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Wanderpfeiler, Stahlstempel und Kappschienen im Strebbruchbau 
mit besonderer Berucksichtigung Oberschlesiens1.

Von Dr.-ing. Peter E s s e r ,  Moers.

Nach den bis lieute im Strebausbau gęinachten 
Erfahrungen  konhcn die an den stanlcrnen Grubenstempel 
gestellten Anforderungen ais weitestgehend gelóst be- 
zeichnet werden: deun es ist heute durcliaus móglich, 
Gebirgslasten, die ein Vielfaches der Tragfahigkcit des 
Holzstempels ubersteigen, abbremsend aufzunehmeu. 
infolgedesseu konnten sieli die neuen Abbau- und Vcr- 
satzverfahren, im besonderen aber der Bruchbau, sowohl 
in sicherheitlicher ais auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
schnell entwickeln. W ahrend die Einfiihrung des Bruch- 
battes ohne Wanderkasten im Rultębergbau nur sehr lang- 
sam fortschreitet,  zeigen die in den iibrigen Stein-, Braun
kohlen- und Erzgebicten gemachten Erfahrungen, dali de r  
Wanderkasten nicht ais Iiaupttragcndes Element, sondern 
lediglich ais zusiitzliche Sicherung des offenen Strebraumes 
zu bewerten ist, und dal! sich der Strebbruchbau auch 
ohne diese den Betrieb belastende Sicherung bei einwand- 
freiem Ausbau mit vollem E rfolg  durcHfiihren IiiBt. Ob- 
sclion de r  Strebbau in Ostobersclrlesien erst seit etwa 
1 Jah r  e ingefuhrt ist, wobei sich infolge der Uukenntnis 
dieses A bbam erfahrens nicht zu verkenncnde Schwierig
keiten durch die Belegschaft ergabeu, ist d o rt  trotz der 
vielfach fiir den Bruchbau ohne Wanderkasten un- 
gecigneten Hangcndschichten diese Art des Bruchbaues, 
ganz abgcsehcn von der Durchfuhrung bis zu einer 
Machtigkeit von 3 m und dariiber, in weit gróBerem Maile 
entwickelt ais im Ruhrgebiet. Hierbei hat sich in den 
gesamten Ostgebieten nicht zuletzt die Bergbehórdc auBcrst 
fortschrittlich gezeigt.

Wenn man bedenkt, dali in Oberschiesien infolge der 
durch das Ścin am e n bedingten anderen Ausbauweise das 
Fórderfeid meist weniger breif ist und fiir die Unterbringung 
des Wanderkastens ein weiteres Strebfeld offengehalten 
werden muB und aufierdem wegen der oft geringen Ver- 
hiebsgeschwiudigkeit der  verlangerte Hebelarm des offeu- 
stehenden Strebrauines 2 bzw. 3 Tage langer gehalten 
werden muB, so ist es klar, dali hierdurch starkere 
Gebirgskriifte ausgelóst werden. Dabei soli unberuck- 
sichtigt bleiben, ob die Wanderkasten aus alten Eisenbahn- 
schienen, Eiclien- oder Buchenltolz bestehen, oder ob es 
sich um kombiniertc Kasten aus Holz und Eisen mit 
Schlagschienen bzw. Auslóscbalkeu handelt. Es braucht 
n ich t 'm eh r  darauf hingewiesen zu werden, dali das Ver- 
keilen der Wanderkasten mit Hartholz zu erfolgen hat, 
was nicht immer geschieht, und es ist ferner bekannt, daB 
es oftmals bei gebrachem. kurzkluftigem Hangenden 
schwierig ist, den fiir das Auge des Aufsichtsbeamten 
notwendigen AnschluB des Wanderkastens an das Gebirge 
zu bekominen. Tatsache aber bleibt, dali beim Bruchbau 
mit Wanderkasten immer wieder die einzelnen W ander
kasten zuerst geraubt und umgesetzt werden und das 
Hangende selbst in diesem dritteu Feld durch den Holz- 
bzw. Eisenausbau olme zusatzliche Unterstiitzung gehalten 
werden muf!, obschon bekannt ist, daB mit dem Rauben dci 
Pfeiler eine weitere Bewegung der  Dachschichten ver- 
ursacht wird, die den Ausbau, hamentlich im letzten Feld. 
erheblich beansprucht.  O f t  treten beim Abreilien hoher 
liegender Sandbfnke schlagartig grofiere Gebirgsdrucke 
auf, dic man ais periodisches Setzen des Hangenden be- 
zeichnet. Selbst diese nnberechenbaren und oft starken 
Druckauslósungcn mussen von dem Holz- oder Stahlausbau 
gehalten werden. Gelingt es bei Anwendung von Holz-

