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Unterhaltungskosten von Abbaustrecken.
Von o. Professor Karl K e g e l, Freiberg (Sa.).

Die Kosten fur die Abbaustrecken setzen sieli bekannt- 
licli zusammen aus den Kosten fiir die Auffahrung (H er
stellung) und den Ausgaben fiir die Unterhaltung. Ver- 
mihdert werden konnen diese Kosten gegebenenfalls durch 
den W ert der nach dem Abwerfen der Streeke zuriick- 
gewonnenen Ausbau-, Gleis- und sonstigen Ausriistungs- 
gegęnstande nach Abzug der bei der Riickgewinnung ent- 
standenen Kosten.

Oie Auffahruttjgskosten, welche dic Kosten fiir Lólnie, 
Ausbau- und Gleismaterialien, Sprengstoffe usw. umfassen, 
konnen im einzelnen Falle ais gleichbleibend je 111 Streeke 
angesehen werden. Ebenso kann man den Wert der zuriick- 
gewprineneii Materialien nach Abzug der Raubkosten ais 
gleichbleibend ąnsehen.

Bei den Unterhaltimgskosten sind zu unterscheiden:
1. die Kosten fiir die e in m a l ig e n  Unterhaltuiigs- 

arbeiten, die durch das Absinken des Hangenden ais 
unmittelbare Folgę des hindurchgehenden Abbaues not- 
wendig werden (diese Gebirgsdruckwirkung hat 
K o e p p e n 1 ais »Primarwirkung« bezeichnet),

2. die Kosten, die durch die f o r td a u e r n d e n  Unter- 
haltungsarbeiten infolge der sonstigen Gebirgsbewegungen 
entsteheń. Diese sind auch dann noch wirksam, wenn der 
Abbau an der betreffenden Stelle langst voriiber ist, und 
werden yon Koeppen »Sekund;irwirkungen« genannt. Sie 
treten auch in Strecken, durch dię noch kein Abbau hin- 
durchging, nach einer gewissen Zeit oft von selbst auf.

Der hindurchgehende Abbau (Primarwirkung) wirkt 
nur e in m a l auf jeden Meter der Streeke und, im Durch- 
schnitt e in e r  ganzen Streeke gesehen, auch bei ver- 
schiedenen Verhiebsgesclnvindigkeiten auf jeden Meter 
mit gleicher Starkę. Die von Koeppen festgestellten 
Schwankungen dieser Kosten stiegen selbst bei starken 
Schwankungen der Verhiebsgeschwindigkeit nicht iiber S°/o.

Man kann daher die durch Primarwirkungen ent- 
stehenclen Unterhaltungskosten im einzelnen Fali unter 
sonst gleichen Voraussetzungen (gleiche Flózmachtigkeit, 
gleiche Abbauart, gleicher Versatz, gleicher Ausbau usw.) 
ais gleichbleibend je 111 Streeke ansehen.

Die Sekundarwirkungen konnen manehmal nach ge- 
wisser Zeit zum Stillstand kommen, wahrend sie in anderen 
Fallen wahrend der ganzen Zeit anhalten, wie es fiir den 
Steinkohlenbergbau der Regel nach zutrifft.

Die Hohe der hierdurch verursachten Unterhaltungs
kosten ist abhangig von den Gebirgsverh;iltnissen, der zu 
unterhaltenden Streckenliinge, dem Streckenquerschnitt und 
der Zeit, aber fast nicht von der Flózmachtigkeit.

Im Durchschnitt einer bestimmten Streeke gesehen 
sind die im Laufe eines Monats auf einen Meter Streeke 
infolge Sekundarwirkungen entfallenden Unterhaltungs
kosten gleichbleibend.

Die im folgenden aufgestellte Bercchnungsgrundlage 
zur Erm ittlung der Unterhaltungskosten weicht von der 
Koeppeiischen Berechnungsart wolil in der Form, jedoch 
nicht in den Endergebnissen ab. Die hier mitgeteilte

1 K o e p p e n :  Untersuchungen uber Unterhaltungskosten von Abbau
strecken, Oluckauf 74 (1*338) S. 785 ff.

Grundlage ist aber wohl einfacher und gibt auch einen 
klareren Einblick in die Gesetze des vorliegenden Kosten- 
verlaufes.

Es bezeichncn: 
v — Einheit dćr Auffahrgeschwindigkeit der Abbau- 

strecke (oft zugleich Verhiebsgeschwindigkeit des 
Abbaues),

n Faktor der Anderung von v (11 =  1), 
a — Unterhaltungskosten in SUMjm infolge Primar- 

wirkungen,
b =  Unterhaltungskosten in t t / m /M o  infolge Sekundar

wirkungen,
A Hcrstellungskosten je 111 Streeke nach Abzug des 

Gewinnes aus den wiedergewonnenen Materialien,
1 Einheit der Strecken lange,
m =* Faktor der Anderung von 1 (m =  1),
t «  Gesamtzeit der Streckenbenutzung’--

K absolute Gesamtkosten der Streckenunterhaltuiig
K = K a + K b ,

Ka =  absolute Gesamtkosten der Streckenunterhaltung in
folge der Primarwirkungen,

Kb = absolute Gesamtkosten der Streckenunterhaltung in
folge der Sekundarwirkungen, 

d Abstand vom AbbaustoB, in dem die Sekundar-
wirkungen (z. B. bei feldwarts gerichtetem Abbau) 
beginnen, .

c Kostenanteil je ni Streeke infolge Sekundar
wirkungen,

g  a-f-c =  Gesamtunterhaltungskosten je 111 Streeke,
J A +  g  Gesamtkosten je 111 Streeke.

Die Unterhaltungskosten einer im Alten Mann aus- 
zusparenden Strebstrecke sollen rechnerisch verfolgt 
werden. Zunachst sei d =  0 gesetzt, d. li. angenommen, 
dafi die Sekundarwirkungen sogleich unmittelbar am Ab- 
baustofi beginnen. Diese Annahme kann im allgemeinen 
unbeschadet der erforderlichen Genauigkeit in Rechnung 
gestellt werden. In diesem Falle ist der erste Streckenteil 
wahrend der ganzen Auffahrzeit (Abbauzeit) t zu unter- 
halten. Der letzte Streckenteil braucht iiberhaupt nicht 
unterhalten zu werden, da man ihn sofort abwerfen kann. 
lin Durchschnitt wird also jeder Streckenteil nur wahrend
der Zeit ^ unterhalten. Fiir dic Streckenlange 1 ergibt sich

daher: ''

Kb, =  l • * • b; da nun t=  *f, ist:

Andert sich die Abbaugeschwindigkeit bzw. Auffahr
geschwindigkeit v in n • v, so wird t„ * und

Fiir den Fali, dafi sich die Streckenlange 1 auf den 
Betrag 111 •! andert, wird lm m • 1 und tm = 1 bzw.
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fiir den Fali, daB v zugleich in n • v geandert ist:
m • 1

Man erhalt sonach:

KbIm

und sinngemaB KbIron ‘

„ Im - tm -b  
2 - v~ 

m2 • I2 • b 
2 • n • v

m 2 • l2 ■ b 
2 • v •3)

•4)

Zu diesen Kosten kommen die Kosten fiir die Primar- 
wirkungen hinzu. Sie betragen, da der W ert a von der 
Streckenlange, der Oebrauchsdauer usw. unbeeinflufit und 
daher gleichbieibend ist:

K a ,= » a - l .............................................................ai
und Kaml = a  • m ■ I

Kb:lmn m2-12- b m ■ 1 • b
lmn *

also g =

m • 1 2 • n • v ■ m • 1 2 ■ n ■ v
m • 1 • b

a +  2 7 i r ^ .................................
und J =  A -fg  =  A +  a + m • 1 • b

.8 )

•9)

10)

Kb,

ln ind '

2 • n • v
! . (m -a ■ m • I + - -d)2 - b

2 • n • v
(ni • 1 —d) • b 

c!mnd“  2 • n • V ' ' 
(m ■ 1 —d) • b 

Slmnd ~  a 2 • n ■ v ~
Hieraus folgt:

J =  A +  g =  A +  a -f (m • 1—d) • b 
2 ■ n • v

H)

12)

13)

14)

15)

2 • n ‘ ' ’
,, mJ • bK ■= m ■ a +  —----2 • n

m • b
2- n

g=*a + m • b 
2 • n

J = A + a + m ■ b 
2 • n

Bei der Berucksichtigung von d ergibt sich: 
^ . O n - d ^ b

2 • n 

Krt -  m • a +
( m - d ) 2 ■ b

1 2 ■ n
(m —d) ’- b

2  ■ n

, 18)

19)

20) 

21)

22)

23)

24)

(m —d) • b 
g^ a +  2 • n

Jd =  A +  a +  ^ ^

25)

26)

........................................................ 5)

“ ml ................................................................................6 )
Die Gesamtsumme der Unterhaltungskosten lautet 

demnach:
... . m- • l2 • bKmi =  Kaml +  Kblmn= a - m . l +  ,iT n  v . . . . 7)

Die Unterhaltungskosten je m Strecke betragen: 
g =  a +  c.

Es ist nun

Sind die Grundkosten A und g fiir zwei verschiedene 
Ausbauarten einer Strecke bekannt, so kann man leicht die 
Streckenlange berechnen, bei welcher die beiden Ausbau
arten wirtschaftlich gleichwertig sind. Es muB dann J1 =* J2 
sein, also die Glcichung gelten:

a m • bi . m • b,
A1t a 1 +  - 2 ^ - A ,  +  a ,+  2 . n •

Hieraus folgt:
(A, +  a, -  A2- aj)^2 • n

W - b i  • ■ • • • • •
Die Indizes deuten die Zugehórigkeit der betreffenden

W erte zur Ausbauart 1 bzw. 2 an. Grundsatzlich wird 
dann bei Unterschreitung des W ertes m der teurere 
Ausbau mit den geringeren Unterhaltungskosten infolge 
Sekundarwirkungen wirtschaftlich ungiinstiger, bei Uber- 
schreitung von m aber giinstiger sein.

27)

Bei der Beriicksichtigung von d wird 
„  (A ,-f -a ,-A 2~ a 2) -2 • n

d W--IH “ +  d 28)

2- n • v
Bei der Berucksichtigung von d erhalt man sinngemaB: 

(m • 1—d)2 • b

Die vorstehende Forinelentwicklung gestattet ohne 
weiteres den Ubergang von einer bekannten Streckenlange 1 
auf eine andere Lange m ■ 1 bzw. auch von einer Abbau- 
geschwindigkeit v auf die GróBe m • v. In der Regel w'ird 
man von der Langeneinheit 1 m und der Abbaugeschwindig- 
keit 1 m/Mo ausgelien, so daB der Faktor m unmittelbar 
der Streckenlange in Metern und der Faktor n unmittelbar 
dcm Abbaufortschritt in Metern je Monat entsprechen. 
Die Gleichimgen gehen dann, falls der W ert von d nicht 
bcrucksichtigt wrird, iiber in

Ka“»m • a .....................................................................16)

K b - m; - - b ........................................ ........................n )

Die Gleicliungen lassen unschwer die nachstehenden 
gesctzmaBigen Zusammenhange erkennen.

A. Wahrend der Auffahr- bzw. Abbauzeit bestehen 
folgende Kostenzusammenhange:
a) dic Unterhaltungskosten infolge Primarwirkungen 

wachscn je  m S tre c k e  mit der Streckenlange m 
(siehe die Gleicliungen 19 und 24),

b) die Unterhaltungskosten infolge Sekundarwirkun
gen wachsen je  m S tre c k e  mit der Strecken
lange m (Gleichungen 19 und 24),

c) die G e s a m tk o s te n  der Unterhaltungskosten in
folge Sekundarwirkungen wrachsen daher im qua- 
dratischen Verhaltnis der Streckenlange (Glei
chungen 17 und 22),

d) alle Unterhaltungskosten infolge Sekundar
wirkungen wachsen im umgekehrten Verhaltnis zur 
Abbaugeschwindigkeit (Auffahrgeschwindigkeit).

