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Die Durchfuhrung der technischen Rationalisierung 
im Steinkohlenbergbau untertage.

Von O berbergrat Otto Kuht i ,  Berlin.

Von Jahr zu Jahr steigen die Anspriiche an dic 
Forderleistung des deutschen Steinkohlenbergbaues. Die 
angespannte Beschaftigung der Industrie, die wachsenden 
Verkchrsleistungen der Reichsbahn, dic Verhuttuug nam- 
hafter Mengen armer inlandischer Eisenerze sowie dic 
Herstellung immer grófierer Mengen von Leichtmetallen, 
Treibstoffen und Buna haben einen standig zunehmenden 
KohIenvcrbrauch zur Folgę. Da die Beschaffung zusatz- 
licher Arbeitskriifte sehr schwierig ist, besteht auf die 
Dauer der cinzige Ausweg fur den Bergbau darin, die 
Leistung je Mann und Schicht zu steigern. Das kann bei 
dem heutigen Stande der Bergtechnik zum Teil dadurch 
gescheheu, dafi dic Leistungsfahigkeit des einzelnen Berg- 
mannes durch Bcsserung scines Ocsuudheitszustandes und, 
soweit der Nachwuchs in Betracht kommt, durch sorg- 
faltige Ausbildung gehoben w'ird. Den gróficren Erfolg 
verspricht aber fur dic Zukunft die Verbesserung der 
betriebstcchnischen Einrichtungen und Verfahren, nament
lich im Untertagebetrieb. Sie hat darin zu bestehen, dafi 
die kórperliche Arbcit des Bergmannes in wachsendem Um- 
fang Maschinen ubertragen und die Betriebsorganisation 
der verstiirkten Mechanisierung angepafit wird, wozu auch 
eine entsprcchende Unterweisung der beteiligten Leute 
gehórt. Die Aufgabe bedarf um so dringender der Lósung, 
ais die naturlichen Betriebsbedingungen des Bergbaues mit 
zunehmender Teufe, hauptsachlich infolge wachsenden 
Gebirgsdruckes und steigender Gebirgstemperaturen, 
immer schwieriger werden.

Die technische Rationalisierung soli ferner dic Er- 
zeugungskosten senken und damit die Wirtschaftlichkeit 
der Betriebe heben. Da nach dcm Gesetz vom abnehmen- 
den Ertrag die gesteigerte Verwendung eines und des- 
selben Mittels immer geringer werdende wirtschaftliche 
Vorteile gewahrt, empfiehlt es sich, nach Móglichkeit 
neue technische Mittel und Verfahren einzusetzen, die 
noch nicht angewandt worden sind.

Von besonderer W ichtigkeit ist die Fórderung der 
Unfallsicherheit und des Schutzes vor Erkrankungcn, die 
mit jeder wahren Verbesscrung der Betriebstechnik ver- 
bunden ist. Im Zusammenhang damit steht die Entlastung 
des Bergmannes von schwercr kórperlicher Arbeit, die der 
Schonung seiner Arbeitskraft dient und in Gemeinschaft 
mit der erstrebten wirtschaftlichen Bcsserstellung die An- 
ziehungskraft des Steinkohlenbergbaues auf deu Naclwuchs 
stiirken wird.

Die Betriebsverbesserung im Steinkohlenbergbau mufi 
auch wahrend des Krieges trotz der Beanspruchung der 
Zcchcn und der sie beliefernden Industrie durch die laufen- 
den Fórder- und Lieferverpflichtungen weitergetrieben 
werden, weil sie sich zum Teil schon wahrend des Krieges 
auswirkt und im iibrigen die Entwicklung und praktische 
Erprobung*der neuen Maschinen und Vcrfahren mit Riick- 
sicht auf dic umfangrcichen Aufgaben, die den Bergbau 
nach dcm Kriege erwarten, keine Verzógeruug erleidcn 
durfen.

D ie w i c h t i g s t e n  Au f g a b e n .
Dic Zahl der Aufgaben, die es zu lósen gilt, ist grofi. 

Sie sind, soweit der Steinkohlenbergbau der Ruhr in

Frage kommt, vor kurzem von F r i t z s c h c  eingehend be
handelt w orden1. Da es namentlich bei den durch den 
Krieg bedingtcn Beschrankungen nicht móglich ist, alle 
Probleinc gleichzeitig anzupacken, kommt es darauf an, 
diejenigen Aufgaben zucrst zu bearbeiten, dereń Lósung 
ein Hóchstmafi von Arbeitsersparnis, Unfallsicherheit und 
Wirtschaftlichkeit verspricht, wobei die Rohstofflage sorg- 
fiiltig beriicksichtigt werden mufi.

•Im Steinkohlenbergbau ist der Abbau derjenigc Teil 
des Grubenbetriebes, der trotz Einfiihruiig des Abbau- 
hammers und der mechanischcn Fórdereinrichtungen, trotz 
weitgehender Verdriingung des Handversatzes durch 
Bruchbau oder maschinenmafiige Versatzverfahren dic 
meiste Handarbeit erfordert. Daher ist die Entwicklung 
der Kohlengewinnungs- und Lademaschinen zur Betriebs- 
rcife zur Zeit die wichtigste Aufgabe der technischen 
Betriebsverbesserung. Da in Streben mit Gewinnungs- und 
Lademaschinen, wie die bisherigen praktischen Versuche 
ergeben und die vom Bergbau-Verein in Essen durch- 
gefiihrten Zeitstudien bestatigt haben, der Ausbau von 
Hand nicht schnell und sicher genug eingebracht werden 
kann, wenn nicht in der Kohle vorgebohrt wird, was aber 
mit technischen Schwierigkeiten verbunden ist, hat sich die 
Notwendigkeit ergeben, nach Ausbauarten zu suchen, bei 
denen dic Baue durch Maschinen umgesetzt werden. Die 
Erhohung der Abbaugeschwindigkeit, die der Einsatz der 
Abbaumaschinen erwarten lafit, macht es nótig, die 
Maschinen und Arbeitsvcrfahren fiir den Vortrieb der 
Abbaustrecken zu verbessern. Ebenso bedarf es fiir den 
schnelleren Vortrieb der Gesteinsstrecken einer Weiter- 
entwicklung der Bohr- und Ladegcrate. Die Schlagwetter- 
forschung mufi fortgesetzt werden, weil mit der schnelleren 
Gewinnung der Kohle in den volImechanisierten Abbau- 
betrieben und mit dem Vorriicken des Abbaues in 
grófiere Teufen die Schlagw'etterentwicklung zunelunen 
wird und den Betrieb behindern kann. Wichtig sind 
auBerdem die Verbesserungen der Sprengstoffe und Ziind- 
mittel in bezug auf Unfallsicherheit, Leistung und W irt
schaftlichkeit, die Norinung der bcrgbaulichen Maschinen 
und Gerate, namentlich der elektrischen Betriebsmittel, 
sowie dic MaBnahmen zur Bekampfung hoher Tem pera
turen untertage.

Fur den Abbau der machtigen Flóze Oberschlesiens 
sind ais zusatzliche Arbeiten in erster Linie zu bearbeiten 
die Entwicklung von Ladegeraten fiir den Pfeiler- und 
Kammerbau, die Einfuhrung des Scheibenstrebbaues an 
Stelle des Pfeilerbaues und der Ersatz des Spiilversatzes 
durch andere, hinsichtlich des Versatzgutes anspruchs- 
losere maschinenmaBige Versatzverfahren.

D ie T r i ig c r  d e r  Ar be i t e n .
An der Verbesserung der Betriebstechnik mitzu- 

arbeiten, ist in erster Linie Sache der leitenden Manner des 
technischen B e r g w e r k s b e t r i e b e s ; sie miissen es tun, 
wenn sie die Forderleistung und die Wirtschaftlichkeit 
ihrer Zcchen aufrechterhalten oder steigern wolien. Dabei
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wird es fiir sie hauptsachlich darauf ankommen, bekannte 
und erprobte technische Verfahrcn und Betriebsmittel so 
anzuwenden, daB unter den gegebenen geologischen 
Bedingungen ein BestmaB von Leistung, Śicherheit und 
Wirtschaftiichkeit erzielt wird. Viele Zechen haben Wirt- 
schaftsingenieure, dereń Aufgabe nur darauf gerichtet ist, 
die W irtschaftiichkeit und damit auch die Leistung der 
Schachtanlagen zu heben. Bei Bergwerksgesellschaften mit 
mehreren Schachtanlagen betreuen vielfach Wirtschafts- 
ingenieure die Zechen gruppenweise oder in ihrer 
Gesamtheit auf dem genannten Gebiet. Diese Dienst- 
stellen, die haufig zu Betriebsiibcrwachungsabteilungen 
ausgebaut sind, halten Verbindung mit den gleichen 
Steilen anderer Zechen oder Bergwerksgesellschaften, 
stehen in Fiihlung mit den Sicherheitsbeauftragtęn und 
verhandeln mit den Firmen, die die Maschinen und son
stigen Betriebsmittel liefern. Je gróBer der Oberblick ist 
und je mehr Geldmittel fiir praktische Versuche und Ver- 
besserungen zur Verfiigung stehen, um so schneller werden 
Erfolge erzielt und um so wertvoller konnen sie sein.

In zahlreichen Fallen ist es einzelnen Zechen oder 
Bergwerksgesellschaften gelungen, grundlegend neue Ein
richtungen oder Verfahren zu entwickeln, die spater all- 
gemeinen Eintritt in den Steinkohlenbergbau erlangten. 
Ais Beispiel sei nur die Gewerkschaft RheinpreuBen 
genannt, dic die Geburtsstatte der Schuttelrutsche, des 
Schleudcrversatzes, der Elektrotrommel fiir Forderbander 
und mancher anderer bewahrter Betriebseinrichtungen ist 
und die ais erste Stelle in Deutschland eine Kohlen- 
gewinnungs- und Lademaschine entwickelt und in Betrieb 
genommen hat.

So groB auch die Verdienstc sind, die sich dic ein
zelnen Steinkohlenzechen und Bergwerksgesellschaften in 
der Rationalisierung des technischen Bergbaubetriebes, 
namentlich in den Jahren nach 1Q24, erworben haben, und 
so groB auch die Bedeutung ihrer Mitarbeit in der jetzigen 
Zeit ist, darf doch nicht iibersehen werden, daB ihre Arbeit 
allein nicht ausreichen wiirde, um die Verbesserung der 
Betriebstechnik mit der notigen Schnclligkeit weiter- 
zutreiben. Dic Schwierigkeiten der zu losenden Fragen und 
der Umfang des Aufgabengebietes erfordern eine gut 
organisierte Arbeitsteilung, die allein eine Beschleunigung 
und Vertiefung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
ermóglicht. Es bedarf der b e z i r k l i c h e n  Z u s a m m e n -  
a r b e i t ,  der der Ruhrbergbau und in gleicher Weise der 
mitteldeutsche Braunkohlenbergbau in erster Linie ihre 
Rationalisierungserfoige zu yerdanken haben. Der Verein 
fiir die bergbaulichen Interessen in Essen, bei dem die 
Leitung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im 
Ruhrbezirk liegt, hat inzwischen das technische Forschungs- 
wesen noch weiter ausgebaut. In dem seit 1939 wesentlich 
erweiterten oberschlesischen Steinkohlenbezirk hat die 
Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Oberschlesien in Glei- 
writz auf Anregung der Bergabteilung des Reichswirt- 
schaftsministeriums in ahnlicher Weise die Bearbeitung der 
fiir ihren Bezirk wichtigen gemeinsamen betriebstech- 
nischen Fragen aufgenommen.

Die Organisation beim Bergbau-Vercin in Essen ist 
derart, daB die Bearbeitung aller bergtechnischen Fragen 
bei einem HauptausschuB zusammengefaBt ist, der sich 
aus den Mitgliedern des geschaftsfiihrenden Ausschusses 
des Vereins und den Vorsitzern der bergtechnischen Fach- 
ausschiisse zusammensetzt. Unter dem HauptausschuB 
stehen die Fachausschiisse fur Bergtechnik, Bergwirtschaft, 
bergtechnische Kraftwirtschaft, Betriebsmittel, Gruben- 
sicherheit, Grubenrettungswesen und Bergschaden. Sie 
werden von erfahrcnen Mannern der Praxis geleitet. Zur 
Bearbeitung der jeweils zu losenden Einzelfragen werden 
kleinere Arbeitskreise aus den besten Sachkcnnern des 
Bezirks gebildet und einem geeigneten Mitglied des Fach- 
ausschusses ais Vorsitzer anvertraut. Die Fachausschiisse 
und Arbeitskreise werden von den Sachbearbeitern des 
Bergbau-Vereins betreut, die die Sitzungen vorbereiten und 
die Ergebnisse der Arbeiten auswerten.

• In gleicher Weise ist die Forsclumg auf dem 
Gebiete der W eiterverarbeitung und Veredlung der Kohle 
organisiert.