ausbau nicht, den Strebraum in solchen Fallen rechtzeitig 
durch beigeschlagene Hilfsstetnpel oder Unterzuge zu 
sichern, so geht der Streb trotz d e r  Wanderkasten 
/u  Bruch.

Wenn man das Einbringen des Ausbaues im Zusammeu- 
hang mit dem fortschreitenden Abbau und gleichzeitig die 
allmahlichc Druckaufnahrne des eisernen Strebausbaues 
verfolgt, so ist es klar, weshalb der zusatzlich eingebrachte 
Wanderkasten meist nicht zu gróBerer Druckaufnahrne 
kommt. Selbst wenn der im ausgekohlten Strebraum frisch 
gesetzte Strebausbau noch keinen crheblicheu Druck auf- 
zunehmen hat, ist doch der Druck auf den Ausbau des 
zweiten Feldes haufig stark. Bei weitetn hoher aber ist 
die Beanspruchung des Ausbaues im dritten Feld nach dem 
Ausraubcn des dem Bruch zugekehrten Feldes. Man 
braucht wohl nicht erst zu beweisen, dali bei Flóz- 
machtigkeiten von iiber 2,50 m und bei zwei- bis drei- 
tagigem Verhieb, d. h. nach 7 bis 8 Tagen, der  Ausbau 
in! dritten Feld  unter einem besonders starken Abbau- 
druck steht. In dieses Feld hinein ist nurt am 5. oder 
6. Tag  erst de r  Wanderkasten gesetzt worden, und er wird 
vor dem Rauben des Ausbaues auch wieder umgesetzt 
(Abb. 1).

1 A uszue aus dem am 18. Februar 194! in der O rtsgruppe Kattowitz 
des Y ercins Deutscher Bergleute gehaltenen V ortrag.

Abb. 1. Offenstehender Strebraum beim Bruchbau 
mit Wanderkasten vor und bei dem Umsetzen 

der Wanderkasten.

D r u c k v e r s u c h e  m i t  S t a h l s t e m p e l n  u n d  W a n d e r k a s t e n .

Zur Feststellung, welchert Druck ein Hartholz- bzw. 
Eisenwanderkasten, der  grundlich mit Hartholz \e rkeil t  
ist, aufnimmt, und wie er sich in Gegeniiberstellung mit 
den stahlernen Strebstempcln oder in Zusammenarbeit 
mit diesen verhalt,  sind zalilreiche Druckverstrche an einer 
neuen Presse durchgefiihrt worden, die esermóglicht,  Drucke 
vori 150 t und hoher auszuiiben (Abb. 4 und 5). Bernerkt sei, 
daB die Versuche mit Gerlach-Stempeln vorgenommen 
wurden, da andere Stempel nicht zur Verfiigung standen. 
Aus dem Verlauf der nachstehenden Druckkurven geht dic 
starre Wirkungsweise dieses Stempel? hervor, der bekannt
lich ein ArbeitsschloB hat, das auch bei den hóchsten 
Driicken infolge einer nachgeschalteten Quetscheinlage 
noch arbeitet. Der Begriff »starrer Stempel - ist relativ 
und dem Sprachgebrauch des Bergmanns entnommen. 
Diese Bezeichnung kennzeichnet lediglich die gróBere 
Widerstandsfahigkeit gegen den Gebirgsdruck im Yergleich
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_ _  Stempel vorgepreBt - . — -.P feiler dazu gesetzt, mit
Stempeln weiter gepreBt

................ Stempel geraubt . „ .  _  Pfeiler allein weit. gepreBt

Abb. 0. Druckversuch mit vorgepreBten 1,80 in langen 
Stahlstcrapeln und  E ichenwanderkasten; Weiterpressen 
des W anderkas tens nach dem Rauben der Stahlstempel.

zu den bekannten nachgiebigen Stempeln, die eine plan- 
miiBige Absenkung d e r  Hangendschichten herbeifi ihren 
sollen. Es sei offen gelassen, wie sich andere  Stempel- 
bauarten bei der Druckaufnahme verhalten.