B. W ird die Strecke nach der Auffahrungs- bzw. Abbau
zeit weiter verwandt, etwa ais Wetterstrecke, Ver- 
bindungsstrecke usw., so bestehen, da nunmehr die 
Streckenlange unverandert bleibt, die folgenden 
Kostenzusammenhange:
a) Unterhaltungskosten infolge Primarwirkung ent- 

stehen nicht mehr,
b) die Unterhaltungskosten infolge Sekundar

wirkungen wachsen je m und insgesamt geradlinig 
mit der Benutzungsdauer.

Die Gleichungen 11, 17, 22 usw. lassen auch hier das 
im Bergbau stets auftretende Gesetz der ąuadratischen 
Kostenzunahme erkennen, dessen Giiltigkeit sich vor allem 
auf solche Anlagen erstreckt, bei denen neben ihrer Ent
wicklung die Zeit und der Gebirgsdruck bzw. der Wasser- 
zulauf usw. einw'irken. Ich verweise auf die quadratische 
Zunahme der Zahl der Rcparaturhauer, die innerhalb eines 
Bergwcrksbetriebes im umgekehrten Sinne der Durcli- 
schnittsleistung der Belegschaft erfolgen mufi, wenn die 
gleiche Forderung aufrechterhalten werden soli1. Ebenso 
sinken die Verzinsungskosten eines im Abbaufelde an- 
gelegten Kapitals im umgekehrt ąuadratischen Verhaltnis 
zur Abbauzeit2. Die wirtschaftlich giinstigste streichende 
Baulange eines Abbaufeldes erreehnet sich nach einem 
W urzelwert3 und ebenso die giinstigste AnlagegróBe einer 
T agebau-Entwasserung 4.

1 K e g e l :  Bergwirtschaftslehre, Berlin 1931, S. 260 61.
2 K e g e l  a .a .O . S.22Q.
» K e g e l  a. a. O. S.271.
4 K e g e l :  Bergmannische W asserwirtschaft, Halle (Saale) 1938, S. 89 

und 91.
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Es handelt sich also auch hier um eine der wichtigsten 
und haufigsten technisch-wirtschaftlichen Beziehungen des 
Bergbaubetriebes.

B e isp ie le .
Ais Beispiel sind die Kosten zweier Strecken in gleich- 

artigem Gebirge, aber mit verschieclenem Ausbau zugrunde 
gelegt, wie sie auch von Koeppen in seinem bereits er- 
wahntcn Aufsatz benutzt wurden. Die grundsatzliche Uber- 
einstimmung der Ergebnisse ist aus dem Vergleich der hier 
errechneten Kosten mit den aus der graphischen Dar
stellung im Gluckauf 193S, S. S19 sich ergebenden 
unschwer zu erkennen. In dem von Koeppen erwahnten 
Beispiel betragen:

A. Dic Auffahru ngskosten.

Tiirstock- Gelenk
ausbau ausbau
m im 0UUm

Lóhne ............................................. 29,54 34,32
H o l z ............................................. 4,21 4,63
E i s e n ............................................. 7,68 20,06
S p re n g s to f f ................................. 1,24 1,74

zus. 42,67 60,75
W ert des zuriickgewonnenen

Materials nach Abzug der
R a u b k o s te n ............................ 2.48 9,82

A = 40,19 50,93

B. Unterhallungskosten.

Tiirstock-
ausbau

Gelenk
ausbau

0UU m m im
Infolge Primarwirkungen . a = 12,15 4,21

m /m ltA o M /m /M u
Infolge Sekundarwirkungen b = 2,91 1,76

Nach den Gleichungen 19, 20 und 21 ergeben sich die 
Kosten wie folgt:

m ' b .............................................................19)

=  7,28 iMim,

P) bei m =  500in

c = 50J . :22̂ 1 =29,10 m im ,

J =40,19 +  12,15 +  29,10 =  81,34 m im  
(nach Koeppen etwa 80 SMUm).

2. Strecke mit Gelenkausbau.
a) bei taglichem Auffahrungsfortschritt von 2 m 

(n =  50 in/Mo)
a) bei m =  125m

125 ■ 1,76 
C= 2-50 2,20 M im ,

2 ■ n '
m • bg =  a +  c =  a +  — .................................................20)

J= A  +  g .....................................................................21)

1. Strecke mit Tiirstockausbau.
a) bei taglichem Auffahrungsfortschritt von 2 m, also 

bei 25 Schichtcn im Monat n — 50 m/Mo
a) bei einer Streckenlange (Baulange) von m =125m  

m ■ b 125 • 2,91 _
c ~ ^ T n  ~  2 50 =  0Mllm,
J =  A +  a 4- c=40,19 -f 12,15 +  3,64 =  56,98 m /m  

(nach Koeppens graphischer Darstellung 
rd. 54 m im ) ,

p) bei m=260m  
260-2,91 

c = .2^ 50 = 7’35 MMm,
J =40,19 +  12,15 +  7,50 =  59,84 m im  

(nach Koeppen etwa 59 m im ) ;

b) bei taglichem Auffahrungsfortschritt von 1 m, also 
n =  25 m/Mo

u) bei m "125 m
125-2,91 

C_J 2-25
J =40,19 +  12,15 + 7,28 =  59,52 m i m  

(nach Koeppen etwa 5S m im ) ,

J =50,93 +  4,21 +2,20=57,34 M im  
(nach Koeppen etwa 56,50 M m J ,

P) bei m =260 m

c “  4,57 m im ,Z • ou
J =50,93 +  4,21 +  4,57-59,71 MU  m 

(nach Koeppen etwa 59£2/£/m);
b) bei taglichem Auffahrungsfortschritt von 1 m 

(n =-= 25 m/Mo)
a) bei m =  125m

c -4 ,4 0  m im ,i  • 25
A=50,93 + 4,21 +  4,40=59,54 m im  

(nach Koeppen etwa 59 m im ) ,
P) bei m =  500 m

C~  “ 2“ ^ ” 17,60 m iW '
J =50,93 +  4,21 +  17,60=72,74 m /m  

(nach Koeppen etwa 72 SMUm).
Zwischen den beiden Strecken besteht Kostengleichheit, 

wenn gemaB Gleichung 27 die Bedingung erfiillt ist:
(A, +  a, — A» —a,) • 2 • n

m ”  “V — 2 bj -  bj
Im vorliegenden Falle wurden zweckmaBig die Werte 

des in der . Herstellung teureren Gelenkausbaues den 
Index 1 erhalten. Fiir eine Auffahrungsgeschwindigkeit 
von n =  50 m/Mo wird dann :

=  (50,93 + 4 ,2 1 - 4 0 ,1 9 - 12,15) -2 -5 0 ,
2,91-1,76

Nach der graphischen Darstellung von Koeppen be
tragt diese kritische Lange etwa 260 m. Demnach ergeben 
sich stets hinreichend genaue Ubereinstimmungen der 
Rechnungen. GemaB Gleichung 27 wachst die kritische 
Lange m, bei welcher Kostengleichheit herrscht, im 
unmittelbaren geraden Verhaltnis der Auffahrungs
geschwindigkeit.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Es wird eine gegeniiber den Ausfuhrungen von 

K o ep p e n  vereinfachte Rechnungsgrundlage zur Ermitt- 
lung der Unterhaltungs- und Gesamtkosten von Abbau
strecken durchgefiihrt. Diese zeigt zudem klar, daB auch 
hier das im Bergbaubetriebe so haufige Gesetz des An- 
wachsens der Gesamtkosten im ąuadratischen Verh:'iltnis 
zu den Langen usw. gilt. Die Unterhaltungskosten infolge 
Sekundarwirkungen wachsen je  m Strecke yerhaltnisgleich 
/u r Streckenlange, wahrend die Gesamtkosten im ąua
dratischen Verhaltnis der Streckenlange zunehinen.

Dic Beispielrechnung zeigt hinreichend genaue Uber- 
einstinunung mit den Werten der graphischen Darstellung 
im Gluckauf 1938, S. 819, Abb. 23.

Fiir die praktische Anwendung koinmen hier in erster 
Linie dic Gleichungen 19, 20, 21 und 27 in Frage, an 
deren Stelle die Gleichungen 24, 25, 26 und 28 treten, 
wenn zur genaueren Bestimmung der Werte der Abstand d 
m it'in Rechnung gestellt werden soli.

=  243 m.
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Neue Feststellungen stratigraphischer Art im Saarbriicker Steinkohlengebirge.
Von Dr. phil. nat. h. c. Paul G u th o r l ,  Saarbrucken (Bergschule).

In der Orube Frankenholz, der óstlichsten Anlage der 
Saargruben-AG., sind Flóze der Flamm- und Fettkohlen- 
gruppe (Westfal D und C) aufgeschlossen und zum Teil 
in Ba'u. Vom Hangenden zum Liegenden sind diese mit 
Nr. 1 bis 28 beziffert. In den ubrigen, ehemals preuBischen 
Staatsgruben wurden die Floze teils mit Nummern, teils 
mit Namen bezeichnet. Das hangendste Flóz der Fett- 
kohlengruppe ist z. B. Flóz 1 oder Stolberg; nach dem 
Liegenden hin folgcn jeweils die hóheren Nummern oder 
andere Namensbezeichnungen. Welches Flóz der Grube 
Frankenholz das hangendste der Fettkohlengruppe des 
ubrigen Reviers ist, kónnte bis jetzt nicht einwandfrei 
festgestellt werden. Einmal glaubte man, dies im Flóz 10 
zu sehen, ein anderes Mai nahm man an, es sei Flóz 6; 
dann stempelte man Flóz 12 zum hangendsten Fettkohlen- 
flóz. Ferner neigte man immer gern dazu, nicht nur im 
óstlichen Revier, sondern auch im ubrigen Teil des Saar- 
briicker Steinkohtengebirges, namentlich bei Tiefbohrungen 
und Schachtabteufen, ais 

Flóz 1 der Fettkohlen
gruppe ein besonders gut 
ausgebildeteS, machtigeres 

Flóz unter den auf- 
geschlossenen auszuwahlen.
Es ist aber schon lange be- 
kannt, daB die Flózmachtig- 
keiten innerhalb des Saar- 

briicker Steinkohlen- 
gebirges stark schwanken 
und Kohlenbiinke von 1 m 
Machtigkeit und mehr auf 
kurze Erstreckung oft ganz 
oder nahezu ganz auskeilen.
Die Zwischenmittel sind 
mitunter ziemlich stark, und 
manchmal verschwitiden sic 
ganz, so daB zwei fiir sich 
gut gekennzeichnete Flóze 
des óftercn unmittelbar
ubereinander zu liegen 
kommen. Warum sollte ge- 
rade Flóz 1 in dieser 
Hinsicht eine Ausnahme 
bilden? Ich habe mir daher 
zur Aufgabe gemacht, vor 
der eigentlichen Gleich-
stellung der Frankenholzer 
Flóze mit denen des 
ubrigen Reviers oder be- 
nachbarter Gruben zu- 
nachst die Grenze zwisehen 
der Flamm- und Fett
kohlengruppe, d. h. das 
Fettkohlenflóz 1 — Flóz 
Stolberg, festzulegen. Dann 
erst ist es móglich, mit der 

Gleichstellung weiter- 
zukommen. Bei diesen Ar
beiten kamen mir die bei 
friiheren Neuaufschliissen 
gesammelten Fossilien und 
meine Beobachtungen sehr 
zustatten.

