VDI- 
Verlag GmbH. Preis geb. 9 -7l.lt, fiir VDI-Mitglieder 
8,10 M l.

J o h a n n s e n ,  O tto: Peder Manssons Schriften iiber tech
nische Chemie und Huttenwesen. Eine Quelle zur 
Geschichte der Technik des M ittelalters, iibersetzt und 
erlautert. (Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft fiir 
Technikgeschichte des VDI. im NSBDT., Bd. 16.) 261 S. 
mit I Kartę. Berlin, VDI-Verlag GmbH. Preis in 
Pappbd. 10 M l ,  fiir VDI-Mitglieder 9 3UI.

S c h a f f  e r ,  F. X.: Lehrbuch der Geologie. III. Teil: Geo
logische Landerkunde (regionale Geologie). Lfg.
1—11. 1111 S. mit 532 Abb. Wien, Franz Deuticke. 
Preis geh. 70 M l.

S c h n e id e rh ó h n , Hans: Lehrbuch der Erzlagerstatten- 
kunde. 1. Bd.: Die Lagerstatten der magmatischen Ab- 
folge. 858 S. init 265 Abb. im Text und auf Taf. 
Jena, Gustav Fischer. Preis geh. 48 fftM, geb. 52 

T h u r o w ,  Willy H.: Eiiglisch-deutsches und deutsch- 
englisches Wórterbuch der Chemie. Nachtrag. Teil I 
und II: Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch.
205 S. Berlin-Zehlendorf, Verlag Dr. Arthur Tetzlaff. 
Preis geb. 15 9tM.

P E R S Ó N L I C H E S
Der Oberregierungsbergrat und Leiter der Abteilung 

Berg- und Huttenwesen im Sachsischeii Ministerium fiir 
W irtschaft und Arbeit, Dr.-Ing. Friedrich W e rn ic k e , ist 
zum Berghauptmann ernannt worden.

Ernannt worden sind:
die Bergrate S ta rk m u th  vom Bergrevier Karwin in 

Mahrisch-Ostrau und L a t te n  vom Bergrevier Kattowitz- 
Nord zu Ersten Bergraten daselbst.

Eingewiesen worden sind:
der Erste Bergrat T iib b e n  vom Oberbergamt Dort

mund in eine Planstelle eines Oherbergrats ais Mitglied 
daselbst,

der Bergrat R is to w  vom Bergrevier Kóln-West in 
die Erste Bergratstelle daselbst.

Der Erste Bergrat S a s s e n b e r g  vom Bergamt Saar- 
briicken-Mitte ist an das Bergrevier Gleiwitz-Siid versetzt 
worden.

Der Bergassessor E p p in g  vom Badischen Bergamt 
Freiburg ist an die Regierung des Generalgouvernements 
abgeordnet und mit der Leitung des Bergamtes Krakau 
beauftragt worden.

Der Assessor Dr. B o rk a  ist der Bergverwaltung des 
Cieneralgouvernements ais Justitiar zugeteilt worden.
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Gliederung und Fossilfiihrung der oberen Kreide.
(MaBstab der Vi bezeichneten Fossilien rd. 1 : 5.)