Die standige Beobachtung des Zusammenąuetsćhens 
d e r  Tannenholzkappen bzw. Quetschhólzer im Streb lafit 
da rau f  schliefien, daB im allgemeinen die laufenden 
Driicke auf den Ausbau dort  nicht hoher sind ais 
30 bis 50 t. Einige an einer genauen 50-t-Presse 
durchgefiihrten Druckversuche und deren Ergebnisse er- 
lauben es, sich bei de r  Befahrung eines mit Holzkappen 
ausgeriisteten Strebes ein ungefahres Bild von dem im 
Augenblick an de r  einzelnen Stelle im Streb herrschcnden 
Druck zu machen. Aus Abb. 2 geht hervor, daB schon bei
10 t  Druck das Tannenholz um mehr ais 10»/o zusammen- 
gcąuetseht w ird  und daB nach Z ers tó rung  der auBeren 
Holzfaser das Zusammenpressen de ra r t  schnell vor sich 
geht,  daB bei stark 2 0 1 Belastung das Quetschholz bereits 
um 4 0 o/o seines Volumens zusammengedriickt ist. Dern- 
gegeniiber ist das Eichenholz auffallend widerstands- 
f/ihiger; selbst bei 3 5 1 Belastung laBt cs sich um kaum 
20<yo seines Volumens zusammenpressen (Abb. 3).  Aus 
diesem G runde wurden vor Einfiihrung der Schalschiene 
bei schwierigen Verhaltnissen vielfach Eichenholzkappen 
und Eichcnverzug bevorzugt.

Stempel unter je  50 t Druck gebracht wurden (Abb. 4). 
In der  Annahme, daB nach dem Rauben des anschlieBcnden 
Feldes eine groBere D ruckauslósung auf den Ausbau er
folgt,  wurden diese 4 Stempel zusammen mit einem durch 
Hartholz verkeilten E ichenholzwanderkasten  un te r  er- 
lióhten Druck gebracht. Die Eichenkanthólzer waren 1 m 
lang und 1 6 0 x  160 mm stark, das Holz neuwertig. Man 
vcrkeilte den Wanderkasten  mit nur 20 mm starken Buclien- 
holzkeilen, wogegen unter tage  die Vcrkeilung oft 200 mm 
und mehr betrag t (Abb. 5). Der Druck w urde  nun bis zu 
150 t gesteigert,  dann die Presse stillgesetzt und  de r  Druck 
von 1 5 0 1 konstant gehalten. Um die tatsachliche Druck
aufnahme d e r  Pfeiler  zu ermitteln, raubte man die Stempel 
der  Reihe nach. Hierbei machte man die Feststellung, daB 
de r  Holzkasten hinsichtlich seiner tatsachlichen Druck
aufnahme in schlechtem Verhiiltnis zum eisernen Streb- 
ausbau steht.  D er Druck g ing  zuriick beim Rauben des 
1. Stempels auf  90 t, des 2. Stempels au f  72 t,  des 
3. Stempels auf 33 t, des 4. Stempels auf 20 t. Somit 
blieb fiir den Holzpfeiler nu r  noch ein Rest von 
20 t =  13,3 »/o des Gesamtdruckes iibrig. Wiederholungs- 
versuche zeigten im allgemeinen die gleichen Ergebnisse 
(Abb. 6).

Abb. 5. Der W anderkas ten  in Verbindung mit dem 
stahlernen Strebausbau unter der Presse.

Abb. 1. Die Doppelreihe un te r  de r  150-t-Presse.

Bei den Druckversuchen mit Stahlstempeln und 
W anderkasten w ar  man bestrebt, untertageahnliche Ver- 
haltnisse zu schaffen, indem 4 im Abstand von 1 m gesetzte

0 10 20 30 W  50 60
mm Nachgiebigkeit

Abb. 2. PreBversuch 
mit Tannenflachkappe 

von 160 mm Hohe.