--SS
§

I I

I Iu a  

t |  

*1

||
-S; -C

| 4

Ii
<5 i-

Tonsfein 2

Geisheck ■ 
F/ózgruppe

Tonstein 4-

Tonsfein 5 
F/oz 31 Nord 
Flóz 79 Sud

Ffoz 12 Sud 
7 "mit 

Jntrusivl$ger 
F/oz 1 Sud

Eine fossile Farnart, 
die ich in den Jahren 1920 
bis 1922 in der Grube 
Friedrichsthal wiederholt 
gefunden habe, spielte bei 
den Untersuchungsarbeiten

Abb. 1. Normalschichten- 
folge durch das W estfal des 

Saarbriicker Steinkohlen- 
gebirges. Die Schichten 
(flózarmes Mittel) mit 

Sphenopteris damesi (Stur) 
sind durch den Balken 

gekennzeichnet.

eine wichtige Rolle. Die systematische Zugehórigkeit dieser 
Pflanzenart kónnte vorerst nicht festgestellt werden. 
Wahrend des W eiterabteufens von Schacht 2 (Erkershóhe) 
in den Jahren 1928 bis 1929 kam die Farnart in bestimmten 
Schichten, und zwar recht haufig, wieder zum Vorschein. 
Ferner wurde sie wahrend des W eiterabteufens von Schacht 
Hermine 3 der Grube Kónig in den Jahren 1929 bis 1931 
vielfach angetroffen. Auch in verschiedenen auswartigen 
Sammlungen findet sie sich in mehreren Stiicken, die zum 
Teil ebenfalls von Grube Friedrichsthal stammen. Da man 
nun alle Fundstiicke in dem W estfal D, flózarmes Mittel 
der liegenden Flammkohlengruppe (Abb. 1), gefunden hat 
und mir die Art sowohl in hóheren Schichten der Flamm
kohlengruppe ais auch in tieferen Schichten (W estfal C, 
Fettkohlengruppe) niemals aufgefallen ist, war an- 
zunehmen, daB es sich um ein bezeichnendes Merkmal des 
flózarmen Mittels handeln musse. NacKdem diese Fest- 
stellung gemacht worden war, mufite geklart werden, ob 
die vorliegende Farnart bereits bekannt oder eine neue, 
bis jetzt unbekannte ist. Der Vergleich guter Stiicke mit 
verschiedenen bereits bekannten Formen ergab, daB sie 
bereits bekannt war und von S t u r 1 unter Beigabe einer 
guten Abbildung beschrieben wurde. Das Stursche Urstiick 
stammt von der Halde des sEisenbahnschachtes jenseits 
Sulzbach bei Saarbriicken«. Es handelt sich bei dem Fund- 
ort um den Eisenbahnschacht der Grube Altenwald-Saar, 
óstlich von Sulzbach. Dieses Stiick ist leider nicht mehr 
aufzufinden, «o daB es selbst zum Vergleich nicht mit 
herangezogen werden kónnte. Gliicklicherweise ist aber dic 
Stursche Abbildung auf photographischer Grundlage her- 
gestellt und infolgedessen naturgetreu. Die Neufunde 
kónnen mit dieser Abbildung sehr gut vergiichen und die 
Ubereinstimmung festgestellt werden. Im Museum fiir 
Naturkunde zu Berlin, wo das Urstiick aufbewahrt wurde, 
befinden sich noch zwei weitere Stiicke der Art mit den 
gleichen Fundorts-Bezeichnungen. W eitere Stiicke fand ich 
1934 im Geoiogischen Landesmuseum (Reichsstelle fiir

Abb. 2. Sphenopteris damesi (Stur), s/ 10 nat. Gr., aus der 
Tiefbohrung Geislautern 3, Teufe 412 m 2.

1 S t u r :  Die Carbonflora der Schatzlarer Schichten, 1. Abt. Die Fam ę, 
Abh. K.-K. Oeol. Reichsanst. W ien, 11 (1885) S. 249.

7 Die Aufnahmen und Zeichnun^en 2—9 stammen von dem Yerfasser,
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Bodenforschung) in Berlin. Diese stammen aus den Tief- 
bohrungen Ottweiler, Geislautern 3, Velsen 3 und Stangen- 
muhle.

S tu r  hat die in Rede stehende Farnart ais neue Art 
beschrieben und nennt sie Calymmotheca damesi. E r ver- 
gleicht sie mit Calymmotheca Lyginopteris) bdumteri 
(Andr.), hdninghaitsi (Brgt.) und slangeri Stur, in der 
Hauptsache wegen der punktierten Spindel. Hinsichtlich 
der Aderung der Fiederchen vergleicht er sie mit Calymmo- 
theca (  Zeilleria) avoldensis Stur. Fruktifizierende Reste 
von Sphenopteris damesi sind aber bis jetzt mit Sicherheit 
nicht bekannt. Eine kurze Neubeschreibung der Art habc 
ich vor kurzeni yorgenommen1. Die Spindeln 1., 2. und
3. Ordnung sind mit kleineren und grófieren, warzen- 
formigen Punkten yersehen. Die Fiederclien sitzen der 
Spindel jeweils alternierend an. Durch das Herablaufen

Abb. 4. Sphcnopteris damesi (Stur), nat. Gr., aus der 
Ziegeleigrube Muller in Wellesweiler.

1 O u t h ó r l :  Sphenopteris dam esi (Stur) und ihre Bedeutung fflr die 
Stratigraphie des Saarkarbons, Palaeontographica, Abt. B, 84 (1939) S. 117, 
Taf. 6 - 8 .

an dieser sind sie miteinander yerbunden, ahnlich wie es 
bei den Alethopteriden der Fali ist. Im einzelnen sind die 
Fiederchen geziihnt. In jeden der mehr oder weniger ab- 
gerundeten Zahne miindet ein Seitenaderchen. Hinsicht
lich der Ausbildung und des Ansitzens der Fiederchen ist 
Sphenopteris damesi sehr verschieden. Gleichwohl sind die 
kleinsten Reste davon an den sehr bezeichnenden Merk- 
malen: punktierte Spindel und geziihnte Fiederchen mit 
je einem Aderchen je  Zalin ais zur Art gehórig recht gut 
zu erkennen. Die Abb. 2 - 7  stellen Stucke aus ver- 
schiedcnen Lagen innerhalb des Saarbrucker Steinkohlen- 
gebirges und zwei erlauternde Zeichnungen dar.

Abb. 5. Sphenopteris damesi (Stur), 4 x , aus Grube 
Friedrichsthal, Sehacht 2 Erkershóhe.

Abb. 3. Sphenopteris damesi (Stur), nat. Gr., aus Grube 
Altenwald, Eisenbahnschacht.

Abb. 6. Sphenopteris damesi (Stur), 4 x, 
dreifach gefiedertes Stuck.

Im Laufe der letzten Jahre ist es gelungen, Sphenopteris 
damesi von einer Anzahl weiterer alterer und neuerer 
Fundpunkte zu finden. Eine groBe Anzahl der heute 
yorliegenden Stucke gestattet, neben der rein paliio- 
botanisch-systematischen vor allem die stratigraphische 
Bedeutung fiir das Saarbrucker Steinkohlengebirge zu 
belegen. Sie riihren von 23 yerschiedenen Fundpunkten 
her, die sich auf das ganze Gebiet von der Tiefbohrung 
Velsen 3 im Siidwcsten bis Grube Frankenholz im Nord- 
osten verteilen (Abb. 8). Nachstehend werden die einzelnen 
Fundpunkte von Siidwcsten bis Nordosten der Reihe nach 
aufgefiihrt und, soweit im Rahmen dieses Aufsatzes er- 
forderlich. hinsichtlich der Stratigraphie etwas naher 
betrachtet.
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F u n d p u n k t  1. T ie fb o h r u n g  V elsen  3.
Die Stiicke mit Sphenopieris damesi stammen aus den 

Teufen 633, 642 und 665 m. Die Tiefbohrung wurde in 
den Jahren 1914 bis 1915 niedergebracht.

F u n d p u n k t  2. T ie f 
b o h ru n g  O e is la u te rn  3.

Zwei Stiicke aus dieser 
im Jahre 1896 niedergebrach- 
ten Tiefbohrung wurden in 
einer Teufe von 412 m ge- 
funden.

F u n d p u n k t  3. T ie f 
b o h ru n g  S ta n g e n m  iihle.

Fast das gesamte Bohr- 
kernmaterial der im Jahre 
1898 niedergebrachten Tief
bohrung fand sich im Haupt- 

verwaltungsgeb;iude der 
Saargruben-AO. Aus den 
Teufen 248 m, 297 m, 315 m, 
349 m, 396 in, 397 m, 426 m, 
427 m, 436 m, 439 m, 481 m, 
482 m, 491 m, 493 m, 493,5 m, 
496 m, 50S m, 509,5 m und 
532 m wurden Stiicke mit 
Sphenopteris damesi fest- 
gestellt. In Abb. 9 ist ein Teil 
der Tiefbohrung Stangen- 
miihlc unter Kennzeiehnung 
der Schichten mit Sphe
nopteris damesi dargestellt. 
Die seigere Machtigkeit des 
flózarmen Mittels betragt 
hier bei einem durchschnitt
lichen Einfallen der Schichten 
von 13° rd. 517 m.

Abb. 7. Sphenopteris damesi 
(Stur), 4 x , Fieder vor- 

letzter Ordnung.

F u n d p u n k t  4.
O ru b e  J a g e r s f r e u d e .

In den Jahren von 1935 
bis 1936 wurde der Schacht 3 
dieser Orube von der 2. bis 
zur 4.Sohle weiter abgeteuft.
Die Schichten bis zu einer Gesamtteufe von 290 ni gehóren 
dem flózarmen Mittel an. Bei etwa 210 m fand ich neben 
der anderen bezeichnenden Flora des flózarmen Mittels 
Sphenopteris damesi.

, Saarlaufern

F u n d p u n k t  5. G ru b e  H ir s c h b a c h ,  R ic h a rd s c h a c h t.
Im alteren Schrifttum, insbesondere in d em . voi> 

G o ld e n b e r g 1, wird dieser Fundort ais >:Grube Dtidweiler, 
Halde am Bahnhof«, bezeichnet. Auf dieser Halde ani Bahn- 
hof Dudweiler wurden dic Berge aus dem Abteufen des 
Richardschachtes gestiirzt. In den Jahren von 1866 bis 1873 
wurde der Schacht in mehreren Etappen abgeteuft. Golden
berg hat u. a. an der genannten Halde 5 Insekten-Reste2 
gefunden. Auf einem der Stiicke befindet sich neben dcm 
Insekten-Rest Sphenopieris damesi.

F u n d p u n k t  6. G ru b e  A lte n w a ld ,  E is e n b a h n s c h a c h t .
Viele Stiicke, darunter solche mit Sphenopteris damesi 

einschliefilich des S turschen  Urstiickcs aus den Auf- 
sammlungen von J o r d a n  (Museum fiir Naturkunde Berlin) 
und G o ld e n b e r g  (Naturhistorisches Reichsmuseum in 
Stockholm), stammen von diesem Fundort. Im Jahre 1852 
wurde mit dem Abteufen des Schachtes begonnen. Im Jahre 
1854 hatte er bereits eine Teufe von 90,79 m (Saarsohle) 
erreicht. Im Jahre 1S52 hat G o ld e n b e r g  schon iiber seine 
ersten Insektenfunde aus dcm Eiscnbahnschaeht der Grube 
Altenwald berichtef3. Der Tonstcin 2 ist in diesem Schacht 
nicht durchteuft worden. Bei 270 m wurde im Jahre 1873 
wahrend des W eiterabteufens das hangendste Fettkohlen- 
flóz angetroffen.