Die den Fachausschussen gestellten Aufgaben sind 
dreifacher Art: 1. Austausch und Auswertung der Er
fahrungen, 2. Forderung der technischen Entwicklung,
3. Lósung technisch-wirtschaftlicher Aufgaben durch plan- 
maBige Forschung. Bis zum Jahre 1938 hatte sich der 
Bergbau-Verein mit wenigen Ausnahmen auf den Er- 
fahrungsaustausch beschriinkt. Zur Bearbeitung der tech
nischen Entwicklungsaufgaben werden scither neben An- 
gehórigen der Mitgliedszechen auch die einschlagigen 
Firmen herangezogen, wahrend an der Lósung technisch- 
wirtschaftlicher Forschungsfragcn weitgehend die vorhan- 
denen staatlichen und privaten Forschungsanstalten be- 
teiligt sind.

Die Ergebnisse der Arbeiten werden entweder durch 
Rundschreiben den Zechen oder durch Veróffentlichung 
in der Zeitschrift »GIiickauf« der Allgeineinheit bekamit- 
gegeben. Dazu kommen technische Tagungen oder Vor- 
tragsveranstaltungen, dic dazu dienen, in móglichst ein- 
pragsamer Art alle interessierten Fachkreise, aber auch die 
Offentlichkeit, iiber die Arbeiten des Bergbau-Vereins zu 
unterrichten. Die letzte derartige Veranstaltung hat am 
30. Oktober 1940 stattgefunden.

Bei der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Ober
schlesien in Gleiwitz bestehen Ausschiisse fiir Abbau- und 
Versatzfragen, fiir Fórderwesen, Ałaterialfragen, Kraft
wirtschaft, Grubenbrandbekampfung, Schlagwetterfragen, 
Aufbereitung und Brikettierung, die ebenso wie an der 
Ruhr aus sachverstandigen Vertretern der Gruben zusam- 
mengesetzt sind und von den Sachbearbeitern der Bezirks
gruppe betreut werden. Nach Vereinbarung mit dem Leiter 
der Bezirksgruppe wird das Oberbergam t in Breslau zu 
den Beratungen der Ausschiisse hinzugezogen und an ihren 
Arbeiten beteiligt.

Neben den genannten Ausschiissen unserer beiden 
gróBten Steinkohlenbezirke bestehen noch i i b e r b e z i r k -  
l i che  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n ,  und zwar, soweit sie 
sich mit bergtechnischen Fragen befassen, der Schacht- 
bauausschuB und der FachnormenausschuB fiir Bergbau. 
In ihnen sind alle wichtigeren Bergbauzweige und -bezirke 
des Reiches zusammengeschlossen. Ihre Geschaftsfiihrung 
liegt beim Bergbau-Verein in Essen.

Im Jahre 1938 ist auBerdem ein samtliche Bergbau
zweige umfassender »Technischer AusschuB der Wirt- 
schaftsgruppe Bergbau« gebildet worden, der 193S und
1939 je eine Tagung abgehalten ha t1. Ferner hat sich vor 
kurzem der Kohlenbergbau mit dem Kohlenhandel zur 
»Reichsvereinigung KohIe« zusammengeschlossen, dic sich 
neben einer groBen Zahl anderer Fragen auch mit der 
Leistungssteigerung durch technische Rationalisierung 
befassen soli.

Zu erwahnen ist in diesem Zusammenhang, dafi die 
vom Bergbau unterhaltenen V e r s u c h s s t r e c k e n  und 
Se i l p r i i f s t e l l e n  iiber ihren engeren Bezirk hinaus Ent- 
wicklungs- und Forschungsarbeit nicht nur sicherheits- 
technischer, sondern auch technisch-wirtschaftlicher Art 
leisten.

Eine Fortentwicklung der bergbaulichen Betriebs
technik ist undenkbar ohne die Mitwirkung der den Berg
bau beliefernden Ma s c h i n e n - ,  E l e k t r o -  und S p r e n g -  
s t o f t i n d u s t r i e .  Diesen Industrien ist der jetzige Stand 
der Bergtechnik zu einem groBen Teil mit zu verdanken. 
Namentlich auf dem Gebiet der Forderung untertage haben 
die einschlagigen Firmen GroBes geleistet; es sei nur an 
die Entwicklung der Schiittelrutschen, Forderbander, 
Hemmfórderer, Wendelrutschen und der Untertagelokomo- 
tiven erinnert. Den Maschinenfabriken ist es ferner zu 
danken, daB die Kohle durch Abbauhammer, Schram- und 
Kcrbmaschinen hereingewonnen werden kann. Die Zu- 
nahme der Elektrifizierung untertage, die so groBe 
wirtschaftliche Vorteile bietet und die Voraussetzung fiir

‘ Gliickauf 74 (1933) S. 138; 75(1939) S. 325.
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die angestrebte Vollmechanisierimg des Grubenbetriebes 
bildet, ware nicht denkbar ohne die zahe und zielbewufite 
Arbeit der Eiektroindustrie, der es gelungen ist, ihre 
Erzeugnisse immer unempfindlicher gegen Stórungen und 
immer sicherer in bezug auf Brand- und Schlagwetter- 
gefahren zu machen. Maschinenfabriken haben Lade
maschinen fiir den Vortrieb yon Gesteinsstrecken ent
wickelt und neue eiserne Ausbauarten fiir Abbau und 
Strecken geliefert. Erheblich sind die Verbesserungen, dic 
die Sprengstoffe und Ziindmittel hinsichtlich Leistungs- 
fahigkeit und Unfallsicherhcit erfahren haben.

DaB die den Bergbau beliefernden Induśtrien in beson- 
derem Mafie beruf en sind, an der Weiterentwicklung der 
Bergtechnik mitzuarbeiten, erklart sich aus den Sonder- 
kenntnissen und Erfahrungen, dic die einzelnen Firmen auf 
ihren Arbeitsgebieten gesammelt haben. Dazu kommen dic 
technischen Anregungen, die dic Firmen auf den Zcchen 
und bei den sonstigen Stellen, mit denen sie zu tun haben, 
erhalten. Eine wichtige Triebfeder, ihre Erzeugnisse 
immer weiter zu yerbessern und Neuerungen heraus- 
zubringen, ist fiir die Industrie der Wettbewerb, der es 
nicht gestattet, sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben.

Die B e r g h o c h s c h u t e n  kónnen an der Weiter
entwicklung der bergbaulichen Betriebstechnik in doppelter 
Hinsicht mitwirken: durch zweckmafiige wissenschaftlichc 
Ausbildung des Nachwuchscs fiir die leitenden technischen 
Stellen des Bergbaues sowie durch Beteiligung an der 
bergtechnischen Forschung. Die wissenschaftliche Aus
bildung des Nachwuchses hat nicht nur der Vermittlung 
eines umfassenden und griindlichen Fachwissens zu 
dienen, sondern hat vor allem die Aufgabe, die Fahigkeit 
zu klarem, kritischem Denken, zur Erkennung der gesetz- 
tnaBigen Żusammenhange, zur Unterscheidung des Wich- 
tigen vom Unwichtigen zu entwickeln, damit die ausgebil- 
deten Bergingenieure spater die technischen Neuerungen 
im Betrieb richtig verwenden und in der Lage sind, sich 
an der Entwicklung neuer Verfahren und Maschinen mit 
Erfolg zu beteiligen.

Die Forschungstiitigkeit der Berghochschulen auf 
bergtechnischem Gebiet muB, wenigstens in der jetzigen 
Zeit erhóhter wehrwirtschaftlicher Anspannung, neben der 
Ausiibung nicht zweckgebundener Forschung . auf das 
Ziel gerichtet sein, MaBnahmen zu finden, die die 
Leistungsfahigkeit des Bergbaues móglichst bald nennens- 
wert heben. Dazu ist die enge Verbindung mit der bergbau
lichen Praxis eine der notwendigen Voraussetzungen.

Die grofie yolkswirtschaftliche und staatspolitische 
Bedeutung des Steinkohlenbergbaues weist schlieBlich den 
B e r g b e h ó r d e n  wichtige Aufgaben bei der Verbesserutig 
der Bergtechnik zu. Die Zeiten, da sich die Beamten der 
Bergbehórden bei ihrer Sorge um die technische Seite des 
Bergwerksbetriebes nur um die Unfallverhutung zu 
kiimmern brauchten, die Lósung der technisch-wirtschafi- 
lichen Fragen aber dem Bergbau iiberlassen konnten, sind 
vorbei. Die Bergbehórden haben jetzt nicht nur die 
Pflicht, iiber die Grubensicherheit zu wachen, sondern 
gleichzeitig die Aufgabe, die yolkswirtschaftliche Lei
stungsfahigkeit des Bergbaues zu fórdern.

Die staatlichen Bergaufsichtsbeamten haben bei 
ihren Grubenbefahrungen und bei den Betriebsplan- 
besprechungen Gelcgcnheit, sich mit den MaBnahmen zur 
Betriebsyerbesserung auf den Gruben ihres Dienstbezirks 
zu beschaftigen. Auf Grund ihres Uberblicks iiber eine 
mehr oder weniger grofie Zahl von Zechenbetrieben 
kónnen sie Erfahrungen vermitteln, Anregungen weiter- 
geben und sich so fiir eine Verbesserung des Betriebes ein- 
setzen. Voraussetzung fiir eine solche helfende und be- 
ratende Mitwirkung ist neben dem unbedingt notwendigen 
Wissen und Kónnen des Beamten ein vertrauensvolles Ver- 
hiiltnis zu den Gruben, das u. a. auch dadurch geschaffen 
wird, dafi der Bergaufsichtsbeainte bei Schwierigkeiten 
sicherheitstechnischer Art weniger mit Verboten ais mit

Verbesserungsvorschlagen eingreift. Es ist also nicht 
Sache des einzelnen Bergaufsichtsbeamten, irgendeine fiir 
notwendig erachtete betriebliche Verbesserung selbst durch- 
zufiihren.

Den Oberbergamtern obliegt die Aufgabe, dic Mali- 
nahmen der technischen Betriebsyerbesserung in ihren 
Bczirken aufmerksam zu yerfolgen und mit den in Betracht 
komtnenden Rationalisierungsstellen Fiihlung zu halten. Sie 
yerstąndigen die Bergamter und berichten dem Reichs- 
wirtschaftsminister iiber den Fortgang der Arbeiten. 
SchlieBlich sorgen sie fiir die Anpassung der bergpolizei- 
licheri Praxis an die Erfordernisse der fortschreitenden 
Betriebstechnik.

Im Reichswirtschaftsministerium wird die technische 
Rationalisicrung des Steinkohlenbergbaues ebenso wie die 
der anderen Bergbauzweige von der Bergabteilung be- 
arbeitet. Diese steht in stiindiger Verbindung nicht nur 
mit den Oberbergamtern, sondern auch mit den bezirk- 
lichen und iiberbezirklichen Forschungsstellen des Berg
baues, auBerdem tritt sie mit der den Bergbau beliefernden 
Maschinen-, Elektro- und Sprengstoffindustrie in unmittel- 
bare Beziehungen. Die Bergabteilung ist somit besonders 
in der Lage, Anregungen fiir die Weiterentwicklung der 
bergbaulichen Betriebstechnik zu geben. Sie hilft ferner 
iiber die dem Reichswirtschaftsministerium untersteltten 
Reichsstellen bei der Versorgung des Bergbaues mit Roh- 
und Werkstoffen und sorgt auf Grund ihrer Verbindungen 
zum Reichsarbeitsministerium, zum Oberkommando der 
Wehrmacht und zum Generalbeyollmachtigten fiir die Regc- 
lung der Bauwirtschaft dafiir, dafi die zur Ausfiihrung 
der bergtechnischen Entwicklungsarbeiten bcnótigten 
Knifte dem Bergbau oder den ausfiihrenden Firmen be- 
schafft oder erhalten werden.

Erwahnt sei noch, dali die Bergabteilung jahrlich in 
der Zeitschrift fiir das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen 
Berichte uber Versuche und Verbesserungen im Bergwerks- 
betrieb sowie iiber die Betriebsentwicklung in den einzelnen 
Stein- und Braunkohlenbezirken yeróffentlicht.

Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  y e r s c h i e d e n e n  S t e l l en .
Wenn die Bestrebungen zur Verbesserung der Betriebs

technik im Steinkohlenbergbau untertage schnell zu Er- 
gebnissen und zu móglichst wertyollen Erfolgen fuhren 
sollen, ist es notwendig, dafi sich alle genannten Stellen mit 
Tatkraft und Bcharrlichkeit fiir die Erreichung des Zieles 
einsetzen. Am wichtigsten ist aber, dafi sie mit gegen- 
seitigem Vertrauen zusammenarbeiten. Je grófier die 
Arbcitsgeineinschaft ist, um so zahlreicher sind die Bei
trage, die. zuś.ammenfliefien, und um so sicherer wird 
Doppelarbeit yermieden.