0 10 20 30 bo
mm Nachgiebigkeit

Abb. 3. PreBversuch 
mit Eichenflachkappe 

von 160 mm Hohe.
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D er Eichenholzwanderkastfn, der schon unter Vor- 
spannung  stand, wurde anschlielicnd weitergepreBt. Hier- 
bei stell te sich heraus, daB dieser Pfeiler bei einer Be
lastung von nicht einmal 70 t um weitere 65 mm, also ins- 
gesamt 110 mm, nachgegeben hatte, wahrend vorher beim 
Einsatz de r  4 Stempel der Druck von 150 t nur eine 
Nachgiebigkeit von 85 mm ergab. Da bei dem Druckversuch 
mit den vier Stempeln und einem neuen Eichęnholzpfeiler 
die Ocsamtdruckaufnahme 150 t betrug, wovon der 
Wanderkasten lediglich den geringen Anteil von 2 0 1 auf- 
genommen hat, lalit der weitere Verlauf der Druckkurvc 
deutlich die iiberraschend geringe Abstiitzwirkung des 
W anderkastens erkennen (Abb. 6). Dieses Ergebnis ist 
nicht unbekannt, und aus diesem Orunde gelten die 
Wanderkasten auch mehr ais zusatzliche Śicherung, da ihr 
tatsachlicher Anteil an der Druckaufnahme infolge des 
spaten Einbringens und wegen der grolien Nachgiebigkeit 
gegeniiber dem weniger nachgiebigen Stahlstempel in 
Wirklichkeit gering  ist.

Zur Nachpriifung dieser Versuche wurden bei einem 
Paralleldruckversuch zuerst der W anderkasten utul dann 
die 4 Stempel geraubt. Auch hierbei bestiitigt es sich, dali 
der Pfeiler nicht einmal 30 t Druck aufgenommen hatte 
(Abb. 7).
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Druck von 1 5 0 1 aufgenommen. Nach der  Kurve hat der 
Eisenwanderkasten in der Nachgiebigkeitspcriode von 50 
bis 90 mm anscheinend kaum Druck aufgenommen. E rst 
von 9 0 m m  ab, also bei 120 t Belastung, steigt die  Kurve 
stciler an, ein Zeichen, dali der Eiseupfeiler je tz t zu tragen 
begonnen hat. Bei einer Druckaufnahme von 150 t kónnten 
100 111111 Nachgiebigkeit gemessen werden (Abb. S). Um die 
Druckaufnahme des eisernen Wanderkastens festzustellen, 
raubte man die Stempel wiederum de r  Reihe nach, wobei 
der Druck wie folgt zuruckging: nach dem Rauben des 
1. Stempels auf 120 t, des 2. Stempels auf 112 t, des
3. Stempels auf 100 t, des 4. Stempels auf 73 1. Somit hat 
der Eiseupfeiler annahernd die Halfte des Gesamtdruckes 
bei dieser hohen Beanspruchung ubernonnnen.

Benierkenswert ist cin weiterer Versuch, bei dem an 
Stelle des Wanderkastens cin 5. Stempel, und zwar unter 
genau den gleichen Bedingungen wie vorher d e rW an d er-  
kasten, eingesetzt wurde. Hierbei zeigte sich, dali bei der 
Belastung von 1501 diese 5 Stempel genau wie bei den
4 Stempeln mit Wanderkasten eine Nachgiebigkeit von 
110 mm liatten (Abb. 9)

Abb. 7. Umkehrung des Raubvorgangs.

Ein weiterer Vergleichsvcrsuch wurde mit einem 
e i s e r n e n  Wanderkasten durchgefiihrt,  wobei man den 
4 Stempeln von 1,70 ni Lange ebenfalls eine Vorspannung 
von etwa 50 t gab. Die Nachgiebigkeit betrug 45 mm. 
Dann wurde ein Eisenkasten aus Schienen Pr. 8 dazwisclicn- 
gesetzt,  verkeilt und beides unter Druck gesetzt. Nach 
einer weiteren Nachgiebigkeit der 4 Stahlstempel mit dem 
Eisenkasten von 50 mm hatten Stempel und Kasten einen
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Abb. 8. PreBversuch mit einem Eisenpfeiler 
aus Schienen Pr. 8 und 4 Stahlstempeln 

von 1,80 m Lange.