F u n d p u n k t  7. G ru b e  F r ie d r i c h s t h a l ,  S c h a c h t 2 
( E r k e r s h ó h e ) .

In den Jahren von 1928 bis 1929 wurde dieser Schacht 
von der 3. Sohle (Flammkohle) bis zur 3. Tiefbausohle 
abgeteuft, im ganzen etwa 320 m. Der Tonstein 2 liegt 
etwa 27 m iiber der 3. Sohle (Flam m kohle); das 
hangendste Fettkohlenflóz war bis zum Schachttiefsten 
nicht angetroffen worden. Besonders in der unteren Halfte 
des weiter abgeteuften Stuckes konnte ich die grofle 
Haufigkeit von Sphenopteris damesi feststellen.

F u n d p u n k t  8. G ru b e  F r ie d r i c h s t h a l ,  S c h a c h t 2 
( E r k e r s h ó h e ) .

(3. Sohle [Flammkohle], Hangendes des 0,80 m 
machtigen Flózes der Geisheckflózgruppe.)

Die Stiicke von diesem und dem Fundpunkt 9 waren 
die ersten Fundę von Sphenopieris damesi, die ich selbst 
gemacht habe.

F u n d p u n k t  9. G ru b e  F r ie d r i c h s t h a l ,  S c h a c h t 2 
( E r k e r s h ó h e ) .

(3. Sohle [Flam m kohle], Hangendes des 0,90 m 
machtigen Flózes der Geisheckflózgruppe.)

Das 0,90 m machtige Flóz 
liegt im Felde der Grube 
Friedrichsthal etwa 10 bis 12 m 
im Liegenden des 0,80 m mach
tigen Flózes. Neben Sphenopteris 
damesi wurde auch im Hangen
den davon die bezeichnende 
Flora des flózarmen Mittels vor- 
gefunden.

Oltweiter

GrFranhenhoU Scht. 1 
Scht.5 Hangard 

IB.Wiebetskirchen * •T.B.Hangard

TB. Oft weiter

Be^bach-Stoffen*
Or Konig Scht. Ziegetei Serbach

Gr.Reden •  „• Z/ege/ei Wetlesweiler
Gr. Friedrichsthal

& Neunkirchen

bc Altenwald, Fisenbahnschacht

Gcłtirschbach , 
• Bicharćschacht y. 

Gc Jagersfreude,Scht. 3

f Sf. Ongbert

Saarbrucken

• Fundpunhte fur Sphenopteris damesi

18. Velsen 3

Abb. S. I agepłan cler Funclpunkte fiir Sphenopteris damesi (Stur) 
innerhalb des Saarbrucker Steinkohlengebirges.

F u n d p u n k t  10.
G ru b e  R e d e n -F la m m .

Ein Stiick von diesem Fund
punkt ist das einzige der Art,

1 G o ld e n b e r g : :  Fauna saraepontana  
fo ss ilis . Die fossilen Thiere aus d e r Stein- 
kohlenform ation von Saarbrucken, Saar
brucken 1877, H. 2, S. 10.

- O u t l i d r l :  Die A rlhropoden aus
dem Karbon und Perm desSaar-Nahe-Pfalz- 
Oebieles, Abb. PreuB. Geol. Landesanst., 
N. F-, 164 (1934).

3 G o l d e n b e r g :  Prodrom  einer
Naturg;eschicbte der fossilen Inseklen der 
Kohlenformation von Saarbrucken, Sbr. 
Akad. Wiss. W ien,9  (1852) S.39.
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das nach der Riickgliederung des Saargebietes an das 
Deutsche Reich im Jahre 1935 in der Sammlung der Berg- 
scliule zu Saarbrucken vorgefunden wurde. Eine nahere 
Bezeichnung hinsichtlicli der Fundschicliten, aus denen das 
Stiick stammt, ist aus dem beigefiigten Zettel niclit zu 
ersehen. Da aber in Orube Reden-Flamm das flózarme 
Mittel mehrorts aufgeschlossen ist und in seinem oberen 
Teil Abbau umging, stammt das in Rede stehende Stiick 
bestimnit aus dem flozarmen Mittel.

F u n d p u n k t l l .
O ru b e  K ó n ig ,

H e r m in e s c h a c h t  3.
Dieser Schacht wurde in 

den Jahren 1929 bis 1931 ab- 
gcteuft, wobei man zunachst 
die Schichten der liegenden 

Flammkohlengruppe ein- 
schlieBlich Tonstein 2 durch- 
sank. Dieser wurde in einer 
Teufe von 121 m angetroffen.
In dem darunterfolgenden flóz- 
armen Mittel, das eine Miich- 
tigkeit von 325 m aufwies, 
konnte wiederum die fiir 

diesen Schichtenab'schnitt 
kennzeichnende Flora ein- 
sch 1 iefi 1 i ch 5 phenopteris damesi 
aufgesaminelt werden. Das 
hangendste Fettkohlenflóz 
stand bei 446 m Teufe an.

F u n d p u n k t  12.
Z ie g e le i  W e lle s w e iie r  

(M u lle r) .
Dieser AufschluB liegt im 

Bereich der sudlichen Rand- 
uberschiebung. Die Schichten 
sind sehr stark gefaltet und 
gestórt. Eine Identifizierung 
war nur mit Hilfe der Pflanzen- 
einschliisse móglich. Ohne daB 
das reichhaltige Fundmaterial 
restlos bearbeitet ist, konnte 
bereits festgestellt werden, 
daB der AufschluB im floz
armen Mittel, und zwar in 
seinem mittleren Teil (etwa 
Geisheckflózgruppe), liegt.
Sphenopteris damesi wurde 
in mehreren Stiicken vor- 
gefunden.

F u n d p u n k t  13. Z ie g e le i  
B ex b ach .

Aus diesem AufschluB 
•liegen einige Stiicke vor, die 
ebenfalls die Flora des floz
armen Mittels deutlich er
kennen lassen. Darunter be- 
findet sich auch Sphenopteris 
damesi. Der AufschluB liegt 
etwa 2 km nordóstlich von der 
Ziegelei Wellesweiier und rd.
300 m siidóstlich der alten 
Grube Bexbach. Das Konglomerat in der Mitte des Auf- 
schlusses kann daher nicht das Holzer und die Schichten 
kónnen keine Ottweiler sein. wie man friiher angenom
men h a t'.

F u n d p u n k t  14. T ie f b o h r u n g  W ie b e ls k irc h e n .
Zwei Stiicke wurden aus dieser in den Jahren 1901 bis 

1902 niedergebrachten Tiefbohrung im Geologischen
1 D r um tn : Bem erkungen zur Tektonik im Pfalzer Sattelgebiet zwischcn 

HOcherberg und Polzberg-Hermannsberg;, Pfaiz. Heimatk. 28 (1932) S. 34.

Landesmuseuin in Berlin vorgefunden. Beide stammen aus 
einer Teufe von 532 m. Bei 610 m wurde eine Stórung 
durchsunken. Die Schichten unterhalb stellte P o to n ie  auf 
Grund der Pflanzeneinschliisse in die Fettkohlengruppe 
(W estfal C)>.'Dennoch war man sich iiber die strati- 
graphische Stellung der Schichten nicht recht im klaren. 
Einmal nahm man an, daB der bei 826 m erbohrte Tonstein 
der dritte sei. Nach einer anderen Oberlegung kam man 
zu dcm Ergebnis, es konnte sich bei diesem Tonstein um 
den zweiten handeln, die Flózgruppe von 1000 bis 1050 m 
entsprachc der Geisheckflózgruppe und die Fettkohlen 
seien iiberhaupt nicht erbohrt In Wirklichkeit handelt es 
sich bei dcm fraglichen Tonstein um den dritten, da die 
Schichten bei 532 m bereits zum flozarmen Mittel gehóren, 
was durch den Fund von Sphenopteris damesi aus dieser 
Teufe bestatigt wird.

F u n d p u n k t  15. T ie f b o h r u n g  O ttw e i le r .
Diese Tiefbohrung wurde in den Jahren 1903 bis 1904 

niedergebracht. Sie crschloB die Schichten von den Mitt- 
leren Ottweiler (Stefan B) abwiirts bis in den oberen Teil 
der Rotheller Schichten (Westfal C, Untere Fettkohlen
gruppe). Die Annahine S c h l ic k e r s 2, dafi die bei 740 
und 907 m durchsunkenen Tonsteine den ersten und den 
zweiten darstellen, wird durch ein Kernstiick mit Sphe- 
nopieris damesi aus einer Teufe von 1172m bestatigt. Es 
handelt sich also bei den Schichten unter dem Tonstein 2 
(bei 907 m) um das flózarine Mittel.

F u n d p u n k t  16. T ie fb o h r u n g  38, H a n g a rd .

Im Jahre 1938 wurde diese Tiefbohrung nieder
gebracht. Bei der Untersuchung der Kerne stellte man 
15 Horizonte mit Sphenąpteris damesi fest, und zwar bei 
153,5 m, 219,35 m, 234.25 m, 241,05 m, 255 m, 259,05 m, 
260,55 m, 301,25 m, 305,85 m, 306,70 m, 308,65 m, 
316,50 m, 321,30 m, 325,80 m, 331,70 m (Abb. 9). Der 
Tonstein 1 wurde in zwei Banken von 0,25 und 0,15 m 
Machtigkeit in den Teufen 56,05 und 59,65 m durch
sunken, wahrend man den Tonstein 2 in einer Machtigkeit 
von 0,45 m in einer Teufe von 115,75 ni antraf. Die 
liegende Flammkohlengruppe ohne das flózarme Mittel 
hat demnach hier eine Machtigkeit von 60 m. Die Schichten 
darunter bis zu einer Teufe von 331,70 m gehóren zum 
flozarmen Mittel, da sich in dieser Teufe noch Sphe
nopteris damesi vorfand. Das bei 325,94 m erbohrte Flóz, 
bestehend aus zwei schwacheren Banken mit zusammen 
1,32 m Kohle und einer Gesamtmachtigkeit von 1,73 m, 
entspricht dem Flóz 7 der Grube Frankenholz. Das 
hangendste Flóz der Fettkohlengruppe liegt im Bereich von 
340 bis 350 m. Das flózarme Mittel hat somit in diesem 
AufschluB eine Machtigkeit von 225 bis 235 m.

F u n d p u n k t  17. G ru b e  F ra n k e n h o lz ,  S c h a c h t 5 
be i H a n g a rd .

Dieser in den Jahren 1938 bis 1939 abgeteufte Schacht 
hat eine Teufe von 603,80 m. Nachdem 229 m der hangen
den Flammkohlengruppe durchsunken worden waren, er- 
reichte man den Tonstein 1. Der Tonstein 2 wurde bei 
322 m angetroffen. Die liegende Flammkohlengruppe 
ausschliefilich des flozarmen Mittels weist hier demnach 
eine Machtigkeit von 93 m auf. In den folgenden Schichten 
konnte bis zu einer Teufe von 550 m Sphenopteris damesi 
neben der iibrigen fur das flózarme Mittel bezeichnenden 
Flora beobachtet werden. Sphenopteris damesi war auch 
hier eine haufige Erscheinung. Das bei 537 m angetroffene 
Flóz diirfte mit dem Flóz 7 der Grube Frankenholz gleich- 
zustellcn sein. Die untere Grenze des flozarmen Mittels 
liegt zwischen 550 und 560 m. Dic bei 572 m durch- 
teuften beiden Kohlenbanke von 0,80 und 1,35 m Machtig
keit entsprechen den FIózen 9 und 10 der Grube Franken-

* S c h l i c k e r :  Die Staatlichen Tiefbohrungen im Saarrevier in den 
jahren 1891 bis 1904, S. 14, Saarbrucken 1906.

s a. a. O. S. 31.

m
55.