Der Schwerpunkt der Gemeinschaftsarbeit wird beim 
Bergbau, und zwar bei seinen bezirklichen Zusammen- 
schliissen, im Steinkohlenbergbau also hauptsachlich beim 
Bergbau-Verein in Essen und bei der Bezirksgruppe Stein
kohlenbergbau Oberschiesien in Gleiwitz, liegen. Die Er- 
probung der neuen Maschinen und Geriite hat im prak- 
tischen Betrieb untertage unter den yerschiedensten in 
Frage kommenden Gebirgs- und Betriebsyerhaltnissen zu 
erfolgen. Dabei sind die Betriebspunkte fiir die Dauer 
der Versuche von jeder Fórderyerpflichtung, also vom 
Soll«, freizustcllen und aus den Leistung?- und Selbst- 

kostenberechnungen herauszulassen. Wichtig ist, dafi die 
Versuche mit erfahrenen Aufsichtspersonen und Arbeitern 
durchgcfiihrt werden, die man zweckmafiig am Erfolg 
besonders teilnehmen lafit. Die Kosten der Entwicklungs
arbeiten werden vom Bergbau, und zwar entweder yon den 
einzelnen Bergwerksgesellschaften oder von den bezirk
lichen Zusammenschlusseii, aufgebracht. Soweit der Berg
bau dazu nicht in der Lage ist, stellt das Reich zur Aus- 
fiihrung und Erprobung aussichtsreicher Erfindungen 
Geldmittel in Form yerzinslicher, bedingt riickzahlbarer 
Darlehen zur Verfiigung.
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Das Treiben der Steinkohlen bei der Verkokung.
Von Dr. Kurt G i e s e l e r ,  Hermsdorf bći W aldenburg (Schlesien).

(Schlufi.)

EinfluB von Kohlenbeschaffenheit 
und Verkokungsbedingungen.

Bekanntlich iiben die Koliienbeschaffenheit und die 
Verkokungsbedingungen auf das Verkokungsverhalten der 
Steinkohlen einen sehr grofien EinfluB aus. hi dem ersten 
Teil dieser Arbeit ist bei allen Versuchen das Ra um-  
g e w i c h t  der Kohle weitestgehend beriicksichtigt worden. 
Fast alle Versuchsreilien sind bei Rauingewiehten feuclit 
von 0,S 1 durchgefiihrt worden. Die Steigerung des Blali-
druckes bzw. der Anfaiigsausdehnung, die geringere 
Schrumpfung und das Anwachsen des Treibens bzw. der 
hohere Treibdruck sind mit steigendem Raumgewicht sehr 
deutlich festzustellen.

Von den iibrigen Faktoren der Kohlenbeschaffenheit 
sollen im folgenden der EinfluB des Wassergehaltes, der 
Kórnung, der Kohlenmischtmg und des Zusatzes von 
Magerungsmitteln behandelt werden.

W a s s e r g e h a l t .
Die Kohle O 7 wurde in einer Kórnung von 0 2 miii 

bei Raumgewichten trocken von 0,72 und 0,9 in der iib- 
lichen Weise mit einer Schichtlange von 300 mm und

20 mm/h Verkokungsgeschwindigkeit untersucht. Bei 
gleichbleibendem Raumgewicht trocken wurde der Kohle 
soviel Wasser hinzugemischt, daB ihr W assergehalt 3, 5, 
7,5 und 10 o/o betrug. Die Ergebnisse sind in der Zahlen
tafel 10 und Abb. 29 aufgezeichnet.

m*
______ 3,0% W a sse r
............ 5,0% .
--------- 7.5 %  -
............ 10J J%  -

K \

f
I L *

0 1 2 3 5 5 7 / ) ' 6 5 4 2 0
Garungszeit

0 20 40 60 80 100 120 140 mm 140 120 IGO 80 60 40 20 0
Lange der verkoh/en Schicht

Abb. 29. EinfluB des W assergehaltes der Kohle 
auf Blahdruck, Schrunipfung und Treiben, Raumgewicht 

trocken 0,9; mit Gasraum.

Z a h l e n t a f e l  10. EinfluB des W assergehalts der Kohle auf Blahdruck, Schrunipfung und Treiben. Kohle G 7.

Gas-
sammelraum

Raumgewicht
trocken
g/cm3

W asser
gehalt

°/o

Blahdruck Lange der Koksschicht
Hóchst-

wert
kg/cm2

Dauer
min

vor nach 
Endausdehnung 
mm mm

Aus
dehnung 
um mm

nach 
Ausgarung 

mm %
1 3,0 0,04 60 287 292 5 288,0 96,0

, n i ’) J 5,0 0,11 60 287 293 6 288,5 96,2onne u, / z. 7,5 0,08 105 285 288 3 283,0 94,3
1. 10,0 0,11 60 282 287 5 282,5 94,2
1 3,0 0,10 25 283 288 5 284,0 94,7

mit 0,90 5,0 0,06 50 282 287 5 282,8 94,3
7,5 0,20 85 282 288 6 282,2 94,1

1 10,0 0,15 60 284 289 5 284,0 94,7

Unverkennbar ist die steigende Tendenz des Bliih- 
druckes auch in seiner Dauer. W ahrend die Schrumpfung 
beim Raumgewicht 0,72 mit steigendem W assergehalt zu- 
nimint, ist das bei der Vcrsuchsreihc mit dem Raumgewicht
0,9 nicht der Fali, wobei aber der Gassammelraum ent- 
scheidend gewesen sein wird. Das Treiben scliwankt zwar 
zwischen 3 und 6 mm, ein besonderer EinfluB des Wasser- 
gehaltes ist aber nicht zu erkennen. Bei der Lange der 
Koksschicht nach dem Ausgaren wirkt der W assergehalt 
ahnlich wie bei der Schrumpfung.

Kór nung-
Die Kohle G 4 wurde so weit zerkleinert, dali sie durch 

Siebe von der MaschengroBe 7, 2, 1 und 0,5 mm hindurch- 
ging. Sie wurde mit 10 o> Wassergehalt bei den Raum- 
gewichten 0,8 und 1 ohne Gassammelraum untersucht 
(Zahlentafel 11 und Abb. 30).

druckes in kg/cm2 abgesehen und dafiir die beiderseitige 
Ausdehnung in mm gemessen wurde, ebenso wie das 
Treiben im Langcnmafi mm angegeben worden ist. Leider 
lieB sich bis jetzt nicht aufklaren, warum bei Raum
gewichten von 1 meistens die Anfaiigsausdehnung viel 
starker nach einer Seite zu war.

An den beiden ausgefiihrten Versuchsreihen erkennt 
man den auflerordentlich grofien EinfluB der Kórnung. 
Je fciner die Kohle zerkleinert ist, desto geringer sind der 
Blahdruck bzw. die Anfaiigsausdehnung und ihre Dauer, 
desto geringer auch das Treiben und die Lange der Koks 
schicht nach der Ausgarung. Eines der bestwirkenden und 
einfachsten Mittel, das Treiben der Kohlen zu verringern 
oder ganz zu vermeiden, ist daher die Zerkleinerung oder

Siebanalyse
inm 0,5

Kohle zerkleinert bis mm 
| 1,0 2,0 7,0

bis 0,1 15,0 12,0 8,8 6,3
0,3 42,0 20,5 15,0 10,7
0,5 99,0 49,5 36,0 25,9

» 1,0 — 98,5 73,5 52,3
.. 2,0 — 100,0 71,3
„ 3,0 —  : 82,8
„ 5,0 — i : — ; ■ : — - j 97,5

7,0 ' — ' 1 — ’1 - ~ ~  | 100,0

Zur Versuchsausfuhrung sei noch bemerkt, daB bei 
einem Raumgewicht von 1 von der Bestimmung des Blah-

h  7  e i  i  3 2  1 0
G arungsze it

0 20 W M SO 100 T20 m  mm m  720 100 80 60 ho 20 0 
Lange der t/erhokien Schicht

Abb. 30. EinfluB der Kórnung der Kohle auf Blahdruck, 
Ausdehnung, Schrumpfung und Treiben. Raumgewicht 0,8; 

ohne Gasraum.
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Z a h l e n t a f e l  11. EinfluR der Kórnung der Kohle auf AusdehriUng, Blahdruck, Schrumpfung und Treibeu.
Kohle G 4; Raumgewicht 1 und 0,8; ohne Gasraum.

Raumgewicht Kórnung Ausdehnung Treiben Koks
feucht
g/cm3

unter
mm

Lange halbseitig 
mm mm

gesamt
mm

vor
mm

nach
mm

um
mm

ausgegart 
mm °/o

f 0,5 154.0
194.0

164,0 318,0 310,5 317,2 6,7 313,5 104,5
1,0 1 1,0 158,5 352,5 333,8 350,5 16,7 345,5 115,2

1 2,0 200,0 162,0 362,0 342,5 362,0 19,5 357,0 119,0
1 7,0 196,2 156,0 

Blahdruck 
kg/cm2 min

352,2 333,0 362,7 19,7 357,8 119,3

( 0,5 0,03 45 278,0 278,0 274,4 91,5
0,8 1,0

2,0
0,08 60 287,0 289,0 2,0 285,5 95,2
0,11 60 282,0 287,0 5,0 282,5 94,2

’ 7,0 0,26 95 290,0 296,0 6,0 291,5 97,2

die Zumischung feiner Flotationskohle zur Kokskohle. Im 
besondern sei vor der Verkokung treibverdachtiger Erbs- 
und NuBkohlen gewarnt.

Fur Vergleiche mit dem Betrieb ist es natiirlich er- 
wiinscht, bei der Laboratoriunisuntersuchung die Kohle in 
der betrfebsmaBigen Kórnung zu priifen. Je gróber dic 
Kohle ist, desto groBer werden aber auch die Śchwan- 
kungen der Ergebnisse bei wiederholten Versuchen, so 
daB es sich stets empfiehlt, auch Versuchsrcihcn mit 
einer Kohlenkórnung unter I oder 0,5 mm anzustellen.

Erwiinscht ist es, wenn besonders bei diesen Versuchs- 
reihen mit verschieden zerkleinerter Kohle jeder EinfluB 
der Alterung der Kohlen ausgeschaltet wird.

Ko h l e n i n i s c h u n g .
Bei der Verkokung von Kohlen, die einen schweren 

Ofengang erzeugen, werden zur Erleichterung des Ofen- 
ganges haufig Mischungen mit gut schwindenden Kohlen 
licrgestellt. Derartige Versuchsreihen mit den Kohlen G

(22,ó«/o fl. Best.) und F (32,8 fi. Best.) bei Raum- 
gewichten 0,8 und 1 mit Gassammelraum zeigen die Zahlen
tafel 12 und Abb. 31.

kg/c
o u

n 1 W Kohlenanteil
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Lange der verhoMen Schkht
K w 10

Abb. 31. EinfluB der Kohlenniiśchung auf Blahdruck, 
Schrumpfung und Treiben. Kohlen G und F. 

Raumgewicht 1; mit Gasraum.

Z a h l e n t a f e l  12. Einfluli der Kohlenrnischung auf Blahdruck, Schrumpfung und Treibljn. 
Kohle G 7: 22,6 fi. Best. Kohle F: 32,8 f 1.- Best.

Raum
gewicht
feucht
g/cm3

Gasraum-
hóhe

mm

Blahdruck Lange der Koksschicht
Kohlenn 

G 7

lischung

F

Hóchst-
wert

kg/cm2
Dauer

min

vor nach 
Endausdehnung 
mm mm

Aus
dehnung 
um mm

nach 
Ausgarung 

nim %
100 -  1 f 0,02 8 278,7 281 2,3 276,6 92,2
50 50 \ 0,8 7,0 0,01 4 268,0 268 263,7 87,9
— 100 ) 0,00 — 266,0 266 ż ■ — /, 263,0 87,7

100 -  ) “ 0,15 60 284,0 289 5,0 284,0 94,7
50 50 1,0 7,0 0,03 50 275,5 278 2,5 274,0 91,3
— 100 j 0,00 — 273,0 274,3 1,3 270,0 90,0

100 _ 0,37 95 284,0 291 >7,0 287,7 95,9
70 30 0,17 70 280,0 286 6,0 2S0,5 93,5
50 50 1,0 5,0 0,13 70 277,0 281 4,0 276,9 92,3
30 70 0,10 50 276,0 279,3 3.3 274,0 91,3
— 100 0,08 40 272,0 274,7 2,7 269,5 89,8

Besonders aufschluBreich ist die letzte Versuchsreihe 
der Zahlentafel mit einem Gassammelraum von nur 5 mm 
Hóhe. Zwisehen den Werten der beiden Einzelkohlcn 
liegen die der verarbeiteten Mischungen alle mehr in der 
Nahe der gutactigen Kohle F. Schon 30% Anteil an I 
setzen den Blahdruck auf unter die Halfte desjenigen 
der reinen Kohle G herab und vermindern das Treiben 
so, daB die Kokshalftc nicht mehr an die feststehende 
Wand gedriickt wird. Auch die endgiiltige Koksbreite 
nach dem Ausgaren laBt sich bei Mischungen nicht 
rechnerisch, sondern nur durch den Vcrsuch bestimmen.