10 20  JO  10  JO  SO  70 SO  3 0  tOOmm

Abb. 9. PrefWersuch mit der Doppelreihe 
und einem nachtraglich gesetzten Brechstempcl.

Es ist selbstverst;indlich, dali der aus starren Eisen- 
bahnschienen bestehende Wanderkasten friiher ais der 
l lartholzkastcn zur Druckaufnahme kommt, jedoch ist bei 
diesen Versuchen zu beachten, daB zwischen den festen 
Platten der Presse im Vergleich zur Sohle und Firste in 
der Grube nicht die geringste Nachgiebigkeit und Aus- 
weichmóglichkeit fiir den Wanderkasten besteht. Die hier 
angegebenen W erte  fiir die Druckaufiiahmefiihigkeit so
wohl der Holz- ais auch der Eisenwanderkasten kónnen 
deshalb im Untertageeinsatz  nicht ańnahernd erreicht 
werden.

Weitere Druckversuche zeigten, dafi dic vielfach fur  
eiserne Wanderkasten verwendete Schiene Pr. 8 von
41 kg/m Druck bis zu 100 t aushalt. Allerdings beginnt 
die Verformung des Steges bereits bei 70 bis 75 t. Voraus- 
setzung fiir eine starre Druckaufnahme untertage ist der 
kraftschliissige Verband des eisernen W anderkastens mit 
dcm Liegenden und Hangenden. Es ist ein Trugschlufi, 
anzunehmen, dali ein Eisenwanderkasten cinc geschlossenc 
Drucksaule vón 300 bis 4 0 0 1 im Einsatz untertage auf- 
niinmt, weil nur die Ecken der  Wanderkasten tragen, die 
jeweils auch den uberhangenden Hebeldruck aufnehmen 
mussen. Richtiger ist die Annahme, daB nur eine Kasten- 
ecke oder eine Wanderkastenscite ein selbstiindiges Druck- 
zentrum aufnimmt. Das Einfallen des Gebirges, die 
Schwankungen des Hangenden und Liegenden, die viel- 
fach ungleichmaBigc Verkeilung der  Wanderkasten, der  
sich wellenfórmig fortpflanzende Druck bei plótziichen 
Gebirgsben’egungen und die durch das W andern des 
Liegenden und Hangenden auftretenden Schubkrafte  be- 
wirken eine cinseitige ungiinstige Beanspruchung des 
Wanderkastens und fiihren bei starkem Gebirgsdruck zu 
dem bekannten Wegplatzen der Schienen beim Einsatz 
starrer  Eisenwanderkasten.
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-—  2 Stempel vorgepreBt

1 Stempel dazu gesetzt,
|—  zusammen weitergepreOt

Stempel geraubt

Bei Z ugrundelegung  des Bauabstandes von 1 m wurden 
zwei Stempel von 1,80 ni Lange in obigem Abstand von- 
einander gesetzt und unter 1 0 0 1 Vorspannuiig gebracht. 
Dic Stempel hatten bis dahin 130 mm nachgegcbcu 
(Abb. 12). Dann setzte man zwischen diese beiden Stempel 
den sogenannten Brechstempej und belastetc die drei 
Stempel mit MO bis 1 5 0 1. Um die tatsachliche Druck- 
aufnahme des spater hinzugenommeneii Stempels fest- 
zustellen, raubte man w ieder in der  gleichen Weise wie 
bei den vorcrwahiiten Versuchen, indem man zunachst die 
beiden Seitenstempel lóste. Beim Rauben des 1. Stempels 
g ing  de r  Druck auf 87 t und beim Rauben des 2. Stempels 
auf 25 t zurikk . Dieses Ergebnis zeigt, dali bei hoher 
Beanspruchung des Ausbaues, wenn auch de r  ursprungliche 
Ausbau sehr stark vorgepreli t  w ar,  de r  dritte  Stempel 
immer noch zu gleicher Druckaufnahme kommt wie der 
Holzwanderkasten bei den ersten Vcrsuchen. Die Nacli- 
giebigkeit dieser drei zusammenstehenden Stempel betrug 
lici der S teigerung des Druckes von 100 auf 1501 etwa 
40 mm.