2 0 0 .

Tonstein 1
50-,,

Floz r/rettk)

Tiefbohrung
Hangard

Tonstein?

Flóz itFełtk)

Tiefbohrung
Stsngenmuhle

* FundpuMe fOr Sphencpteris damesi

Abb. 9. Schichtenfolge im 
unteren Teil des 

Westfals D (flózarmes 
Mittel) der Tiefbohrungen 
Hangard und Stangen- 

miihle.



252 G 1 u c k a u f 77. Jahrgang, Heft 16

holz. Floristisch wird diese Feststellung durch das massen- 
hafte Auftreten von Alcihoptcris serii (Brgt.), ineist in 
Fetzen, im Bereich von 550 bis 570 m bestiitigt.

F u n d p u n k t  18. G ru b e  F ra n k e n h o lz ,  
H a u p tq u e r s c h la g ,  S. S oh le ,

ln den letzten Jahren fand ich Sphenopleris damesi an 
verschiedenen Fundpunkten dieses Querschlages. Sie liegen 
im Bereich von Flóz I bis Flóz 7.

F u n d p u n k t 19. G ru b e  F ra n k e n h o lz ,  
Q u e r s c h la g  2- W e s t, 8. S oh le .

Hier fand Markscheider G ia w c  der Grube Franken
holz im Liegenden von Floz 3 ein Stiick mit Sphenopleris 
dnmesi.

F u n d p u n k t 20. G ru b e  F ra n k e n h o lz ., 
H a u p tą u e r s c h la g ,  9. S o h le .

In diesem AufschluB liegt der hangendste Fundpunkt 
fiir Sphenopleris damesi der Grube Frankenholz, uud zwar 
im Liegenden von Floz 2.

F u n d p u n k t 21. G ru b e  F ra n k e n h o lz ,  
N ó rd l ic h e r  O u e r s c h la g ,  10. S o h le .

Dieser Querschlag war zur Zeit meiner Befahrungen 
noch im Fortbetrieb. Im Liegenden von Floz 7 konnte 
Sphenopleris damesi festgestellt werden.

F u n d p u n k t  22. G ru b e  F ra n k e n h o lz ,  
B e x b a e h -S to l len.

In dem von der Tagesanlage der alten Grube Bexbach 
nach Schacht 1 der Grube Frankenholz aufgefahrenen 
Stollen ist bei einer Lange von 60 m Sphenopleris damesi 
aufgefundeii worden.

Dic Fundpunkte 18 bis 22 liegen alle im Bereich des 
flózarmen Mittels. Das Vorkommen von Sphenopieris 
damesi in den verschiedenen Horizonten (von Flóz 2 bis 
Flóz 7) bedeutet auch hier eine Bestatigung.

F u n d p u n k t 23. G ru b e  F ra n k e n h o lz ,  H a ld e .
Ein im Geologischen Landesmuseum zu Berlin auf- 

bewahrtes, im Jahre 1SS2 von Altmeyer gefundenes Stiick 
mit Sphenopleris damesi hat keine nahere Bezeichnung 
hinsichtlich der Fundschichten. Jedenfalls stammt es aus 
dem flózarmen Mittel.

In den aufgefuhrtcn Aufschlussen war es mit Hilfe 
der Sphenopleris damesi moglich, das flózarme Mittel 
ungefiihr abżugrenzen, jedoch bedurfte die genaue Ab- 
grenzung bzw. Festlcgung des hangendsten Fettkohlen- 
flózes weiterer Untersuchungen. Die in der der Grube 
Frankenholz benachbarten Grube Kónig erzielten Unter- 
suchungsergebnisse fuhrten auf Grund zahlreicher Be
fahrungen etidlich zum Ziel.

In der Grube Kónig ist Flóz 1 = Stolberg bereits 
friiher fcstgclegt worden. Vor allem wurde die Flora 
unmittelbar im Hangenden und im Liegenden von Flóz 1 
bis Flóz 2 an mehreren Stellen genauestens untersucht. 
Das hier gewonnene Bild ubertrug ich zum Vergleich iiber 
die Tiefbohrung Hangard und den Schacht 5 bei Hangard 
nach den Aufschlussen in den verschiedenen Sohlen der

U M S
W irtschaftl ic likeit  und Kom paBmessung.

Von August B ro d d e , zur Zeit im Felde.
Fiir viele Zwecke der Untertagemessung ist das 

Hiingezeug noch heute gut brauchbar, und es wird auch 
noch oft zu Nachtragungsmessungen verwendet. Da die 
rechnerische Auswertung von KompaBmessungen schon 
von Anfang an ais ubertrieben angesehen wurde, ist die 
graphische Zulage der KompaBzuge allgemein iiblich. Die

Grube Frankenholz. Es zeigte sich immer ein bestimmtes 
Florenbild, das die genaue Grenzzielumg ermóglichte. In 
allen Aufschliissen der Grube Kónig wurde zwischen den 
Flózen 1 und 2 eine Zone mit Aleihopteris serii an- 
getroffen. Meist fand sich diese Art nur in kleineren 
Fetzen, sogenanntem Hacksel. Die Hackselform ist mit 
bezeichnend fiir die uSerli-Zone«, die ich kurz vor Aus- 
bruch des Krieges auch in der Grube Velsen feststellen 
konnte. In der Tiefbohrung Hangard liegt sic zwischen 
3-16 und 349 m. Im Schacht 5 bei Hangard wurde sic, 
wie bereits angedeutet, zwischen 550 und 570 m, in der 
Grube Frankenholz in den einzelnen Sohlen im Hangenden 
der Flóze 9 und 10 beobachtet. Bereits im Jahre 1937 fand 
ich anlalilich einer Grubenfahrt zusammen mit Obcr- 
markscheider Direktor Heintz und Markscheider Glawe in 
der Grundstrecke der 9. Sohle im Hangenden von Flóz 9 
Netiropteris tcnuifoUa (Schloth.). In jtingster Zeit konnte 
diese Form, die fiir die Fettkohlehgruppe bezeichnend ist, 
im gleichen Horizoiit zusammen mit Sphenopłeris sauveuri 
(Crćpin) festgestellt werden. Flóz 9 der Grube Frankenholz 
diirfte dem Flóz 2 ■ Carlowitz entsprechen, worauf auch 
die iiber diesem liegende Serii-Zone hindeutet. Durch das 
Auftreten von Palacoweiehselia defrancei (Brgt.) im 
Hangenden von Flóz 10 der Grube Frankenholz konnte 
man leicht irre geleitet werden. Da diese Art aber, wie 
bereits bekannt1, auch in tieferen Horizonten in der Fett- 
kohlengruppe verhaltnismafiig haufig vorkommt, ist das 
weniger von Bedeutung. In der Tiefbohrung Hangard 
wurde sic auch noch im hangendsten Teil der Fettkohlen- 
gruppe gefunden. Da nun die Flora aus dem Liegenden 
des Flózes 7 der Grube Frankenholz an mehreren Punkten 
ais fur das flózarme Mittel bezeichnend erkannt worden 
ist, die Serli-ZÓne im Hangenden der Flóze 9 und 10 
liegt und man unmittelbar im Hangenden von Flóz. 9 Neu- 
ropteris tenuifolia festgestellt hat, mufi das hangendste 
Fettkohlenflóz zwischen Flóz 7 und 9 liegen. Auf der 
Grube Frankenholz, wo zwischen diesen beiden Flózen 
die Flóze S und 8 a auftreten, ist daher ais hangendstes 
Fettkohlenflóz. das letztere zu bezeichnen, denn Sphe
nopieris damesi, die noch im Liegenden von Flóz 7 vor- 
kommt, geht, wie aus Abb. 9 ersichtlich ist, nicht bis 
unmittelbar iiber das hangendste Fettkohlenflóz hinuuter.

Z u sa m m e n f  a s su n g .

Nachdem eine im flózarmen Mittel (unteren Teil der 
Flammkohlengruppe) des Saarbriicker Steinkohlengebirges 
hiiufig vorkommende fossile Farnart ais Sphenopleris 
damesi (Stur) erkannt worden war, konnte mit Hilfe dieser 
und der y>Serli-Zonec (das ist ein Schichten-Abschnitt, 
in dem Aleihopteris serii [B rgt.] sehr haufig vorkommt) 
die Grenze zwischen dem flózarmen Mittel und der Fett- 
kohlengruppe festgelegt werden. In den neueren Auf
schlussen im óstlichen Felde des Saarbriicker Steinkohlen
gebirges, der Tiefbohrung 38, Hangard und im Schacht 5 
bei Hangard wurde das hangendste Fettkohlenflóz in einer 
Teufe von 345 bis 350 m bzw. 550 bis 560 m festgestellt. 
In der Grube Frankenholz ist ais hangendstes Fettkohlen
flóz das Flóz Sa erkannt worden.

1 Q u t h ó r l :  Die Karbonflora ais Mittel zur Horizont- und FIoz- 
bestimmung unter besonderer Beriicksichtigung: der Verhaltnisse an der 
Saar. Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-W es. S4 (1936) S. 22.

C H A U
Ermittlung der Sohlen und Seigerteufen vor Beginn der 
Zulage dagegen wird auch heute noch meistens nach den 
Lulingschen Tafeln auf Zentimeter genau vorgenommen. 
Bei der Zulage laBt man die Zentimeter dagegen wieder 
fallen, hat also unwirtschaftliche Arbeit geleistet. Mit 
Recht darf man daher die Fórderung nach einem graphi- 
schen Rechenhilfsmittel erheben, das die Beśtimmung der 
Sohlen und Seigerteufen mit geniigender Genauigkeit und 
wenig Zeitaufwand gestattet. Die bisher iiblichen Dia-
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grammc zu diesem Zweck haben sich auf den Mark- 
scheidereien nicht eingebiirgert, da sie in der Anwendung 
nicht die nótige Becjuemliehkeit aufwiesen und keinen 
wesentlichen Zeitgęwinn gegeniiber den gebrauchlichen 
Zahlentafeln ergaben. Ich schlage daher im folgenden 
einen W eg vor, der die gleichzeitige Bestimmung von 
Sohle und Seigerteufe aus e in em  Diagramm ermóglicht 
und żuciem ubersichtlich genug ist, um die angestrebte 
Genauigkeit von 1 dcm in der Ablesung der Ergebnisse 
zu gewahrleisten. AuBerdem will ich die Gelegenheit nicht 
vers;iumen, auf ein graphisches Verfahren zur Ausgleichung 
von Kompaliziigeu hinzuweisen, das in seiner Anwendung 
einfach ist, aber noch keine ailgemeine Beachtung findet. 
Es erhóht in den Fallen, in denen es angewandt werden 
kann, die Zuverl;issigkeit der graphischen Zulage einer 
KompaBmessung, ohne einen wesentlichen Mehratifwand 
an Zeit zu erfordern.

K u rv e n b la t t  z u r  g r a p h is c h e n  B e s tim m u n g  
von  S o h le n  und  S e ig e r te u f e n .

In einem rechtwinkligen ebenen Koordinatensystem 
wahle man ais Abszissenachse eine Skala, auf der flach 
gemessene (geneigte) Langen aufgetragen werden sollen. 
Die Ordinatenachse habe eine Winkelteilung fiir die 
gemessenen Hóhenwinkel. In dieses System trag t man 
Kurvenseharen gleicher Sohlen und Kurvenscharen gleicher 
Seigertcufen in Abluingigkeit von flacher Lange und 
Hóhenwinkel ein. Abb. 1 zeigt das Beispiel einer so ent- 
standenen graphischen Tafel.