Z u s a t z  von M a g e r u n g s m  i t t e ln .
Unter dem Zusatz von Magerungsniittcln spielt der 

von gemahlenem Koksgrus eine wichtige Rolle. Die 
folgenden Yersuchsreihen wurden deshalb mit von 2 - 8  »/o 
steigendem Gehalt an unter 1 mm zerklcinertem Koksgrus 
ausgefiihrt, wobei die Kohle G 4 bei einem Raumgewicht

von 1 mit und ohne Gassammelraum verkokt wurde. Es 
wurden wieder jeweils 300 mm lange Schichten einer auf 
unter 2 mm Korn zerkleinerten Kohle mit 10 o/n W asser
gehalt untersucht (Zahlentafel 13 und Abb. 32).

Abb. 32. EinfluB von Koksgruszusatz auf Ausdehnujig, 
Schrumpfung und Treiben. Kohle G 4 ohne Gasraum; 

Raumgewicht 1.
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Bei der Verkokung o h n e  Gassammelraum wird die 
Ausdehnung mit hóherem Gruszusatz immer geringer, 
eine Schrumpfung ist iiberhaupt nicht -zu bemerken. Das 
Treiben liegt, abgesehen von einem Einzelwert, zwischen 
10 und 11,5 mm, bieibt also gleichmaBig, wahrend die 
Koksbreite nach der Ausgarung eindeutig, und zwar er- 
heblich mit steigendem Gruszusatz sinkt. Sie liegt aber 
auch bei 8 o/o Gruszusatz mit U 1,5 o/o noch wesentlich 
iiber der ursprunglichen Kohlenbreite. Um so iiber- 
raschender ist das zahlenmaBige Ergebnis der Versuchs- 
reihe m it Gassammelraum. Ausdehnung und Treiben 
schwanken nur um 2 mm, und der hohere Gruszusatz 
macht sich bei der Koksbreite nach der Ausgarung in- 
sofern benierkbar, ais der Koks nicht soviel geschrumpft ist.

Einf l uB d e r  V e r k o k u n g s g e s c h w i n d i g k e i t .
Alle bisherigen Versuchsreihen sind bei einem Vor- 

schub der Ofen von 20 mm/h ausgefiihrt worden, haupt
sachlich um innerhalb 8 Stunden einen Versuch beenden 
zu kónnen. Eine Verkokungsgeschwindigkeit von etwa 
20 mm/h ist aber schon verhaltnismaBig schnell, und es 
war deshalb erforderlich, auch Versuche bei geringerer 
Verkokungsgeschwindigkeit anzustellen, wobei zugleich, 
um eine breitere Vergleichsgrundlage zu schaffen, auch 
Geschwindigkeiten von 30 mm/h angewendet w’urden. Die 
Kohlen G 4 und F wurden wieder in einer Kórnung unter
2 mm mit 1.0°/* W assergehalt beim Raumgewicht feucht 
von 1 mit und ohne Gassammelraum gepriift (Zahlen
tafel I I und Abb. 3 3 -3 6 ).
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Abb. 33. EinfluB der Verkokungsgeschwindigkeit 
auf Ausdehnung, Schrumpfung und Treiben. Kohle G 4, 

Raumgewicht I ; ohne Gasraum.

Abb. 34. EinfluB der Verkokungsgcschwindigkeit 
auf Ausdehnung, Schrumpfung und Treiben. Kohle F. 

Raumgewicht l ; ohne Gasraum.

Z a h l e n t a f e l  13. EinfluB von Koksgruszusatz auf Ausdehnung, Schrumpfung und Treiben. 
Kohle G 4  (5,-ł.o/o Asche, 21 ,S 0/0 fl. Best.); Raumgewicht 1.

Gasraum
Grus-
gehalt

°/o

Ausdehnung Treiben Koks 
ausgegart 

mm ■ %
Lange halbseitig 
mm mm

gesamt
mm

vor
mm

nach
mm

um
mm

192,0 175,0 367,0 356,0 367,0 11,0 363,5 121,2
2,0 192,0 158,0 350,0 330,5 350,0 19,5 346,5 115,5

ohne 4,0 187,0 161,5 348,5 338,3 348,5 10,2 345,7 115,2
6,0 184,0 158,0 342,0 330,5 342,0 11,5 337,0 112,3

. 8,0 187,5 154,0 341,5 325,0 337,5 11,5 334,5 111,5
152,5 151,5 304,0 279,9 286,0 6,1 281,0 93,7

2.0 151,5 151,0 302,5 280,5 285,5 5,0 280,5 93,5
mit 4,0 151,5 151,8 303,3 282,0 286,0 4,0 281,5 93,8

6,0 151,0 151,0 302,0 282,0 287,5 5,5 282,5 94,2
8,0 151,8 151,7 303,5 284,0 288,0 4,0 284,5 94,8

Betrachtet man die Vcrsuchsreihen olmc Gassammel
raum, so fallt bei der Kohle G 4 auf, wie die Ausdehnung 
einer Kokshalfte einseitig um so steiler ist, je gróBer die 
Verkokungsgeschwindigkeit ist, wahrend auf der anderen 
Seite derartige Unterschiede nicht vorhanden sind. lns- 
gesamt gesehen, nehinen Ausdehnung und Koksbreite nach 
der Ausgarung mit sinkender Verkokungsgeschwindigkeit 
erhcblich ab, wahrend das Treiben bei 20 mm/h einen 
Hóchstwert erreicht, wobei allerdings bei 30 mm/h infolge 
der stiindig starken Ausdehnung ganz einwandfreie Werte 
nicht zu erhalten waren. Die Kohle F zeigt viel geringere 
Anderungen der Ausdehnung bei den verschiedenen Vcr- 
kokungsgeschwindigkeiten. Sic schrumpft eindeutig bei 
der geringsten Verkokungsgcschwindigkeit am meisten, 
wahrend gerade hierbei das Treiben den Hóchstwert 
erreicht.

Bei den Versuchsreihen mit Gassammelraum wird 
anscheinend die Ausdehnung nicht wesentlich von den 
Verkokungsgescinvindigkeitcn beeinfluBt. Die Schrumpfung 
ist merkwiirdigerweise bei der Kohle G 4 und der 
geringsten Verkokungsgeschwindigkeit am kleinsten, so 
daB der ausgegarte Kokszylinder verhaltnismafiig am 
liingsten ist. Die Betrachtung der ausgegartcn Koks
zylinder lalit aber erkennen, dal! diese Kohle bei 30 mm, h 
Verkokungsgeschwindigkeit sich hauptsachlich in den Gas
sammelraum hinein ausdelmt und dadurch die Lange des 
Kokszylinders beeinfluBt wird. Bei der Kohle F sind 
erwartungsgemiiB Treiben und Koksbreite nach Ausgarung

bei der hóchsten Verkokungsgeschwindigkeit auch am 
gróBten.

Abb. 35. EinfluB der Verkokungsgeschwindigkeit 
auf Ausdehnung, Schrumpfung und Treiben. Kohle G 4, 

Raumgewicht 1; mit Gasraum.

Abb. 36. EinfluB der Verkokungsgeschwindigkeit 
auf Ausdehnung, Schrumpfung und Treiben. Kohle F, 

Raumgewicht 1; mit Gasraum.
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Z a h l e n t a f e l  14. EinfluB der Verkokungsgesclnvindigkeit auf Ausdehnung, Sehrumpfung und Treiben. 
Kohlen O 4 und F; Raunigewicht 1; Kohlenschicht 300 mm.

Kohle
Verkokungs-

geschw.
mm/h

Ausdehnung Treiben Koks 
ausgegart 

mm %
Lange halbseitig 

mm mm
gesamt

mm
vor
mm

nach
mm

um
mm

G 4 ( 30 217,0 161,5 378,5 368,5 378,5 10,0 373,5 124,5
ohne 20 200,0 162,0 362,0 342,5 362,0 19,5 357,0 119,0

Gasraum ’ ( 10 177,7 158,4 336,1 321,9 335,4 13,5 332,1 110,7
F [ 30 151,5 153,0 304,5 290,5 295,0 4,5 288,5 96,2

ohne 20 151,8 152,4 304,2 284,2 289,0 4,8 283,9 94,6
Gasraum 1 10 151,5 151,5 303,0 278,4 284,9 6,5 281,5 93,8

G 4 f 30 151,0 152,1 303,1 277,5 282,5 5,0 277,0 92,3
mit 20 153,0 151,5 304,5 282,0 287,5 5,5 282,5 94,2

Gasraum l io 151,0 153,0 304,0 283,8 287,8 10 284,9 95,0
F f 30 150,7 150,5 301,2 277,5 279,0 1,5 278,3 92,4

mit 20 150,8 150,8 301,6 272,7 272,7 270,0 90,0
Gasraum l 10 150,8 150,8 301,6 271,0 271,0 270,0 90,0

Dic beste, gleichmafligste Beschaffenheit wiesen die 
Kokśzylinder auf, die bei 10 mm/h Verkokungsgeschwin- 
digkeit liergestellt worden waren. Sie entsprachen der 
Praxis am ehesten, und es ware wiinschenswert, auch die 
Laboratoriumsversuchc so auszufuhren, Wenn geniigend 
Erfahrungen mit 300 mm und langeren Kohlenschichten 
gesammelt sind, wird man voraussichtlich auf kiirzere 
Schichten zuriickgehen konnen.

Zum SchluB sei noch kurz darauf hingewiesen, da!! 
die beschriebene Versuchseinriclitung sich nicht nur fiir 
die Treibuntersuchungen eignet. Man kann vorteilhaft 
nach der Ausgarung des Kokszylinders sein Oewicht be- 
stimmen und erhśilt damit eine gut mit dem Betrieb-uber- 
einstimmehde Koksausbeute. Die Kokśzylinder lassen sich 
auch auf ihre Festigkeit priifen; anderseits kann man die 
geringste Verkokungsgeschwindigkeit bestimmen, bei der 
ein noch gcbackener Koks aus einer Kohle erhalten wird. 
Hiermit sind yielleicht Wege zum Ersatz der zweifelhaften 
Bestimmung des Bindeverm6gens der Kohlen mit Hilfe 
von Sand oder ahnlichem gewiesen. Infolge der parallel 
zu den Begrenztmgsflachen wandernden plastisehen Schicht 
kann man ferner in W eiterverfolgung der Arbeiten von 
Fox.well dic Gasdurchlassigkeit oder den Widerstand 
dieser Schichten gegen Gasdriicke messen. Die Gas- 
undurehlassigkeit ist bisweilen so erheblich, daB man die 
nach der Mitte des Koksofens strómenden Gase und 
Dampfe einwandfrei abzusaugen und zu crfassen vermag.

SchluBfolgerungen und Zusammenfassung.
Die Untersuchungen iiber das Treibverhalten von 

Kohlen in der Vorrichtung von Hofmeister und mit Hilfe 
der Waldenburgcr Muffelprobe zcigen, daB infolge der 
Yerschiedcncn Ańheiz- und Verkokungsgesclnvindigkeiten 
keine tnit dem Betrieb verglcichbaren Werte erhalten 
werden. Verkokt man aber eine in einem Rohr befindliche 
Kohlenschicht durch Dariiberschieben eines Ofens, so 
kann man die betriebsmaBige Verkokung wesentlich 
besser nachahmen und ist in der Lage, eine gewiinschte 
Verkokungsgeschwindigkeit einzustellen. Eine derartige 
Verkokung verschieden langer Kohlenschichten von e i ne r  
Seite her ergibt nun, daB die auf der Kohlenscitc auf- 
tretenden Driicke von der Lange der Schicht abhangig sind, 
weil der nach der Kohlenmitte zu entweichende Innenteer 
diese Verhaltnisse beeinfluBt. Der gebildete Koks ist in- 
zwischen geschrumpft und hat sich von der beheizten Seite 
entfemt, so daB der an der Kohlenscitc gemessene Druck 
nicht auf die beheizte Wand wirkt. Es ist daher an- 
zunehmen, daB sich die im Innem einer Ofenfiillung ge- 
messenen Driicke je nach der W iderstandsfahigkeit der 
schon gebildeten Kokshitlle nicht oder nur teilweise auf 
die Ofenwande auswirken. Die einseitige Verkokung und 
Druckmessung an der Koksseite der beheizten Wand ergibt 
bei Raumgewichten von 0,8 nur Driicke in der GróBen- 
ordnung bis zu 0,2 kg/cm 2, die etwa 1 h lang wirksam 
sind, worauf dann stetiges Schrumpfen eintritt. Bei hóheren

Raumgewichten steigen diese Anfangsdriicke und die 
Druckzeiten erheblich an; eine einen schweren Ofengang 
erzcugende Kohle schrumpfte bei einem Raunigewicht von 
1,0 iiberhaupt nicht, sondern driicktc immer stoBweise auf 
dic beheizte Ofenwand. Den besten Einblick in den Ver- 
kokungsvorgang gestattet die Verkokung einer Kohlen
schicht von b e i de n  Seiten her, wie sie mit zwei ver- 
schiebbaren Ofen ausgcfiihrt wurde und wobei Messungen 
des Drucks und der Langenanderungen an den Koksseiten 
stattfanden. Ais besonders wichtig stellte es sich heraus, 
nicht nur eine das Rohr vollstandig ausfiillende Kohlen
schicht zu untersuchen, sondern auch eine, iiber der
sich ein Gassammelraum befand. Auf Grund der von
drei nicdcrschlesischen und vier Ruhrkohlen mit- 
geteilten Untersuchungsergebnisse lassen sich folgende 
Erschcinungen unterscheidcn.