Es ist irrig, zu behaupten, daB der Stahlstempel bei 
Dauerbeanspruchung im Streb allgemein nicht viel mehr 
ais 10 t triigt. Diese Annalime entbehrt de r  praktischen 
E rfah rung  und verkennt die Entwicklung und die in 
den letzten Jahren an den Stahlstempel gestellten An- 
forderungen. Dem mufi ferner entgegengehalten werden, 
dali fiir Druckversuche stets lange im Uiitertagebetrieb 
benutzte Strebstempcl bevorzugt werden, da diese am 
einwandfreiesten arbeiten und die besten der Wirklichkeit 
entsprechenden Ergebnisse vermitteln. Die treffendsten 
Beispiele fiir Dauerbeanspruchung im Streb bieten die 
Langfrontbetriebe mit dem oftmals mehrtagigen Verhieb. 
Gerade hier hat sich gezeigt, daB namentlich der Eisen- 
wanderkasten der Beanspruchung nicht gewachsen ist und 
deshalb haufig  durch den G ebirgsdruck auseinander- 
gesprengt wird. Selbstverstandlich weist d e r  Holzwandcr- 
kasten mit seiner breiteren Auflage und dazu groBeren 
Reibung nicht diese Nachteile auf. Dafiir hat er aber eine 
erheblich geringere  Druckaufnahmefahigkeit und fiihrt 
nicht das Brechen des Gcbirges herbei. Die E rfah ru ng  hat 
gelehrt,  daB dort, wo man vom S trebbruchbau mit Holz- 
w anderkąsten auf eisernen Strebausbau ohne Wanderkasten 
iibcrgegangeii ist, sich nicht nur das Hangende besserte, 
sondern auch de r  Bruch entlang der Stempclreihe besser 
hereinkam.

Nach Abb. 6 w urden  4 Stempel mit einem Holzwatider- 
kasten auf 130 bis 150 t abgepreBt. Die Nachgiebigkeit bei 
diesem Yersuch be trug  etwa 110 mm. Wenn man diese

Nachdem sich die Praxis auf G rund  des Einsatzes 
brauchbarer Stahlstempel und eingehender dam it gemachter 
Beobachtungen bereits seit Jahren von de r  Ansicht frei- 
gcmacht hat, dali die Wanderkiisten beim Bruchbau ais 
notwendigcs Hilfsmittel voil’.a:iden sein miissen, hat sie 
voller Uberzeugung dem Bruchbau ohne W anderkasten 
ihre Aufmerksamkeit zugewendet, aber leider im Ruhr- 
gebiet nicht tlie Unterstiitzung der maligcbcnden Steilen 
gefunden. Deshalb ist die W eiterentwicklung des Streb- 
bruchbaues hinter der Oberschlcsiens zuriickgeblieben. Es 
besteht kein Zweifel dariiber, dali der Bruchbau ohne 
Wanderkasten durch den Fortfall des Kastenfeldes eine 
wesentliche Verbesserung de r  Ausbautechnik bedeutet.

Sehnitt A - B

Abb. 10. Die einfache Reihe bei streichendem Ausbau 
und 1 m Bauabstand.

Wenn auch die Entwicklung des Bruchbaues ohne 
Wanderkasten bereits im vorigen Jahre  beschrieben 
worden i s t 1, so verdienen im Zusamm enhang mit den 
durchgefiihrten Druckversuchen zwei Ausbauyerfahren, die 
besonders weite V erbreitung gefunden haben, in Gegen- 
iiberstellung mit den W anderkasten erneut betrachtet zu 
werden. An Stelle des W anderkastens w ird  beim Bruchbau 
vielfach nur ein Einzelstempel in der sogenannten Reihe 
zwischen die Stempel an der Bruchkante gesetzt (Abb. 10 
und 11). Diese Art des Reihenbruchbaues ist die einfachste 
und immer nur fiir giinstige Verh;iltnisse in geringmachtigen

Abb. I I .  Zwei Biechstempel zwischen dem streichendcn 
Ausbau bei giinstigen Hangehdverhiiltnissen, 

Grafin-Johanna-Schacht.
1 O luckauf 76 (1940) S. 301.

Flozcn cmpfohlen worden. Da der spa te r  hinzugesetzte so- 
genannte Biechstempel stets im ungleichen Vorspannungs- 
verhaltnis zu dem bereits vorhandenen Ausbau steht und 
seine Standfestigkeit von verschiedenen Umstanden, wie 
dem griiudlichen Antreiben des Querkeiles und Vor- 
spannen mit Hilfe de r  Setzvorrichtung, abhaiigt, so sind 
weitere Parallelyersuche mit W anderkas ten  durchgefiihrt 
worden.