Zum  g r a p h is c h e n  F e h le r a u s g le ic h  
b e i K o m p a fim c ssu n g c n .

Wenn ein KompaBzug nicht nur an einem bekannten 
Punkte beginnt, sondern auch an einem bekannten endet, 
so kann er recht sclinell graphisch ausgeglichen werden.

Zwisehen den Punkten A und B (Abb. 2) móge ein 
Zug mit Hiingczeug gemessen sein. Die graphische Zulage 
ergibt ais Endpunkt den Punkt B’, der infolge utwermeid- 
lielier Zeiehen- und MeBfehler nicht mit B zusamniehfaltt. 
Zum Ausgleich verbindet man -4 mit B  und B' und zieht 
durch die Brechungspunkte des Zuges Parallelen zu BB'. 
Die Linien AB' und AB  schneiden auf diesen Parallelen
die Stiicke v3 ............ab. Um aus dem zugelegten Zug
nun den ausgeglichenen zu erhalten, verschiebt inan die 
Brechungspunkte der Zugseiten um die Betrage v,, v» . . . .  
auf den Parallelen zu BB' in Richtung von B' nacli B.

I l
l I l
I 2_______ I

l ^  -------~ 2  I
\e9'6 ausgeyticherier Zug

A  I

10 12 18 m ?0
Schief gemessene Langen 

—i —Kurve gleicher Sohlen mit angeschriebenem Wert in m 
11 t * Seigerteuf en mit angeschriebenem Wert in m

Abb. 1. Graphische Tafel der Sohlen und Seigerteufen 
fiir Langen bis 20 m und Hóhenwinkel bis 60°.

Die Benutzung ist recht einfach: Man geht auf der 
Abszissenachse um die MaBzahl der gemessenen Lange 
nach rechts und von da um die MaBzahl des gemessenen 
Hóhenwinkels in Richtung der Ordinatenachse (nach oben) 
und gelangt zu einem Punkt, der in den Kurvenscharen 
liegt. Durch Schatzen der Lage dieses Punktes zwisehen 
den Kurven gleicher Sohlen erhalt man die zugehórige 
Sohle auf dcm genau, durch Sehatzung zwisehen den 
Kuryen gleicher Seigerteufen die Teufen.

B e i s p i e l : Eine flachę Lange sei / =  15,9 m und habe 
ein Ansteigen von a ~  9,6°. Man sucht nach der vorher 
ergangenen Anleitung den zugehórigen Punkt auf dem 
Kurvenblatt auf und gelangt zum Punkt B in Abb. 1. 
Zwisehen den Kurven 15 m und 16 m liest man fiir diesen 
Punkt ais Sohle 15,6 ab und zwisehen den Kurven 2 
und 3 m die Seigerteufe h =  2,7. Ich habe auf Grund der 
eingetragenen Punkte A  bis F  durch Vergleich der 
graphischen mit der reehnerischen Bestimmung einen mitt
leren Fehler von m f  5 cm fiir das vorliegende Kurven- 
blatt errechnet.

Abb. 2. Graphischer Fehlerausgleich 
bei KompaBmessungen.

Der Ausgleich soli den Fehler BB' den gemessenen 
Langen proportional vertcilen. Das Verfahren bewirkt das 
um so vollkommener, je gestreckter der Zug ist, und wenn 
alle Seiten des Zuges mit der Linie AB' zusammenfielen, 
so wiirde es genau zutreffen (Ahnlichkeit der mit den 
Linien AB  und AB' und den Parallelen zu BB' gebildeten 
»Fehlerdrciecke«). Die praktisch auftretenden Fehler kann 
man bedenkcnlos, wie oben angegeben, verteilen.

Wenn die vorstehenden Ausfuhrungen dem mark- 
scheidekundlicli interessierten Bergmann und vor allem 
dem Markscheider selbst Anregungen zur einfachen und 
wirtscjiaftlichen Auswertung von KompaBmessungen 
geben, so haben sie ihren Zweck erfullt.

Die B es t im m u n g  des Schw efels  in sulfid ischen  
Erzen  durch V erb re n n u n g  im S a u e rs to f f s t ro m .

Von Friedrich G ro tę ,  Hiils (Westf.).
Die Bestimmung des Schwefels in Erzen durch Ver- 

brennung im Sauerstoff-Strom und Titration der nach Oxy- 
dation gebildeten Schwefelsaure ist bekannt. Bei Schwefel- 
gehalten bis zu etwa 3 o/o Iiefert dieses Verfahren ohne 
Anwendung besonderer Kunstgriffe brauchbare Werte. 
Dagegen ergeben sich bei hohen Schwefelgehalten, wie die 
nachstehenden Zahlenreihen zeigen, Minderbefunde. Sie 
sind auf Absorption von Sclnvefeloxyden im gebildeten 
Kondenswasser, das sich an den kiilteren Teilen des Ver- 
brennungsrohres absetzt, zuruckzufiihren.

A. S e u th e 1 begegnet dieser Fehlerquelle durch Ver- 
wendung eines geeigneten Verbrennungsrohres mit an- 
gesetztem Stutzen und geneigtem Ende. Hierdurch ist die 
Móglichkeit gegeben, einen, wenn auch geringen Teil des 
Rohres auszuspiilen und die hier zuriickgehaltenen Mengen 
der Bestimmung zuzufiihren. Mit folgender Versuchs- 
anordnung latit sich dic Verwendung dieser verhaltnis- 
m;iBig kostspieligen Verbrennungsrohre umgehen.

In das normale Verbrennnngsrohr wird ein trichter- 
fórmig erweitertes Quarzrohr bis nahe an die Gluhzone 
cinffefiihrt und mit einem Gummistopfen abgedichtet; am 
anderen Ende ist es durch Normalschliff mit den Ab- 
sorptionsgefaBen verbunden. Zur Absorption dienen Fritten- 

, waschflaschen, die mit 3o/oiger neutralisierter Wasserstoff- 
superoxydIósung und einer dem zu erwartenden Schwefel- 
gehalt entsprechenden bekannten Menge Natronlauge be- 
schickt sind.

Die Verbrennung findet nunmehr in bekannter Weise 
bei einer Tem peratur von 1300— 1400° C statt. An das Aus- 
gangsrohr der zweiten Waschflasche wird ein geringes 
Vakuum so angeschaltet, daB auch ohne Einleiten von 
Sauerstoff ein maBiger Gasstrom die AbsorptionsgefiiBc 
durchstreicht. Das Schiffchen mit der zu untersuchenden

1 Oluckauf 75 (1939) S. 409.
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Substariz wird zunachst bis an den Anfangsrand der Gliih- 
zone eingefiihrt und im lebhaften Stroni Sauerstoff ein- 
geleitet. Nacli etwa 5 min schiebt man das Schiffchcn in 
die eigentliche Verbrennungszone; dies kann ohne be
sondere Vorrichtung geschelien, da Verluste infolge Ent- 
weichens von Schwcfeloxyden durch das angeschlossene 
Vakuum vermieden werden. Nach weiteren 5 min ist der 
gesamte Schwefel ausgetrieben.

\Hormalschlif f i
j—

Das friiher an den kalten Wandungen des Ver- 
brennungsrohres angesetzte Kondensw'asser haftet nun an 
der inneren Wandung des Quarzrohres. Die hieran ge- 
bundene Schwefelmcnge kann durch Ausspiilcii des Rolires 
mit den Schliffverbindungen mit Hilfe destillierten kohlen- 
saurefreien Wassers der Hauptmenge aus den Absorptions- 
gefiiBen zugefuhrt werden. Die Gehaltsermittlung des 
Gesamtschwcfcls erfolgt in ublicher Weise unter Ver- 
wendung von Methylrot ais Indikator nach Entfernung der 
Kohlensaure durch Titration.

Die nach dieser Versuchsanordnung erzielten Er
gebnisse zeigen, wie aus nachstehender Zahlentafel ersicht- 
lich ist, eine gute Obereinstimmung mit den durch Auf- 
schlufi ermittelten Schwefelgchalten.

Bezeichnung 
der Probe

Auf-
schlufi-

verfahren

% S

Verbrennung im normalen 
Verbrennungsrohr 
mit ohne 

Quarzrohr- Quarzrohr- 
einsatz einsatz 

°/o S % S °/o S

i 2,10 2,08 2,10 2,10
Berge................ 1 2,98 2,98 2,96 2,94

1 3,84 3,82 3,83 3,72
| 12,10 12,12 12,13 11,95

Bleikonzentrat. I1 11,80 11,79 11,82 11,65
1 11,50 11,46 11,48 11,32

30,95 30,88 30,84 30,40
Zinkkonzentrat f 31,05 31,06 30,98 30,52

1 31,20 31,24 31,16 30,76
f 49,72 49,60 49,68 48,90

Schwefelkies . ) 41,56 41,60 41,52 40,88
l 40,30 40,32 40,24 39,60

Schaffung  von A rb e i tsn o rm en  im B ergbau.
Vor der Vereinigung fiir technisch-wissenschaftliches 

Vortragswesen (TWV), Bochum, in Verbindung mit dem 
Bezirk Ruhr des Vereins Deutscher Bergleute im NSBDT. 
sprach Bezirksschiildirektor Dr. K a is e r ,  Bochum, iiber 
diese Frage.

Nach einleitenden Begriffserklarungen und nach Her- 
ausstellung des Unterschiedcs zwischen Dreher und Berg
mann begriindete der Vortragende die Schaffung von 
Arbeitsnormen. Dabei mufi man sich dariiber klar sein.

dafi Arbeitsnormen nicht etwa mit einem Naturgesetz zu 
vergleichen sind. In den Mittelpunkt der Ausfuhrungen 
wurden die vom Fiihrer bei Eróffnung der Automobil- 
ausstellung 1938 ausgesprochenen W orte gestellt: »Wir 
treten nunmehr in eine neue Phase <ler nationalen Pro- 
duktion. Jetzt ist es die Aufgabe, die primitiven Arbeits- 
methoden zu ersetzen durch verbesscrte, vor allen Dingen 
techniseh vervollkommnete. Es mufi unser Ziel sein, den 

deutschen Arbeiter immer mehr von der 
primitiven Arbeit wegzuziehen und einer hoch- 
wertigen Tatigkeit zuzufiihren. Die primitiven 
Arbeiten wollen wir dann durch die in hoch- 
wxrtiger Arbeit gcscliaffene Maschine erledigen 
lassen.«

Diese Arbeitsnormen kónnen letzten Endes 
nur den Zweck haben, leistungssteigernd zu 
wirken, wobei ais leistungssteigernd auch schon 
das Beibehalten der heutigen Hóhe in der 
Leistung anzusprechen ist, wenn nur der Krafte- 
verbrauch durch auf den ganzen Menschen aus- 
gerichtete Ausbildungs- und Anlernmethoden ver- 
mindert wird. Der Vortragende begriindet, warum 
prirnjtiye Arbeitsmethoden heute durchwreg von 
unserem Volke abgelehnt werden. Nach Unter- 
suchung des gesamten Umfanges des Bergmanns- 
berufes kommt er dann nach psychologisch- 
philosophischen W ertbetrachtungen zu Erkennt- 
nissen und richtet die Berufserziehungsmafi- 
nahmen im Bergbau diesen gewonnenen Erkennt- 
nissen entsprechend aus. Im weiteren vergleicht 
er die Verrichtung in der Lebensordnung Bergbau 

ais eine der altesten mit den Tiitigkeiten in anderen Zucht- 
und Lebensformen, so z. B. mit dem Reichsarbeitsdienst, 
der vom Nationalsozialismus im Jahre 1933 aus den 
Anfiingen herausgehoben wurde und bereits bis 1936 fiir 
seine Arbeiten ganz bestimmte richtlinienartige Ver- 
haltungsweisen, Norinen, aufgestellt hatte. Wenn aber der 
Fiihrer dic ganze Nation zum Dienst an dem Spaten er- 
ziehen will, kann letzten Endes, um nur ein Beispiel zu 
geben, das Schaufeln unseres Bergmanns nicht ais geistlose 
und monotone Arbeit angesprochen werden; denn sie ist 
nicht weniger geistlos und monoton wie die Arbeit des 
Maschinenschlossers, der mit der Feile irgend etwas 
schrubben mufi.