1. B l a h d r u c k :  Die untersuthten backenden Kohlen
iiben zu Beginn der Verkokung infolge der Erweichung 
und des Blahens einen Druck auf die beheizten Ofen
wande aus, der beim Raunigewicht 0,8 unterhalh
0,2 kg/cm 2 liegt. Dieser Druck wird durch dieselben
Krafte hervorgerufen, dic das Blahen bewirken, wenn die 
freie Ausdehnung der Kohle durch dić beheizten Wando 
behindert ist, und wird am besten mit B l a h d r u c k  be- 
zeichnet. Mit steigendem Raunigewicht wachst der 
Blahdruck.

2. S c h r u m p f e n :  Nach der W iederverfestigung der 
Randschichten beginnt das Schrumpfen des Kokses, das 
sich mehr oder minder stark bem erkbar macht. Bei guter 
Entgasungsmóglichkeit ist hierbei das Raunigewicht nur 
von geringem EinfluB. Sind die »Innengase« aber ge- 
zwungen, senkrecht durch dic plastisehen Zonen zu ent- 
weichen, so werden bei hoheren Raumgewichten Druck- 
stófie auf die Wandę ausgeiibt, und ein Schrumpfen tritt 
nicht ein,

3. T r e i b e n :  Mit dein Fortschreiten der plastisehen 
Zonen nach der Ofenmitte hin schrumpft der gebildete 
Koks. Dic Krafte, die den Blahdruck auf die Wandę aus- 
iiben, wirken nun auf dic Innenseite der entstandencn Koks- 
und Halbkoksschale, deren W iderstandsfahigkeit dafiir 
maBgebend ist, ob der Druck auf die Wandę iibertragen 
wirdj Erst nach der Bildung eines von den plastisehen 
Zonen umgebenen Innenraumes und besonders beim Zu- 
sammentreffen der beiden Teernahte in der Ofenmitte 
entstehen durch das Verdampfen der dort kondensierten 
Wasser- und Innenteeranteile verhaltnismaBig groBe 
Dampf- und Gasmengen, die durch die allseits abschlieBen- 
den plastisehen Zonen hindurch entweichen miissen. Bei 
geringer Gasdurchlassigkeit dieser Schichten, die mit ihrer 
FlieBbarkeit in Zusammenhang steht, werden dabei die 
Kokshalften auseinandergetrieben und konnen bis an die 
Wandę gedriickt werden. Bei kriimeliger oder verhaltnis- 
maflig diinnflussiger Beschaffenheit der plastisehen Zone 
ist dieses Treiben nicht zu bemerken.
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Alle drei Erscheinungen lassen sich nach den Unter
suchungen mit der beschriebenen Vorrichtung zeitlich 
nacheinander verfolgen. Es ist aber bisher nicht erwiesen, 
ob diese Zeitunterschiede auch bei der betrieblichen Ver- 
kokung zu beobachten sind. Nach den Ergebnissen der 
Yorliegenden Arbeit gibt es Kohlen, die einen Blahdruck 
auśuben, aber nur sehr wenig schrumpfen und gar kein 
Treiben zeigen. Andere Kohlen sind durch keinen mefi- 
baren oder nur geringen Blahdruck, starkę bis zu 10 o,o be- 
tragende Schrumpfung und kraftiges Treiben gekenn- 
zeichnet. Bei der Verkokung dieser beiden Kohlenarten 
kann es Sehwierigkeiten bereiten, den Kokskuchen aus

der Kanimer zu stoBęn. Die grófiere Zahl der bisher unter- 
suchten Kohlen zeigt aber nur geringen oder keinen Blah
druck, crhebliches Schrumpfen und ebenfalls kein oder 
nur śchwaches Treiben.

Im zweiten Teil der Arbeit sind die Einfliisse' der 
Kohlenbeschaffenheit, namentlich des W assergehaltes, der 
Kórnung, der Kohlenmischung und des Zusatzes von 
Magerungsmitteln, gepriift worden. Besonders die Kórnung 
wirkt aufierordentlich auf Ausdehnung, Schrflmpfung und 
Treiben. Zuletzt werden von den Verkokungsbedingungen 
die Verkokungsgeschwindigkeiten von 10-30 mm/h be
handelt.

U M S C H A  U
Steuer l iche  Behandlung  

von be rg m a n n is c h e n  Unterśuchung sar be i ten .
Von Di1. Fr. A. P in k e r n e i l ,-  Berlin.

Eine Bergwerksgeseljschaft des Steinkohlenbergbaues 
begann 1937 »im Sinne des Vierjahresplans« ein unbe- 
kanntes Feld auf seine Kohlenfiihrung zu untersuchen. Da 
Tiefbohrungen bei den starken Stórungen des Gebirges 
nur sehr unzuverlassige Ergebnisse geliefert hatten und 
geophysikalische Methoden nicht weniger, hat die Ge- 
sellschaft fiir die Untersuchung einen anderen, etwas un- 
gewóhnlichen Weg beschreiten muśśen. Sie raumte einen 
1930 stillgelegten Schacht wieder aus, der in dem aus
gekohlten, diesseits einer Verwerfung gelegenen Gruben- 
feld steht und bei Stillegung teilweise verfullt werden 
mufitei Die Absicht ging dahin, nach Erreichen des alten 
Fiillortes den Schacht um rd. 350 m zu verteufen und dann 
die Verwerfung durch einen etwa 3 km langen Qiierschlag 
in das unbekannte Feld zu untęrfahren. Das sollte ermóg- 
lichen, zahlreiche Hochtiohrungen anzubringen und dic 
Kohlenfiihrilng festzustellen. Die Gesamtkosten der Unter- 
suchungsarbeiten wurden auf 2- 3 Mili. -7t.lt veranschlagt.

Die Steuerbehórde stellte sich auf den Standpunkt, dali 
siimtliche Aufwendungen fiir diese Untersuchungsarbeiten 
von 1939 an zu aktivieren seien. Sie erkannte an, dali der 
Plan cin erhebliches Risiko berge, und war einverstanden, 
bis zur Beendigung der Arbeiten jahrlich 20 o/o Abschrci- 
bungen zu gestatten. Nach dem Zeitplan wurden die Auf
wendungen am Ende der Arbeiten noch mit 50 °/r> ihres 
urspriinglichen W ertes zu Buche gestaiideu haben. Die Ge- 
sellschaft verwies darauf, daB es sich hier um Unter- 
sućhungsarbciten mit vollig ungewissem Ausgang handle, 
die nocli nicht einrnal den Vorteil hatten, dafi im Erfolgs- 
fall die Forschungskosten auf den Preis der hergestellten 
Ware, also der Kohle, aufgeschlagen werden konnten. 
Sie war der Meinimg, dafi eine Aktivierungspf]icht nur 
fiir die Gegenstande erkannt werden konne, die iiber die 
jetzigen Arbeiten hinaus verwendbar wiiren, nicht aber fiir 
sonstige Aufwendungen, wie Lóhne, Kraftbedarf usw. Es 
wurde die Entschcidung des Reichsfinanzhofs angerufen. 
Dieser hat in einem nicht veróffentlichten Urteil vom
28. Jan. 1941 A. Z. I 225/40 wie folgt ausgefiihrt:

Auch fiir den Bergbau gilt der Grundsatz, dafi Auf
wendungen, die wirtschaftlich mehreren Wirtschaftsjahren 
zugute kommen, auf diese Jahre entsprechend zu vcrteilen 
sind. Der Obcrfinanzprasident hat zutreffend'ais entschei- 
dend angesehen, dafi durch den streitigen Aufwand plan- 
maBige Untersuchungen durchgefiihrt werden, die den end- 
lichen Abbau von Kohle zum Ziel haben. Śolange nicht 
feststeht, dafi die Arbeiten zu keinem greifbaren Erfolg 
fiihren kónnen und ais zwecklos eingestellt werden miissen, 
lalit sich nicht feststellen, daB durch sie kein Gegefiwert 
geschaffen worden ist. Das von der Beschwerdefiihrerin 
beigebrachte Gutachten des . . . Oberbergamtes bestatigt 
das Vorliegen einer Lagerstiittenuntersucliung zum Zweck 
der Verlangcrung der Lebensdauer des betreffenden Stein- 
kohienreviers und bezeichnet den eingeschlagenen Weg 
technisch und wirtschaftlich ais richtig. Wenn das Gut
achten darauf hinweist, dafi nur ein Teil der fiir die Unter
suchung der Lagerstatte aufgcwendeten Kosten und her
gestellten Anlagen fiir die spatere Ausbeutung des Kohlen- 
vorkommens wird nutzbar gemacht werden kónnen, so ist 
diesem Umstand sowie dem Risiko der Aufwendungen 
durch die Zubilligung eines Abschlags Rechnung getragen. 
Im Hinblick darauf, daB ani Bilanzstichtag die U nter

suchungsarbeiten im Verhaltnis zu den auf . . . .TtM ge- 
schatzten Gesamtkosten noch nicht weit fortgeschritten 
waren, kann nicht gesagt werden, dafi ein Abschlag von 
20 o/o so gering und unzulanglich ware, daB darin ein 
Rechtsbeschwerdegrund zu erblicken ware. Der Eiuwand 
der Beschwerdefulirerin, daB bei Verweigerung hóherer 
Abschlage im Falle der Ergebnislosigkeit der Unter
suchung durch die dann erforderliche Vollabschreibung ■ 
der noch aktivierten Betrage ein hóherer Verlust ein- 
treten wiirde, der den Bestand des Unternehmens in 
Frage stellen konnte, erscheint nicht stichhaltig, wenn 
man die Einkommensyerhaltnisse der Beschwcrdefuhrcrin 
und die voraussichtlich noch eine Reihe von Jahren an- 
haltende Ergiebigkeit des . . . feldes in Betracht zieht. 
Im iibrigen liegt die Entscheidung auf tatsachlichem 
Gebiet. Die Beurteilung des Oberfinanzpnisidcnten ist 
nach dem Sachverhalt moglich; ‘damit ist die Vor- 
entscheidung fiir den Senat nach § 288 der Reichs- 
abgabenordnung bindend, ohne dafi erórtert werden 
konnte, ob die Vorinstanz nicht auch zu einer anderen 
Auffassung hiitte kommen kónnen.«

B a u la nd m in de rw er t  infolge Gefahr  
be rgbaul ic he r  Einwi rkung .

Von Rechtsariwalt Dr. Ferdinand W e is .
Kohischeid (Rhld.).

Dieses Thema ist scho:: wiedcrholt behandelt worden1. 
Anlafi hierzu gab die Rechtsprechung des Reichsgerichts, 
soweit sic die obige Frage zum Gegenstand hat. Wenn 
das Thema hier nochmals angeschnitten wird, so hat dies 
seinen Grund darin, dali sieli die Auswirkungen genannter 
Rechtsprechung in einem konkreten Falle ais besonders 
schwerwjegend erwiesen haben.

Bekanntlich geht die fragliche Rechtsprechung des 
Reichsgerichts2 von folgenden Grundsatzen aus:
a) Der Schaden am Baulandgrundstuck ist in dem Zeit- 

punkt entstanden, in welchem die durch den Bergbau 
herbeigefiihrte bestimmte Gefahr erkennbar geworden 
ist.

b) Das Vermógeu des Grundbesitzers ist von diesem 
Augenblick an "um den Betrag der Minderbewertung 
des Baulandgrundstiicks geschadigt.

c) Solche Einschatzung ist von einem bestimmten Bau- 
vorhaben unabhar.gig.

d) Die Schadensberechnung erfolgt nach der Hohe der 
voraussiehtliclien Mehrkosten fiir Sicherung usw:
Es hat langere Zeit gedauert, bis den in Bergbau- 

gebieten ansassigen Grundeigentiimern bzw. deren Rechls- 
beratern die wahre Bedeutung und Folgewirkung dieser 
reichsgerichtlichen Rechtsprechung klargeworden ist. 
Noch vor wenigen Jahren, also in einer. Zeit, in der diese 
Rechtsprechung noch mehr oder weniger unbekannt war, 
dachte kaum ein Grundeigentumer daran, Minderwerts- 
anspriiche fiir Bauland, bei dem dic Gefahr bergbaulicher 
Einwirkung bestand, schon vor der Bebauung des Grund
stiicks zu erheben. Erst wenn das Grundstiick bebaut 
werden sollte, trat der Grundeigentumer an den Berg- 
werksbesitzer heran, um mit ihm uber die Sicherungskosten 
zu verhandeln. Diese wurden alsdann in Hohe der Auf
wendungen gezahlt, die fiir dic- Sicherung des zu errichtcn-

1 Oluckauf 74 (1938) S. 393; 77 (1941) H . 3 S. 49.
3 Vgl. Z. Bergr.’ 69 (1928) S. 365; 73 (1932) S. 516.
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den Gebaudes gegen die Gefahr bergbaulicher Einwirkung 
notwendig waren. Der Grundeigentumer wurde damit voll 
zufriedengestellt. Anderscits war aber mit dieser Regelung 
auch fiir den Bergwerksbesitzer jede Ubervorteilung aus- 
geschlossen.