10 20 30 ‘iO  SO 60 70 SO SO 100 7/0 120 730 WO ISO mm

Abb. 12. Prefiversuch bei de r  cinfachen Reihe.
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Zahlen mit denen de# letzterwahntea Yeisacfees 
w o zw ei Stempel von 1 JO  m Lange b d  13® c s o f  Xadb- 
giefaigkeit 1 0 0 1 aufnahmen itad bej w este iw  Nurikgśe^eg- 
keif von 40 mm naeh Hinzuziełtung des i  Stempels: 5-80*6, 
so is t h ieraus k lar ersichtlich, in weicbeta gawwiftgw* Yesr- 
haltnis d e r  einfache Reihenbrtichban zk~  BsreacMraE cdm 
W anderkasten  steht (Abb. 6  und  12).

Ohschon d e r  bei einem weiteren Yeisnefe adfeiai ł >  
gepreBte Eisenkasten nach keiner Seite aiswreiar i "  
d a  beide Flachen d e r  Pres.se roUkorasaiea p ir i t tea  w is te c .  
w urde  bei 1 2 0 1 Belastung eine Naehgie&igfceii w c  SOssnsa 
gemessen. Ein weiterer Veraieh ergal>, daB EasoSge Beaa- 
spruchung  de r  einzelnen Auflagestśellen d i i  fiberstabiadkra 
Schienenenden an  mehreren Steilem) feeneits lwi I P t  Be- 
las tung am K opf und Steg sowie as? FoB ł lw prangsc .

J e d e  E r w e i t e r u n g  d e r  V e r s : t c h c  d a r c i a  e & e  g i S S a n E  

A n z a h l  v o n  S t e i n p e l n ,  e t w a  5  t x ! e r  6  S t S i f c ,  f e  n m r f o f c a i  

w i e  d e r  A u s b a u  u n t e r t a g e  a n  d e r  B m d d s i g i e  w e s s f i i r f f c t  f e t .  

z e i g t  d a s  g l e i c h e  E r g e b n i s ,  n a m l i c h  d i e  a n s t r f g e n d e  D m a d t -  

k u r v e  Y e r l a u f t  n a c h  d e m  H i n r a s e t r e a  w c i t e s e r  S s c a i p i t i !  

i m m e r  i n  R i c h t u n g  d e r  a n s t e i g e n d e n  K c a r . e  d e r  t « w -- 

g e p r e B t e i !  S t e m p e l .  H i e r  u n d  b e i m  R a n f c e n  m a

i m m e r  w i e d e r ,  d a B  d e r  u r s p r n n g l i c h e  A n s b a n  d e r  

H a u p t t r a g e r  d e s  G e b i r g s d r u e f c e s  i s t  X a c E j S r 5 f  

h i n z u g e s e t z t e  S t e m p e l  o d e r  W a E s S e r t i s i e c n  

n e h m e n  n u r  g a n z  a l l m a h l i c h  e i n e n  g e r i n g e n  T e i l  

d e s  D r u c k e s  a u t  u n d  k ó n n e n  d e s h a l b  c r a r  a b  e i n e  z a t -  

s a t z i i c h e  S i c h e r u n g  g e ł t e n .

S t r e b b r u c h b a u  o h n e  W a n d e r k a s t e a .