Wenn von Monotonie oder geistloser Arbeit gesprochen 
wird, dann liegt es meistens in der ganzen Arbeits- 
gestaltung sow'ie daran, dafi das Erwerben der Fertigkeiten, 
z. B. Hacken, Schaufeln, Arbeiten mit dem Beil und wie sie 
alle heificn mógen, die im Berufsbild des Knappen 
(Steinkohlenbergbau) verzeichnet stehen, das am 10. Sep- 
tember 1940 vom Reichsw'irtschaftsminister fiir den Lelir- 
beruf Knappe verbindlich erklart wurde, gleicli mit dem 
Drillen beginnen soli. Bei der Schaffung von Arbeits
normen kommt es also darauf an, unseren Jugendlichen 
durch Anlcrnverfahren die Arbeit schmackhaft zu machen, 
so dafi der Beruf ais solcher begehrenswert erscheint. 
Begehrenswert erscheint aber unseren Jugendlichen nur 
das, was ihnen wertvoli erscheint, und wertvoIl nur das, 
was sie von friih auf lernen. Infolgedessen sind die Anlern
methoden auf das organische Wachstum unserer Berg- 
lehrlinge zuzuschnciden, wie sich auch letzten Endes der 
Leistungswille nur mit Mitteln steigern lafit, die aus seiner 
Seele geboren, also artgemafi sind. Man mufi sich dabei 
klar dariiber werden, dafi man nicht gleicli mit dem Drillen, 
Uben oder Mechanisieren anfangen darf, sondern dem 
Jugendlichen seine Tatigkeiten, kurz die Fertigkeiten 
genannt, zeigen mufi. h s mufi ilim gesagt werden, warum 
er das so macht, und in der ersten Zeit hat dann der 
jugendliche Berglehrling nichts anderes zu tun, ais das 
Kónnen mit dem Wissen in Einklang zu bringen. Weiter 
wurde gestreift die Gestaltung des Pionierwurfes und 
warum der FiilUmgsgrad d e r " Schaufel fiir die physio- 
logische Seite des ganzen Arbeitsvorganges eine so iiberaus 
wichtige Rolle spielt.

N ach. kurzeń Ausfuhrungen iiber Ermudung und Er- 
schópfung klang der Vortrag in eine Filmdarstellung aus, 
die den Jugendlichen untertage bei Lehrarbeiten zeigte und 
mit aller Eindeutigkeit erkennen liefi, dafi unsere Jugend 
gerade trotz der Gefahren im Bergbau fiir die berg- 
mannische Arbeit wolil zu begeistern ist.



19. April 1941 G 1 ii c k a u f 255

P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen1,

bekanntgemacht im Patcntblatt vom 3. April 1941.
lOa. 1499920. Reichskuratoriuni fur Technik tn der Landwirtschaft, 

Berlin. Holzgascrzcuger mit Vohyarmung' der Verbrennungsluft. 14.12.40.
81 e. 1499944. Fried. Krupp Griisonwcrk AQ., Magdcburg-Buckau. 

Fórdervorrichtung fiir staubfórmigcs Gut. 27. 1 .38. Osterreich.

Patent-Anmeldungen
die vom 3. Apri! 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
la ,  6. G. 96405. Erfinder: Dipl.-lng. Erich Trumpelmann, Saarbrucken. 

Anmelder: Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst Heckel mbH., Saarbrucken. 
Rinnenwasche. 8.10.37. Osterreich.

l a ,  28/20. F. 85997. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-lng. Otto 
Flcischer, Beuthen (O.-S.). Wendelscheider zum Aufbereiten, besonders von 
Kohle. 3.12.38.

1 c, 1/01. H. 155438. Erfinder: Dr.-lng. Ernst Olto Grunwald, Surth 
bei Koln. Anmelder: Klóckncr-Humboldt-Deutz AG., Koln. Vorriclitung zum 
Anzeigeu der Wichte von eine Rinne durchflieflcndcn unbestandigen Schwer- 
uńd sonstigen Triibcn. 8.4.38. Osterreich.

5c, 9/10. A. 90507. Emil Altmann, Obcrhausen-Stcrkradc, W illi Bosiincr 
und Josef Helbl, Duisburg-Hatnborn. Kappenhaltcr fiir den Grubcuausbau. 
16.11*39. Protektorat Bóhmcn und Miihren.

5c, 11. F. 85866. Erfinder, zugleich Anmelder: August Funke, Schcidt- 
Saar. Grubenausbau: Zus. z. Anin. F. 85424. 11.11.38. Protektorat Bóhmen 
und Miihren.

10a, 12/01. O. 23732. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-lng. Carl Otto, 
Deit Haag (Niederlande). Tur fiir Kammerófcn zur Erzeugung von Gas 
und Koks. 8.8.38.

35a, 9/05. G. 100648. Erfinder: Gerhard Hagenbcck, Oberhausen- 
Stcrkrade. Anmelder: Gutehoffnungshutte Oberhausen AG., Oberhausen 
(Rhld.). Bockgerust mit Fiihrungsgerust fur Schachtfórderanlagen. 31.8.39. 
Protektorat Bóhmen und Miihren.

81 e, 67. M. 147036. Erfinder: Georg Klein, Offenbach (Main). 
Anmelder: Maschinenfabrik Hartrnann AG., Offenbach (Main). Abscheider 
•fiir Luftfórderanlagen mit tangentialem M aterialeintritt und auswechsel- 
baren SchleiBplatten. 9.2.40.

81 e. 94. Sch. 115401. Erfinder: Josef Schaffłik, Dortmund. Anmelder: 
Schuchtermann & Kremer-Bauin AG. fur Aufbereitung, Dortmund. Gleis- 
sperre, 18.2.38. Osterreich.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem dic Erteilung eines Patcntes bckanntgcmacht worden 
ist, lauft die fOnfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
l a  (4). 704215, vom 22 .9 .35 . Erteilung bekannt

gemacht am 20. 2. 41. S c h iic h te rm a n n  & K re m e r-  
Bauin AG. f i i r  A u f b e r e i tu n g  in D o rtm u n d . Ver- 
fahren zum Betriebe von Nufikohlen-Setzinaschinen.

Bei Setzmaschinen, bei denen der ZufluB des Setz- 
gutes und der Austrag der Berge in Abhangigkeit von der 
Belastung der Maschine sęlbsttatig und der Bergeaustrag 
von Hand geregelt werden, wird das Gut bei Oberlastung 
der Maschine durch einen mit dem Regler fur den Aus
trag  der Berge gekuppelten Schieber o. dgl. ganz oder 
teilweise in Vorratsbehalter geleitet. Die Steuerun^ des 
Schiebers durch den Regler fiir den Austrag der Berge 
kann dabei so einstellbar sein, daB der Gutstrom annahernd 
gleichmafiig bleibt.

lOa (3301). 703559, vom 1 .1 .38 . Erteilung bekannt
gemacht am 6. 2. 41. I. G. F a r b e n I n d u s t r i e  AG. in 
F r a n k f u r t  (Main). Verfahren zum Betrieb von schwingen- 
den Vorrichtungen. Erfinder: Dr. Siegfried Kiesskalt in 
Frankfurt (M ain)-Hochst, Dipl.-lng. Karl Erb in Frank
fu rt (Main)-Griesheiin und Dr. Karl Winnacker in Frank
fu rt (Main)-Hóchst. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Land Osterreich.

Vorrichtungen von im wesentlichen radialem Aufbau, 
in denen Schiittgut oder Stoffe zusammen mit Fiillkórpern 
mechanisch oder chemisch behandelt, im besonderen 
Brennstoffe geschwelt werden, sollen in rasche mechanische 
Schw'ingungen versetzt w'erden, die in kreisfórmigen oder 
ahnlicKen Bahnkurven auf den Mantelflachen eines im 
wesentlichen aufrecht stehenden Zylinders verlaufen. Der 
das zu behandelnde Gut aufnehmende, in Schwingungen 
versetzte Behalter der Vorrichtungen kann zylindrisch und 
auf der inneren Mantelfliiche mit wendelartigen (schrauben- 
fórmigen) Flachen versehen sein, auf denen sich das Gut 
unter dem EinfluB der Schwingungen des Behalters fort- 
bewegt. Diese Flachen kónnen dabei nach der Achse des 
Behalters zu entsprechend der mit dem Radius kleiner 
werdenden Beschleunigung nach abwarts geneigt sein. In 
dem Behalter kónnen auch tellerfórm ige Flachen iiber- 
einander angeordnet werden, iiber die das Gut nach- 
einander bewegt wird. AuBerdem kónnen die Flachen, iiber

In den Gebrauchsmustcrn und Patentanmcldungcn. dic am SchluB mit 
dcm Zusatz ^Osterreich* und sProtekiorat Bóhmen und Mahren« verschen 
sind, ist die Erklarung abgcgeben, da8 der Schutz sich auf das Land 
Osterreich bzw. das Protektorat Bólunen und Mahrcn erstrccken soli.

die das Gut bewegt wird, mit quer zur Bewegungsrichtung 
des Gutes verlaufenden Mulden versehen werden.

81e (9). 704165, vom 4 .9 .3 4 . Erteilung bekannt
gemacht am 20 .2 .41 . H im m e lw e rk  AG. in T iib in g e n . 
Treibtrommel, besonders fiir Fdrderbdnder.

In der hohlen Trommel sind, wie bekannt, ein zum 
Antrieb der Trommel dienender Elektromotor, ein Uber- 
setzungsgetriebe sowie eine mechanische Bremsvorrichtung 
mit einer mit dem Rotor des Elektromotors verbundenen 
Bremsscheibe und einem Steuerelektromotor eingebaut. Ge- 
mafi der Erfindung sind alle in die Trommel eingebauten 
Teile achsgleich zur Trommel angeordnet. Der Steuer
elektromotor fiir die Bremse kann ais AuBenlaufer aus- 
gebildet und zum Offnen der Bremse in der einen Dreh- 
richtung, zum SchlieBen der Bremse hingegen in der 
anderen Drehrichtung umlaufen.

81e (11). 704166, vom 6 .3 .3 6 . Erteilung bekannt
gemacht am 20 .2 .41 . G. F. L ie d e r  GmbH. in W u rz en . 
Gutzulauf fu r  Trogkettenfdrderer.

Unterhalb des unteren, wie bekannt, durch das Fórder- 
gut in der Forderrichtung ausschwenkbaren Teiles a der 
vorderen W andung b des Gutzulaufes ist die obere Wan- 
dung c, d. h. die Abdeckung des Troges, in dcm sich die 
Fórderkette d  bewegt, mit einer sich in der Fórder- 
richtung erstreckenden, sich an die Austrittsóffnung des 
Zulaufes anschlieBenden Aussparung e versehen. Diese ist 
bei der hinteren Lage des ausschwenkbaren Teiles a der 
Wandung b des Zulaufes durch eine von dem ausschwenk
baren Teil a beeinfluBte Absperrvorrichtung /  ver- 
schlossen und wird beim Aussclnvenken des Teiles frei- 
gegeben. Infolgedessen ist fiir das den sclwenkbaren 
Teil a ausschwenkende sperrige Fórdergut eine gróBere 
Zulaufóffnung in der oberen W andung c des Troges g  vor- 
handen, so daB dieses Gut leicht und schnell in das bereits 
im Trog befindliche Gut eintritt. Zum VerschlieBen der 
Aussparung e kann eine Platte dienen, die mit dem aus
schwenkbaren Teil des Gutzulaufes starr verbunden ist.