Leider tnuB festgestellt werden, daB der Bergwerks
besitzer bei Anwendung besagter Rechtsprechung des 
Reichsgerichts nicht mehr in dieser Weise gesichert ist. 
Im Gegenteil zeigt es sich immer mehr, dali die Recht
sprechung in vielen Fallen in geradezu gewinnsuchiiger 
Weise miBbraucht wird. Dafiir ein Beispiel: In einer 
grófieren Stadtgemeinde ist ausgedehntes, nach Sachver- 
standigenurteil unstreitiges Baugelande an zum Teil schon 
bebauten StraBen und Platzen innerhalb und auBerhalb des 
Stadtgebietes vorhanden, welches der Gefahr bergbaulicher 
Einwirkung ausgesetzt ist. Fiir einen Teil dieses Bau- 
geliindes ist bereits der Baulandminderwert in Gestalt der 
bei der Bebauung aufgewendeten Sicheningskosten ab-

gegolten worden. Fiir einige weitere Parzellen haben die 
rundbesitzer den Minderwertanspruch ebenfalls geltend 

gemacht, woriiber es zur Klage gekommen ist, weil der 
Bergwerksbesitzer es vermeiden wollte, einen Berufungsfall 
fiir das ganze iibrige Baugelande zu schaffen. Er hat sich 
auf den Standpunkt gestellt, daB die Baulandgrundstiicke 
angesichts der Kriegsverhaltnisse zur Zeit doch nicht bebaut 
werden kónnten und es deshalb untragbar sei, fiir die 
ungewissen Bauvorhaben jetzt schon die Sicherungskostęn 
zu zahlen. Auf Grund der Rechtsprechung des Reichs
gerichts, wonach der Minderwertsanspruch von einem 
bestimmten Bauvorhaben unabhangig ist, muB jedoch mit 
einer Vcrurteilung des Bergwerksbesitzers gerechnet 
werden. Das aber wird dazu fiihren, daB der Bergwerks
besitzer gezwungen ist, auch fiir das iibrige Baugelande 
heute schon die Entschadigung zu zahlen, was in dem 
konkreten Falle nach iiberschlaglicher Berechnung einen 
Betrag von 300 000 bis 400 000 3tM ausmacht. Da das Berg- 
schadcnburo, welches die zahlreichen einzelnen Grund- 
eigentiimer vertritt, 10% der Erfolgssumme an Honorar 
erhalt, wurde es an diesem Objekt rd. 30000 bis 40 000 JIM 
yęrdienen, womit der Eifer, mit welchem sich das Berg- 
schadenburo der Sache angenommen hat, ohne weiteres 
verstandlich wird.

Mit diesen Ausfuhrungen soli nun keineswegs einer 
vólligcn Freistellung des Bergwerksbesitzers von der 
Ersatzpflicht fiir Bausicherungskosten das W ort geredet 
werden. Es liegt jedoch auf der Hand, daB der Bergwerks
besitzer in einem Falle, wie er hier aus der Praxis heraus 
geschildert worden ist, durch die Anwendung besagter 
Rechtsprechung auf das schwerste geschadigt wird. 
Niemand garantiert dafiir; daB samtliche Bauplatze, fiir die 
heute schon die Sicheningskosten bezahlt werden sollen, 
spater uberhaupt mai zur Bebauung kommen. Auch weiB 
man heute nicht, ob die Sicherungskosten, wenn tatsachlich 
gebaut wrird, spater in der jetzt bezahlten Hóhe uberhaupt 
aufgewendet werden. Ferner kann es sein, daB die 
Sicherungen bei der demnachstigen Bebauung gar nicht 
ausgefiihrt zu werden brauchen, weil der B ergbaubis dahin 
vielleicht schon zur Rufie gekommen ist. Eine Riickzahlung 
der Betrage ist in allen diesen Fallen, wenn die Zahlung 
des Minderwerts auf Grund rechtskraftigen Urteils erfolgt 
ist, ausgeschlossen.

Ein derartiger Rechtszustand kann nur ais unhaltbar 
bezeichnet werden. Das Reichsgericht hat es bisher ab- 
gelehnt, seine Rechtsprechung zu dieser Frage zu andern, 
wobei es dahingestellt bleibcn kann, ob sie durch dic 
jetzige Fassung des § 148 ABG. so zwingend bedingt ist. 
Jedenfalls bleibt unter diesen Umstanden nichts anderes 
iibrig, ais mit einer Gesetzesanderung zu helfen, wie ich dies 
schon in einem friihcren Aufsatz1 vorgeschlagen habe. Auch 
die Ausfuhrungen im Absatz II des anderen angefiihrten 
Aufsatzes2 gipfeln in dem gleichen Vorschlag, wenn auch 
diesem Aufsatz ein unverkennbarer innerer Widerspruch 
insofern anhaftet, ais im Absatz I desselben die sich aus be
sagter Rechtsprechung ergebenden praktischen Schwierig
keiten, die allein den Vorschlag der Gesetzesanderung recht- 
fertigen, entweder verneint oder beiseitegeschoben werden. 
Zu begrufien ist es auch, daB der »AusschuB fiir Bergrecht 
der W irtschaftsgruppe Bergbau« bereits in seiner im Jahre
1939 herausgegebenen Denkschrift betr. Vorschlage nebst 
Begriindung fiir eine Neuregelung des Schadenersatzes fiir 
Bergschaden einen Vorschlag fiir eine Erganzung des

1 OlUckauf 74 (1933) S. 392.
3 Gluckauf 77 (1941) H . 3 S. 49.

§ 148 ABG. in der hier behandelten Richtung gemacht hat. 
Entsprechend den angefuhrten Schwierigkeiten soli die 
Erganzung dahin gehen, daB, wenn der Gebrauchswert 
eines Grundstiicks durch die Gefahr bergbaulicher Ein
wirkung gemindert ist, eine Ersatzpflicht hierfiir erst mit 
Beginn der Errichtung des Bauwerks eintritt. Bei der Be- 
griindung dieses Vorschlages ist auch der AusschuB davon 
ausgegangen, dafi die Nachteile, die aus der heutigen 
Rechtsprechung des Reichsgerichts erwachsen, eine solche 
Gesetzesanderung notwendig machen.

Das Ministerium hat sich mit dieser Denkschrift noch 
nicht befassen kónnen, weil durch Erlafi des Fiilirers ein 
allgemeiner Stillstand auf dem Gebiete der Gesetzgebung 
besteht, soweit diese nicht ais kriegsnotwendig anzusehen 
ist. So fragt es sich, ob man zwischenzeitlich nicht einen 
anderen Aus weg finden und in dieser Beziehung nicht 
vielleicht aus dem bekannten Urteil des Reichsgerichts’. 
vom 24. Februar 193S1 Nutzen ziehen kann. Der Ent- 
scheidung lag der Fali zugrunde, dafi ein Wasserturm, der 
im Jahre 1910 errichtet und gegen die schon damals 
erkannte Bergschadengefahr gesichert worden war, im 
Jahre 1936 aufgestockt wurde, wodurch sich eine ver- 
stiirkte Śicherung notwendig erwies. Fiir die Sicherungs
kosten in Hóhe von rd. 34 000 -XM wurde der Bergwerks
besitzer in Anspruch genommen. Dieser hatte Verjahrung 
eingewendet. Die Einrede ware auch nach dem vom 
Reichsgericht bis dahin eingenommenen Standpunkt, dafi 
der Anspruch unabhangig von einem bestimmten Bau- 
vorhaben mit der Erkennbarkeit der Gefahr entsteht, 
begriindet gewesen, da die Gefahr, wie gesagt, schon 
im Jahre 1910 erkannt worden war und die Ver-
jahrungsfrist somit schon damals begonnen hatte. U111
jedoch diese Folgę, die bei dem in Frage stehenden Tat-
bestand dem Volksempfinden widersprochen hatte, zu 
vermeiden, schrankte das Reichsgericht den Grundsatz,
dafi der Minderwertsanspruch von einem bestimmten Bau- 
vorhaben unabhangig sei, dahin cin, dafi derselbe seinem 
Inhalte nach nur gelten konne, »soweit es sich um zukiinftig 
zu erwartende Haus- und Fabrikbauten von durchschnitt- 
licher Beschaffenheit auf der Bebauung noch offen- 
stehenden Grundstiicken handelt«. Bei Bauten von iiber- 
durchschnittliclier Beschaffenheit — ais ein solcher wurde 
der Wasserturm angesehen -  konne man das Mafi der 
Entwertung nicht schon im Augenblick der Erkennbarkeit 
der Gefahr einschatzen. Deshalb entstehe der Anspruch in 
solchen Fallen erst im Augenblick der Bebauung bzw. 
miisse die Entstehung des Anspruchs bis dahin hinaus- 
geschoben werden. Man erkennt aus dem Urteil also, wie 
das Reichsgericht seine Rechtsprechung den jeweiligen 
Yerhaltnissen anzupassen vermag. In gleicher Weise ware 
auch in dem oben angefuhrten Falle den jetzt vorliegęnden 
Kriegsverhaltnissen mit dem dadurch bedingten Bauverbot 
Rechnung zu tragen und die Entstehung des Anspruchs 
hinauszuschieben. Heute kann man noch nicht wiśsen, wie 
sich die Verhaltnisse auf dem Baumarkt nach Kriegsende 
gestalten werden. Deshalb ist es, ebenso wie im Falle 
der yorerwahnten Reichsgerichtsentscheidung, auch im 
genannten Falle noch nicht móglich, alle die Dinge, worauf 
es fiir die Festsetzung der Hóhe des Baulandmindcrwertes 
ankommt, jetzt schon richtig einzuschatzen.

Man kann diesen Weg nicht etwa mit der Begriindung 
ablehnen, dafi man sich damit in Widerspruch mit der 
bisherigen einschlagigen Rechtsprechung des Reichs
gerichts setze; denn es steht fest, dafi auch das Reichs
gericht in seinem Urteil yom 24. Februar 1938 die fiir diese 
Rechtsnrechung aufgestellten Grundsatze, obwolil sie in 
dem Urteil ausdriicklich aufrechterhalten werden, nicht 
uneingeschrankt beachtet hat. Eine ausfiihrliche Erorterung 
des Urteils findet sich in Gluckauf 1938 S. 394. Im Gegen- 
satz hierzu wird genanntes Urteil in dem spateren Aufsatz- 
mit dem Hinweis darauf verteidigt, dafi die Notwendigkeit, 
dic bisherige Bausicherung an dem fraglichen Wasserturm 
zu verstarken, eine neue Einwirkung auf das Grundstiick 
darstelle. Es handele sich um einen neuen Schaden, der 
erst mit der Planung und Erstellung des vergrófierten 
W asserturms in Erscheinung getreten sei. Deshalb beginne 
auch erst mit dem Eintritt dieses neuen Schadens die 
Verjahrung.

Mit der bisherigen einschlagigen Rechtsprechung des 
Reichsgerichts kónnen auch diese Erwagungen nicht in 
Einklang gebracht werden. Nach dieser Rechtsprechung

1 ROZ. Bd. 157 S. 95/102; Oluckauf 74 (1938) S. 392^
1 Olflckauf 77 (1941) H. 3 S. 49.
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wirkt sich die Bergschiidengefahr auf das Grundstiick 
dahin aus, daB dessen Baulandeigenschaft beeintriichtigt 
Und damit der Wert des Grundstiicks in Holie der bei 
seiner Bebaiiung aiifzuweńdenden Sicherungskosten ge- 
mindert wird. Dieser Schaden tritt seinem G ru n d e  nach 
im Augenblick der Erkehnbarkeit der Bergschadengefahr 
ein, und in diesem Zeitpunkt ist auch bereits der 
Schadensersatzanspruch fallig, der seiner H ó h e  nach von 
dem Betrage der voraussichtlich nótigen Siclierungskosten 
abnangt. Damit wird ohne weiteres klar, daB erhóhte 
Sicherungskosten, die nicht schon bei Erkennbarkeit der 
Gefahr bzw. bei der erstmaligen Bebauung des Grund
stiicks Yorauszusehen waren, sich vielmehr erst bei der 
Vergrofierung des Bauwerks ergeben, niemals den Grund 
des Anspruclis, sondern lediglich seine Hóhe bcriihrcn. 
Dem Grunde nach ist der Schaden, namlich dic Beein- 
trachtigung der Baulandeigenschaft, dersclbe geblieben, 
mag sich die Wertminderung in dieser oder jcner Hóhe 
ausdrucken. Von einer neuen Auswirkung der Bergbau- 
gefahr und damit von einem neuen Schaden konnte man 
hóchstenś sprechen, wenn die Beeintriichtigung der Bau
landeigenschaft, die zuerst nur in einer Beschriinkung der 
Bebammgsfiihigkeit bestand, sich zu einem Verlust der 
Bebauuugsfahigkeit erweitert hatte, wodurch sich danu die 
Notwendigkeit einer ganz neuen Berechnung des Schadens 
ergeben wiirde. Hier dagegen hat sich bei gleichbleiben- 
dem Bestand des Anspruchs nur der Umfang des Schadens 
erweitert, und es ist grundsatzlich verfehlt, in solchen 
Fallen von einem »neuen« Schaden zu reden.

Fallt somit das Urteil vom 24. Februar 1938 in recht- 
licher Hinsicht aus dem Rahmen der bisherigen ein
schlagigen Rechtsprechung des Reichsgerichts heraus, so 
entspricht es doch praktisch gesehen zweifellos dem 
Volkscmpfinden. Es ist deshalb nicht einzusehen, warum 
das Reicnsgericht den mit diesem Urteil zu entscheidenden 
Fali nicht zum Anlafi genonunen hat, seine Rechtsprechung 
iiberhaupt zu revidiercn und allgemein die Entstehung des 
Minderwertsanspruchs auf den Zeitpunkt des Baubeginns 
hinauszuschiebcn. Dann hatten auch die oben angefiihrten 
Streitfalle gar nicht entstehen kónnen, fiir dic jetzt nichts 
anderes iibrigbleibt, ais sie ebenfalls durch »praktische« 
Rechtsprechung zu lósen, um so auch hier ein jedem Volks- 
empfinden widersprechendes Urteil zu vermeiden.

Be wa hr tes  Ros tschutzmi t te l .
Von Ingenieur Bruno D eb o u rV D I., Essen.

Auf einer Reihe von Schachtanlagen des Ruhrbezirks 
ist ein im Handel ais »Antirost« bezeichnetes neuartiges 
Ol1 erprobt worden, das sich ais wirksames Mittel fiir die 
Rostbekiimpfung erwiesen hat. Das in der Hauptsache aus 
einem chcmisch reinen, kolloidalen Graphit bestehende 
Mittel zeichnet sich durch eine besonders holie Kriech- 
und Steigfahigkeit aus. Dic Verteilung auf das Fórderseil 
IiiBt sich sowohl mit dem Pinsel ais auch mit einer PreB- 
luft-Spritzpistole vornehmen, wobei man zur Vermeidung 
einer Rutschgefahr nur wenig auftragen darf. Unter
suchungen an alten und stark verrosteten Seilenden

1 H ersteller ist die Firma D r. Nusken & Co. in Kamen.

P A  T E N T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bckannlgemacht im Patcntblatt vom 15. Mai 1941. 
lOb. 1501813. Anton Frandl, Salzburg. Vorrichtung /um  Herstellcn 

von Unter/iindern. 21.10. 39.

Patent-Anmeldungen >,
die vom 15. Mai 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen. 
l a ,  16.01. K. 154 033. Erfinder: Eduard Przybylski. Beuthen (O.-S.). 

Aumelder: Fried. Krupp Grusonwcrk AG., Magdeburg-Buckau. Verfahren 
und Voriichtung zum Trennen von Schaum und Klarwasser in einem Ab- 
setzbchalter. 30. 3. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

la .  41. G. 95846. Erfinder: Dipl.-Ing. Erich Triimpclmann, Saar
brucken. Anmelder: Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst Hcckel mbH.. 
Saarbrucken. Vorrichtung zur Lenkung eines Gutstromes durch ein in einem 
Aufgabebunker verlagertes Leitmittel. 14 .7 .37 . Osterreich.

5c, 7. E. 53131. Eifinder: Fritz Vorthmann, Bochum. Anmelder: 
Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, Bochum. Abbau- 
verfahrcn, besonders fur den Strebbau. 14.14.39. Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

1 In den Patentanmeldungen, die am Schluli mit dem Zusatz »Oster- 
icich< und »Protektorat Bóhmen und Mahren* versehen sind, ist die Er- 
klarunjj abgegeben. daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. das 
Protektorat Bóhmen untf Mahren erstrecken soli.

ergaben, daB Antirost in weniger ais 5 min bis in dic Hanf- 
seele eingedrungen und beim Loswickeln kein einziger 
Draht vorhanden war, der sich nicht von kolloidalem 
Graphit iiberzogen zeigte. Die Korrosion hatte sofort auf- 
gehórt, und es wurde eine Dauerwirkung von mehreren 
Monaten erreicht.

Der hohe Flaminpunkt von 85° C IiiBt die Verwen- 
dung von Antirost im Untertagebetrieb ebenfalls zu. Hier 
kommen nicht nur die Unterseile der Hauptfórderung und 
die Stapelseile in Betracht, sondern schlechthin alles, was 
in der Grube unter Rost zu leiden hat, das sind Fórder- 
einrichtungen, Pumpen, Hiispel, eiserner Grubenausbau, 
Rohrleitungen usw. An diesen Teilen wurde durch Ab- 
nebeln eine gute Rostschutzwirkung erzielt, und zwar auch 
dort, wo man mit Pinsel oder Spritzpistole nicht hin- 
kommt. Dąrik der Kricch- und Steigfahigkeit des Óles 
wurden auch die unzuganglichen Teile geschiitzt. Hierbei 
hat es sieli weiter herausgestellt, daB u. a. sogar zwischen 
den aufeinandergenieteten Teilen, Knotenblechen, Streben 
und dergleichen das Rostschutzól eingedrungen war.

Nach diesen guten Erfahrungen lag es nahe, mit 
Antirost auch der U n te r r o s tu n g s g e f a h r  zu begegnen. 
Bekanntlich beschlcunigen die chemischen Einfliissc der 
Kokereien, Stickstoffwerke, Hydrierwerke usw. die Korro
sion, wie man vor allem an den Sonderwagen beobachtet. 
Durch eine dcm Anstrich vorausgehende Abnebelung mit 
Antirost erreichte inan, daB bis heute noch kein Quellen 
der Farbę eintrat, wahrend unter den gleichen Verhiilt- 
nissen ohne Anwendung von Antirost eine Entrostung und 
ein neuer Anstrich erforderlich wurden. Folgerichtig sollte 
man also Eisenkonstruktionen, Briicken, Mastcn, Rohr
leitungen usw. vor dem Anstrich zur Vermeidung der 
Unterrostungsgefahr regelmiiBig abnebeln.

Bewiihrt hat sich das neuartige Ol ferner zum Lósen 
festgerosteter Schrauben und Muttern sowie namentlich zur 
E n tr o s tu n g  von Behiiltern, Fćissern, Kiibeln, Druck- 
flaschen usw., dereń innere Riiume nur schlecht von auBeit 
her zugiinglich sind. Hier geniigte die Einwirkung von 
Antirost, um in 1-2 Tagen die Rostansatze zu lósen. 
Durch Einblasen von PreBluft oder Dainpf lieBen sich alle 
Ruckstiinde herausblasen. GroBe Flachen, wie z. B. an 
Kokslóschwagen, wurden vor der Entrostung mit dem 
Sandstrahl 24 h lang der Einwirkung von Antirost aus- 
geset7.t, worauf die Rostentfernung leicht und schnell von- 
statten ging. An Stelle des Sandstrahles ist auch eine Ent
rostung mit Hilie yon Spachtel oder Drahtbiirsten leicht 
móglich. Der neue Ansatz von Flugrost an den entrosteten 
Teilen wird in den ersten Tagen verhindert, da noch 
geniigend Riickstande des Rostschutzmittels zuriickbleiben.

Die in der geschilderten Weise behandelten Teile 
erfahren nicht nur einen wirksamen Rostschutz, sondern 
auch eine gute S c h m ie ru n g . Der VerschleiB wird 
gehemmt und die Lebensdauer aller sich reibenden Teile 
yerliingert, im besonderen bei Drahtseilcn. Federn aller 
Art, wie die Tragfedern von Wagen, Zug- und StoBvorrich- 
tungen, eingeschliffene Spindeln, Kolben usw. bekommen 
ein leichtes Spiel, da Antirost in die entlegensten Stellen 
eindringt. Das neue Rostbekampfungsmittel vermag daher 
im Bergbaubetrieb gute Dienste zu leisten.

B  E  R  I C  M  T
10 a, 12/10. K. 150901. Erfinder: Heinrich Stórtkuhl, Rheinhauseh 

(Ndrh.). Anmelder: Fried. Krupp AG., Essen. Vorrichtung zum yei^dunkeln 
der Fiiłlóffnun# eines Koksofens. 29 .2 .40 . Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

10b* S. E. 51 148. Erfinder: Dipl.-Ing. Carl Ehrenberg f .  Petersdorf. 
Anmelder: Ruth Asta Elfsabeth Hanna Ehrenberg, geb. Burgdorf, und Hans 
Karl Ehrenberg, Petersdorf iiber Fiirstenwaide (Spree). Brennstaub fiir 
Kohlenstaubmotor. 17. 5. 38.

81 e, 5. W . 100677. Erfinder: John Currie Paterson, Petcrborougn, 
Northaniptou (England). Anmelder: Werner & Pfleiderer, Stuttgart. Fórder- 
eimichtung. 15.3.37. GroBbritannien 20 .3 . 36.

81 e, 45. M. 141235. F. W. Moll Sólme, Maschinenfabrik. Wittcn 
(Ruhr). Feste Rutsche fur den Grubenbetrieb, bei weicher die Rutschen- 
schtisse durch an den Seitenwangen angeordnete Kettenstiicke verbunden 
sind. 5. 4. 3S. Osterreich.

81 c, 136. B. 1S0027. Erfinder: Max Richter, Berlin-Wittenau. An- 
melder: Blcichert-Transportanlagen GmbH.. Berlin. Bunkerentleerungs-
vorrichtung. 21 .9 .37 .

Deutsche Patente.
(Von dcm Tagc, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
5b (1501). 705427, vom 19. 10. 38. Erteilung bekannt

gemacht am 20. 3. 41. F r ie d .  K ru p p  AG. in E sse n . Vor-
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schubiorrichtung fiir Ge&tęinsbohrmaschinen. Erfinder: 
August Schmitz in Essen-Stadtwald. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Die Vorschubmutter der Vorrichtung, die willkiirlich 
mit der Vorschubspindel auficr Eingriff gebracht werden 
kann, umfafit diese hóchstens zur Halfte, so daB der Vor- 
schubschlitten frei zuriickgeschoben werden kann. Die 
Vorschubmutter kann an einer quer zur Achse der Vor- 
schubspindel verscliiebbaren Platte angeordnet sein.

lOa (11 oj)- 705223, vom 2 .9 .39 . Erteilung bekannt
gemacht am 20 .3 .41 . H e i n r i c h  K u h l m e y .e r  in 
H a 11 i n g  e n (Ruhr). W  oagerechter Karnmcrofen zur Enl- 
gasung won Rrennstoffen.

Der Ofen, der besonders zur Herstellung von Koks 
verwendet werden soli, hat zwei ais Doppelbatterie hinter- 
einandergeschaltete Kammern a, deren mit Heizkanalen b 
versehene Sohlen c zur Entleerung des Kokses heraus- 
ziehbar sind. Zum Herausziehen und zum Einschieben der 
Sohlen dienen auf dem Loschwagen d  des Ofens an- 
geordnete Haspel e. Die Loschwagen haben einen auf- 
klappbaren Boden und unter dem Wagen ist ein endloses 
Fórderband f  angeordnet, das den beim Aufklappen des 
Bodens der Wagen aus diesen fallenden Koks auffangt und 
unmittelbar zum Lóschturm fórdert.

81 e (2). 705353, vom 28 .5 .39 . Erteilung bekannt
gemacht am 20. 3. 41. H e r b e r t  Se li łb a ch  in W u p p e r ta l  - 
B a rm en . Fórderband. E rfinder: Dr.-Ing. Erich W agner 
und Herbert Sehlbach in Wuppertal-Barmen. Der Schutz 
erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

D as.fiir rauhe Betriebe, z. B. fiir Bergwerksanlagen, 
bestimmte Fórderband hat eine Gewebeeinlage mit Schrag- 
schuB, d. h. mit Schufifaden, die nicht im rechten Winkel 
zu den in der Langsrichtung des Bandes verlaufenden 
Kettenfaden, sondern in einem Winkel von etwa 45° oder 
in dem Supplementwinkel zu diesen Faden liegen. Bei 
der Anordnung mehrerer ubereinanderliegender Gewebe- 
einlagen kónnen die SchuBfiiden zweier benachbarten 
Einlagen sich kreuzen, wahrend die Kettenfaden samtlicher 
Einlagcn parallel verlaufen.

81 e (22). 705259, vom 22 .3 .39 . Erteilung bekannt
gemacht am 20 .3 .41 . G eb r. E ic k h o f f ,  M a s c h in e n 
f a b r ik  u n d  E is e n g ie B e r e i  in B ochum . Einketten- 
mitnehmerfórderer. E rfinder: Ewald Zapp in Wattenscheid- 
Eppendorf.