81 e (22). 702486, vom 16.-9. 37. Erteilung bekannt
gemacht am 16. 1. 41. K o h le n s c h e id u n g s - G e s e l l -  
s c h a f t  mbH. in B e rlin . Mitnehmerkettenfórderer fiir
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Schiitlgut. Erfinder: Alfred Wilke in Berlin-Pankow. Der 
Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Das obere Trmnm a der Mitnehmerkette des besonders 
zum Fórdern von Braunkohle bestimmten Fórderers zieht, 
wie bekannt, das Fórdergut von einem das untere Trumm 
der Kette gegen die Gutzulaufóffnung b abdeckenden 
tischartigen Źwischenboden c ab und w irft das Gut auf das

B  U  C  H  E  R
Der Verkehr mit Sprengstoffen. Die reichs- und landes- 

rechtlichen Vorschriften nach dem Stande vom
1. August 1940. Zusammengestellt von Dr. W. T a g l i c h , 
Ministerialrat im Reichswirtschaftsministerium. 14., neu- 
bearb. Aufl. 246 S. mit Abb. Berlin 1910, Carl Hey- 
manns Verlag. Preis geb. 6 3!Ji.
Die vorliegende 14. Ausgabe ist eine Neuauflage des 

im Jahre 1936 im gleichen Vcrlag erschienenen Buches 
gleicher Bezeichnung, an dessen Herausgabe auBer dem 
jetzigen alleinigen Verfasser der inzwischen verstorbene 
Oberregierungs- und Gewerberat Dr.-lng. W. D e n k e r  
bcteiligt war.

Die Neuauflage stellt eine wesentliche Erweiterung 
gegeniiber der aus dem Jahre 1936 dar, und zwar insoweit, 
ais alle wesentlichen Bestimmungen iiber das gesamte 
Sprengstoffwesen in ubersichtlicher Form wiedergegeben 
und durch besondere Hinweise auf die einschlagigen 
Ministerialerlassc erlautert worden sind. Im groBen wird 
unterschieden zwischen den bestehenden reichsrechtlichen 
und landesrechtlichen Bestimmungen. Behandelt werden
u. ;i. die gesetzlichen Bestimmungen iiber den gemein- 
gefahrlichen und verbrecherischen Verbrauch von Spreng
stoffen sowie die einschlagigen Verordnungen iiber dic 
Herstellung und den Vertrieb von Sprengstoffen sowie 
dereń Lagerung. Auch die ausschlieBlich fiir den Bergbau 
in Betracht kommende Polizeiverordnung iiber den Ver- 
trieb von Sprengstoffen und Zundinitteln an den Bergbau 
voin 13. Dezember 1934 ncbst der Ausfiihrungsanweisung 
iiber den Vertrieb von Sprengstoffen und Zundinitteln an 
den Bergbau sowie dic Bestimmungen iiber das Verfahren 
ftir die Aufnahme von Sprengstoffen und Zundinitteln in 
die Listę der Bergbausprcngstoffe und -ziindmittel sind 
in der Neuauflage enthalten. Besonders hervorzuheben ist, 
daB die seit dem 1. Mai 1935 in Kraft getretene Listę der 
Bergbausprengstoffe und Ziindmittel nach dem Stand vom
1. Juni 1940 erganzt worden ist. Sie gibt somit eine klare 
Ubersicht iiber die zur Zeit fiir den Bergbau zugelassenen 
Sprengstoffe und Ziindmittel. Auch die inzwischen auf- 
genommenen Ziindmaschinenprufgerate sind unter der 
Ziffer Va in der Listę enthalten. Weiterhin sind die 
Polizeiverordnung iiber die Kennzeichnung der an den 
Bergbau vertriebenen ummantelten W ettersprengstoffe vom 
31. August 1939 wiedergegeben sowie letzthin die neuesten 
Bestimmungen iiber SchieBleitungen zum Schiefien mit 
Ziindtnaschinen im Bergbau vom 1. April 1940.

Auf Grund der klaren Zusammenstellung der vielen 
Einzelvorschriften und Bestimmungen iiber die Erstellung 
von Sprengstofflagern, die Fiihrung der Lagerbucher und 
die Ausstellung von Sprengstofferlaubnisscheinen nach den 
Mustern A, B und C diirfte das Buch von besonderem 
Interesse auch fiir den Bergbau sein. G aB m ann .

Der Teer, seine Gewinnung und Verarbeitung. Ein Fach- 
und Nachschlagewerk fur Chemiker, Cnemiewerker 
und Ingenieure, umfassend Destillation, Gewinnung 
der Nebenprodukte, Syntheseverfahren, Norni-Unter- 
suchungen und zahlreiche Hilfstabellen fiir den Be
trieb. Von Ing.-Chem. W erner B o rrm a n n . 134 S. mit 
56 Abb, Leipzig 1941, Bernh. Friedr. Voigt. Preis in 
Pappbd. 12 3Ut, geb. 14 3t.U.
Der Inhalt des Buches gliedert sich in Abschnitte iiber 

Teergewinnung (32 S.), Teerverarbeitung (26 S.) und 
Untersuchungsmethoden (32 S.), denen Hilfstabellen fiir 
den Betrieb (24 S.) folgen. Wenn der Verfasser im Vor- 
wort meint: »Das Buch ist daher nicht nur ein Fachbuch, 
sondern auch cin Nachschlagwerk fiir alle in Kokerei, 
Schwelerei und Teerverarbeitung Beschaftigten, wobei 
auch die modernste Industrie, namlich das Spalten und 
Hydrieren von Teeren, Schwelkoks usw., beriicksichtigt 
ist«, so muB gesagt werden, daB dieses Ziel nicht erreicht 
wurde und auf so beschranktem Raum auch nicht erreicht 
werden kann, zumal alle Arten von Teeren, vom Holzteer

untere Trumm d  der Kette. Dieses schiebt das Gut iiber 
den Boden des die Kette umschlicBenden Gehauses e zu 
dessen Gutablauf /  (Abb. 1). Die Erfindung besteht darin, 
dafi der Źwischenboden oder ein Teil dieses Bodens 
gegeniiber der Zulaufóffnung b durch Verschieben oder 
Verschwenken so eingestellt werden kann, dafi ein Teil des 
Fórdergutes aus dem Gutzulauf unmittclbar zwischen das 
untere Trumm d  der Fórderkette fallt (Abb. 2).

S  C  H  A  U
iiber Torf-, Braunkohlen-, Olschiefer- bis zum Steinkohlen- 
schwel- und Kokereiteer, behandelt werden sollen. Aber 
auch die Ansicht des Verfassers, sein Buch sei »im beson
deren ais Unterlage ftir Lehrgeineinschaften und Ubungs- 
kameradschaften im Rahmen des deutschen Berufs- 
erziehungswerkes der DAF., ferner fiir den Unterricht an 
Fach- und Ingenieurschulen, Bcrufsschulen u. dgl. ge- 
cignet«, muB bestritten werden, da das Thema nur in will- 
kiirlichcr Auswahl behandelt wird, die Auswahl selbst ais 
keineswegs gliicklich und die Darstellung an vielen 
Stellen ais fehlerhaft zu bezeichnen ist. So entsteht Teer 
nicht bei der Vergasung (S. 3), sondern bei der Entgasung 
fester Brennstoffe; die Schilderung der Steinkohlenteer- 
und Benzolgewinnung ist teilweise irrefiihrend, die der 
Teeraufarbeitung unklar. Heute von einem PecluibcrfluB 
zu sprechen (S. 51), diirfte keine Berechtigung haben. Die 
Kapitel iiber Spaltung und Hydrierung des Teers enthalten 
fehlerhafte Angaben, z. B. wird keineswegs »das gesamte 
aus dem Synthesegas hergestellte Ol zwecks Benzin- 
hcrstellung in einer Spaltanlage aufgearbeitet« (S. 55). Das 
Fischer-Tropsch-Verfahren miiBte, wenn es schon in ein 
Buch iiber »Teer« aufgenommcn werden soli, wenigstens 
r ic h t ig  bcschrieben sein. So verlauft die Synthese im 
Gegensatz zu den Angaben des Verfassers exotherm; unter 
Angaben wie: »es wurde zuerst aller vorhandener Kohlen- 
wasserstoff gasfórmig dargcstellt« (statt Wassergas- 
herstellung), »Verunrcinigungen chemisch-physikalischer 
Art«, »die Umwandlung erfolgt in 2 Stufen, um die 
fliissigen Kohlenwasserstoffe zu erhalten; schaltet man 
eine 3. Stufe ein, wie dies fiir einen Teil geschieht, so erhalt 
man Paraffine . . . « (S. 60), kann sich wohl selbst der 
Anfanger nichts vorstellen. Paraffine kónnen n ic h t weiter 
hydriert werden (S. 46), Pech wird wohl kaum in Blasen 
(Ś. 47), sondern in Ofen oder Retorten verkokt. Manche 
Ausdriicke decken sich zumindesten nicht mit den im Fach 
iiblichen, wahrend andere, wie »feste Natronlauge« (S. 46), 
wohl nirgends gebrauchlich sind. Die Schilderung der 
Brandgefahren ist begriiBenswert, sollte aber doch fach- 
miinnischer gefaBt sein.

Die Auswahl der ubernommenen Untersuchungs- 
methoden und Hilfstabellen vermag die Benutzung des 
Sonderschrifttums nicht zu ersetzen, dagegen vermitteln 
die zahlreichen, vorziigIich geratenen Bilder einen guten 
Einblick in die Technik der Verfahren. S ch ee r.

Hausliche Schornsteine und Feuerstatten. Zweck und 
Arbeitsweise. Der gesunde und der kranke Schornstein. 
Das Wesen der Verbrennung. Entstehung und Ver- 
minderung von Rauch urid RuB. Yon Hans H a p p e l,  
Hamburg. 2., vóllig umgearb. Aufl. des »Schornstein- 
Lexikon«. 137 S. mit 13 Abb. Halle (Saale) 1940, Carl 
Marhold. Preis in Pappbd. 4 3tM.
Der Verfasser fiihrt die Merkmale der verschiedenen 

Arten von órtlichen Heizungen und Zentralheizungen sowie 
der wichtigsten Brennstoffe an, schildert die schadlichen 
Auswirkungen von Rauch und RuB und gibt Richtlinien 
fiir die Verhutung der Rauch- und Rufibildung an. Im 
weiteren Teil des Buches werden Berechnung und Bau von 
Schornsteinen und Abgasschornsteinen ausfuhrlich be
handelt. GróBte Aufmerksamkeit ist hierbei den Ursachen 
der Zugstórungen gewidmet.

Besonders bemerkenswert sind die Ausfiihrungen des 
Verfassers iiber die Einsparung von Brennstoffen durch 
entsprechende Aufkliirung und Herstellung neuzeitlicher 
Schornsteine. SchlieBlich wird noch die Fórderung einer 
strafferen Zusammenfassung und wesentlichen Verst;irkung 
der Brandschau aufgestellt und durch entsprechende 
Beweisfiihrung gerechffertigt.

Das Buch kann vor ailcrń den mit der Planung und 
Baubeaufsichtigung von warmetechnisclien Einrichtungen 
beauftragten Architekten und allen Heizungsfachleuten 
empfohlen werden. Dipl.-Ing. W itt ic h .