Bei dem besonders fiir den Untertagebau bestimmten 
Fórderer ist neben einer winkelfórmigen Fbrderrinne eine 
nach dieser zu offene, im Querschnitt U-fórmige Riick- 
laufrinne fiir die Mitnehmerkette angeordnet und sind die 
Schiisse der Fórderrinne und der Riicklaufrinne durch 
Quercisen lósbar miteinander verbunden. Die Schiisse der 
Riicklaufrinne verjiingen sich erfindungsgemaB entgegen 
der Bewegungsrichtung der Mitnehmerkette schwach, 
wahrend die Schiisse der Fórderrinne parallele Langs- 
kanten haben. Die Quereisen kónnen mit den Schiissen 
einer der Rinnen unlósbar verbunden, z. B. verschweiBt 
sein. Ferner kónnen die Schiisse der Riicklaufrinne an 
dem weiteren Ende mit allen drei Wandflachen unmittel
bar an den Innenflachen des zugehórigen Quereisens an- 
liegen, wahrend zwischen den Auflenflachen des etigeren 
(verjungten) Endes dieser Schiisse und dem zugehórigen 
Quereisen Einlagen angeordnet sind.

81 e (42). 705260, vom 9 .3 .3 5 . Erteilung bekannt
gemacht am 20 .3 .41 . B e rg te c h n ik  GmbH. in L iinen. 
Senkfórderer jur stiickigcs F order gut m it einem zunachst 
annahernd waagerecht und sodann abwdrts fórdernden  
Platten fórderer.

Die zum Tragen des Fórdergutes dienenden Platten a 
des Forderers sind zur Schonung des Fórdergutes im 
waagercchten Teil .des Forderers in einem so groBen 
Zwisclienraum an dem sie tragenden endlosen Zugmittcl b,

ais welches besonders zwei parallel verlaufende endlose 
Ketten vervvendet werden kónnen, angeordnet, dafi das 
vordere Ende der Platten beim Ubergang in den senk- 
rechten Teil des Forderers das auf der ihnen vorher- 
gehenden Platte liegende Fórdergut nicht beriihrt, jedoch 
bei der Abwartsfórderung des Gutes eine geniigende Auf- 
lageflache fiir dieses vorhanden ist. Die Zwischenraume 
zwischen den aufeinanderfolgenden Platten werden in dem 
annahernd waagerechten Teil des Forderers durch ein 
Fórdermittel (oder durch Teile eines solchen Mittels) aus- 
gefiillt, das nur in dem waagerechten Teil des FSrderers 
angeordnet ist und das auf ihnen liegende Fórdergut an 
der Umlenkstelle des Forderers auf dessen Platten ablegt. 
Ais Fórdermittel kann dabei ein unter den Platten a des 
waagercchten Teiles des Forderers liegendes endloses 
Band c verwendet werden, das durch die Umkehrrolle d 
des Zugmittels b angetrieben wird. Das die Zwischenraume 
zwischen den Platten ausfiillende Fórdermittel kann durch 
an dem die Platten tragenden Zugmittel b jalousieartig 
angeordnete schmale Platten gebildet werden, die auf dem 
senkrechten Teil des Fórderwegcs eine stehende Anlage- 
flache fiir das auf den Platten liegende Fórdergut bilden 
und dadurch die sichere Lage und schonende Behandlung 
des Fórdergutes gewahrleisten.

81e (42). 705514, vom 20. 10.37. Erteilung bekannt
gemacht am 27. 3. 41. D em ag  AG. in D u is b u rg .  Nieder- 
tragfórderer. Erfinder: Willi Matten in Miilheim (Ruhr)- 
Saarn. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Der Fórderer hat, wie bekannt, ein etwa senkrecht 
hangendes Niedertraggestell, das um einen etwa waage
recht liegenden Ausleger schwenkbar ist und in dem gegen- 
laufig bewegte Fiihrungsrollen fiir die Kettenstrange des 
Forderers angebracht sind. Geinafi der Erfindung sind 
in annahernd gleichem Abstand oberhalb und unterhalb 
der Schwenkacnse des Niedertraggestelles annahernd auf 
einer durch diese Achse verlaufenden Geraden Fuhrungs- 
rollen o. dgl. fiir die Kettenstrange angeordnet. Die Rollen
o. dgl. verandern beim Schwenken des Gestells die Lange 
des oberen Ubergangsstiickes der Kettenstrange in gleichem 
MaBe, jedoch in entgegengesetztem Sinne wie die Lange 
des unteren Ubergangsstiickes der Strange.

81 e (57). 705305, vom 28 .5 .40 . Erteilung bekannt
gemacht am 20 .3 .41 . G eb r. E ic k h o f f ,  M a s c h in e n 
f a b r ik  u n d  E is e n g ie B e re i  in B ochum . Schuttel- 
rutschenverbindung. Erfinder: Dr.-Ing. Arno Rodehiiser in 
Bochum. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat 
Bohmen und Mahren.

Die Schiisse der Rutsche tragen an ihren Enden an
geordnete, seitlich der Rutsche mit Osen a versehene 
Q y e r b a n d e r  b. Durch die Osen a der benachbarten Quer- 
bander b aufeinanderfolgender Schiisse greifen Spann- 
schrauben c. Zwischen den Querbandern b liegt unterhalb 
des Bodens der Rutsche quer zu diesem die Achse d, die
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an den Enden die Laufrader e triigt. Die Achse d  ist an 
jedem Ende mit einem keilfórmigen Ansatz /  versehen, der 
zwischen die Osen a der Querbander b der Rutschenschiisse 
eingreift.

81 e ("6). 705515, vom 15. 10.38. Erteilung bekannt
gemacht am 27. 3. 41. K ló c k n e r -H u m b o ld t -D e u tz  
AG. in K oln . V orrichturig zur schonenden Forderung von 
Massęngut, besonders Steinkohle, im Wassersirom in 
Rinnen mit gro {len Hdhenunterśchieden. E rfinder: Dipl.- 
lng. W alter Andres in Kóln-Siilz.

81e (67). 705261, vom 15.6 .39. Erteilung bekannt
gemacht am 20. 3. 41. M a s c h in e n f a b r ik  H a r tm a n ri AG. 
in O f fe n b a c h  (Main). Austragschleuse fiir staub- und 
feinkórnige Schiittgiiter aus unter Unterdruck stehenden 
Behaltern. Erfinder: Dipl.-lng. Otto Klotzsch in Kronberg 
(Taunus) und Dipl.-lng. Carl Hermann Brigl in Leuna 
(Kr. Merseburg).

Unterhalb der Austragungsóffnung der Behalter ist 
ein zusammenklappbarer, z. B. aus Segeltuch hergestellter, 
luftdichter Schlauch angeordnet, dessen oberes Ende offen 
gehalten wird. Das untere Ende des Schlauches wird durch 
den Atmospharendruck infolge des in den Behaltern 
herrschenden Unterdruckes selbsttatig zusammengedruckt. 
Der Schlauch kann mit Vcrsteifungen versehen werden, 
die ihn in gestreckter Lage halten. Es konnen zwei oder 
mehr Schlauche in einem gemeinsairien Schlauch in Ab- 
stćindcn untereinander angeordnet und mit dem oberen 
Rand luftdicht schlieBend an dem Schlauch befestigt sein. 
Der untere Rand der Schlauche kann z. B. durch schriig 
nach aufwarts gerichtete Laschen mit dem sie umgebenden 
Schlauch verbunden werden.

An die Fórderrinne a der Vorrichtung ist eine zu 
dieser Rinne konkav gekriimmte, nach der Zufiihrungs- 
seite hin offene Rinne b angeschlossen. An diese schlieBt 
sich ein mit Wasser gefiillter, mit der Austragóffnung c 
versejiener Behalter d  an, der mit einer Verarbeitungsstelle 
oder einer zum Weiterfiihren des Gutes dienenden Rinne e 
in Verbindung steht. Der Bodeu der Fórderrinne a kann 
an der Ubergangsstelle zwischen dieser und der ge- 
krummten Rinne b mit einer Zunge /  versehen sein, die 
eine Verlangerung des Bodens der Rinne bildet und in der 
Ebene dieses Bodens verschoben oder um dic Kante der 
Rinne in senkrechter Richtung verschwenkt werden kann.

B U C H E R S C H A U
MaBanalysc. Theorie und Praxis der klassischen und der 

elektrochemischen Titrierverfahren. Von Professor Dr. 
Gerhart J an d  e r ,  Direktor des Chemischen Instituts 
der Universitiit Greifswald, und Dr. habil. Karl 
Friedrich J a h r ,  Dozent am Anorganisch-chemischen 
Institut der Technischen Hochschule Berlin. 2 Bde.
2., verb. Aufl. (Sammlung Góschen, Bd. 221 und 1002.) 
Bd. 1: 140 S. mit 18 Abb. Bd. 2: 139 S. mit 24 Abb. 
Berlin 1940, W alter de Gruyter & Co. Preis jedes Bds. 
geb. 1,62 9łM. '
In den beiden Banden w ird das Gebiet der Mafi- 

analyse mit einer in diesem engen Ralnnen iiberaus klaren 
Erórterung der theoretischen Grundlagen der einzelnen 
Verfahren wic auch mit einer nach praktischen Gesichts- 
punkten getroffenen Auswahl naher besprochener Methoden 
behandelt. Neben den klassischen finden die jiingcren 
Zweige der Titrieranalyse, die Konduktometrie und 
Potentiometrie, den ihrer stetig wachsenden Bedeutung 
gebiihrendcn Raum. Erfreulich ist auch die Erlauterung 
der Indikatorentheorie im ersten Band.

Im ganzen ein kleines Werk, das dem Chemiker eine 
gediegene Obersicht iiber das ganze Gebiet ermóglicht und 
nicht yersaumt, wiederholt auf das notwendige Studium des. 
angefiihrten Sonderschrifttums hinzuweisen.

Dr. B. B ra u k m a n n , Bochum.

Betriebe betreuen Kinder. Bildhefte des Amtes Schónheit 
der Arbeit. 48 S. mit 61 Abb. Berlin 1940, Verlag der 
Deutschen Arbeitsfront GmbH. Preis geh. 1 9LH.
Der stiindig starker werdende Einsatz von Frauen und 

Mitttern in den Betrieben der Industrie stellt die Betriebs- 
fiihrer vor die wrichtige Aufgabe, fiir die Betreuung der 
Kinder ihrer weiblichen Gefolgschaftsmitglieder zu sorgen. 
Die deutsche Montanindustrie hat schon seit langem der 
Betreuung der Kinder ihrer Gefolgschaftsmitglieder inner
halb der Familienfiirsorge besondere Sorgfalt angedeihen 
lassen und zahlreiche vorbildliche Einrichtungen hierfiir 
geschaffen. Trotzdem kann diese kleine Schrift Anregungen 
und Hinweise fiir die Ausgestaltiing von werkseigenen

Kinderpflegcstatten vermitteln. Es werden drei Unter- 
bringungsarten von Kindern in Betrieben beschrieben und 
durch Entwiirfe erlautert: die Sauglings- und Laufkrippe, 
die fiir die Aufnahme von Kindern bis zu drei Jahren be- 
stimmt ist, der Kindergarten fiir Kinder bis zum sechsten 
Lebensjahr und der Kinderhort, in dem schulpflichtige 
Kinder nach Beendigung der Schulzeit ihre Schulaufgaben 
erledigen und Sport und Spici treiben konnen. Zahlreiche 
gute Aufnahmen vermitteln ein anschauliches Bi Id von der 
Ausgestaltung solcher Kinderpflegestatten und von dem 
Leben und Treiben, das in ihrien herrscht. S chaack .

Zur Besprechung eingegangene Biicher. 
D a n n e n b e rg ,  A.: Geologie der Steinkohlenlager. Mit 

einem Beitrag von Karl P a t te is k y .  1. Bd., 1. Teil.
2., vóllig neu bearb. Aufl. 317 S. mit 79 Abb. Berlin, 
Gebriider Borntraeger. Preis geh. 17,60 9UI.

G ra h n , Hermann, und W alter V o llm a r :  Die fiir den 
Bergmann im westdeutschen Steinkohlenbergbau wich
tigsten gesetzlichen und bergpolizeilichen Bestim- 
mungen. 7., neubearb. Aufl. 76 S. mit Abb. Gelsen
kirchen, Carl Bertenburg. Preis in Pappbd. 1,50 9tJH. 

H e i l ig e n s ta e d t ,  W erner: Warmetechnische Rechnungen 
fiir Industrieófen. (Stahleisen-Biiclier, Bd. 2.) 2., giinz- 
lich umgearb. und erw. Aufl. 332 S. mit 76 Abb. 
Dusseldorf, Verlag Stahleisen mbH. Preis geb. 
19,20 5?.ii.

Personal- und Vorlesungs-Verzeichnis der Bergakademie 
Freiberg fiir das 176. Studienjahr 1941/42. Sommer- 
semester 1941, Wintersemester 1941/42. 63 S.

P E R S O N L I C H E S
Gestorben:

am 17. Mai in W aldenburg (Schles.) der Bergassessor 
Hugo M o e l le r ,  friiherer Direktor der von Kulmizschen 
Steinkohlenbergwerke zu W aldenburg, im Alter von 
76 Jahren.