Bei den Bestrebungen, den B rech tan  c&ne Waaader- 
kasien, a lso auf Reihenstempeln selbst Łei groGerer FKo®- 
m aditigkeit durchzutuhren, ist Vorbedingnng. daB d e r  A e s -  
baii in d e r  gesamten S trebfront sor^fa lt ig  eingeheasrfet 
w ird , d .  h. de r  Bauabstand ist so zti ha.ten. wie es sćcfe bwi 
d e r  jeweiligen E igenart und .Machtigkeit des FE5«s afis 
no tw endig  erweist.  Meistens ist d e r  Ansbau ber emer: 
schwebenden Abstand d e r  streichenden Bane v c a  5 es n a d  
fur schwierige Yerhaltnisse Yom 0.90 ta s ta rk  geaog .  aSiis 
Gebirgsbewegungen und p^riodiseher: DrśfcŁen sfand-
zuhalten. MaBgebend ist jedoch fiir_ diese latsacfc?. da® 
nicht d e r  einzelne Stempel bzw. Stem pelkopf ts  Ver- 
b indung  mit einem zerqueisditen nnd gebrocfeecea Sdkai- 
holz den Gebirgsdruck aufzufaagen and  zn halfrcn fcat„ 
sondern  dies durch die beiden Stempel in YeiMndmąg mit 
d e r  unnachgiebigen Kappschiene geschieht.  Die eriiwder- 
liche Starkę dieser Kappschiene r id i te t  sśd» seUfet- 
verstandlich nach d e r  Machtigkeit und  E igenar t  des 
Flozes und kann fu r  groBere Flozmachtigleśten sifcM 
kraf tig  genug  gewahlt werden. Auf G rand  d e r  genaacMen 
E rfahrungen  kani fu r  die  machtigeren Flóze bei d e r  Ne»- 
e in fuhrang  des eisemen Strebausbaues En ObetsdjUeskts 
nur die 115 mm hohe Kappschiene von 2J.4  k g ’®  Gewfcfet 
in Betracht. Diese Schiene hat sich dann ainds sast ass-

A

Profil n b I8a 19a 24

H . mm 84 93 100 115
O kg!m 17,4 183 20 24.4
Wr . cm1 53.4 S U (57 98
!x , . cm( 2152 267A 345,4 568jS
A . . mm 44.4 43 44 53
V, . . mm 84,1 82 82 90
s . . mm 9 J 10 10 10

Abb. 13, Vergldchszahlen uber Afcsaessutngen rand Manxa/be 
d e r  im Strebausbaa angewsasdtea Sdatensa.

tsj&asii® es sfes ' S 3 ' ł  aa sjSt&tójsii; F j5*(he ł&rsriśr- 
ęssecŁ. t;~ Tic&ahaas zus d e s  Scłsais irr ip tia  wit
ILsirsesea A&n3e5sassgyea ffifigs sae iMaOT-fes; jenss tj ;  tx fflat«n 
^-adasSarads- ra s l  Teag^assarcmwssaa |AMa. I3'L tH enm  
s*ii mcufc esrw-jSnś, da© raaas Łs Sseseof^ces F E j i Ł  c. BL b f t  
TO&affljgjf e m  Y*st»ifr ćrSfŁęi- zu: .spsiSar 
ssSasS ia  Sc :  saiaksig«a; Fu jcsc  wam sfesr cs- asr: «5r
21,4-Łg- ssh&iajaie ćfh jrgsgagess  SsŁ

■Mas w isd  TSeSBeirfct efersnaasSaa, «5tS d5t 2-8,4-ltg aa- 
ScaśaEe i i - s c i : . C ' . r :  ^airsagi '.ł% ihsaani sśe 1 ™ -  — 
gsareedtas o«£er gas5ar=ygjaa ist. fccfci ij&re G sn ta i  fer fermsa- 
•srw&rr r a f  «Se NasfesoSe Srea Vom«3dh.ag- t c e  AHSdJieajes 
aiirgttTaraasfii w rodes. Dfc rsocisiafe Gna&isassfiaciie wikd ssk 
ge&SirSit-iss >[cpf g-eSasSarŁ Eaa BtfGrik6 gsfe: o3Se®s& df* 
Siata&er koBBenfea FSadeffmj^etE s a d  Is to js js ś w a a  accfe- 
sejeSs <bs* BWtwatessg; t s a i  s t e a S  eisa: w^tssste tffeesag; d t s  
Kopfes iw r  sadk E s  fefc disftasSs w a s s  Lwi
fffceifcsassłnnadteag: ® js« s AsśaaaaHrib^ des- Stfcaea»Hritaip8 
ornd satsTi £ e  g^aae Scfi&a* jęcsc js-  Kies A asg iB & eo i 
d e r  ScSjone gesefcSdhS caar fe.2ad:fenm'.!i-:;jr , ó w
Sia!idi i-a d a s  srisfSsa FaSTeaizia s s e t ł  asagsgKftśr s a d  dtćuasfe 
2ss weacfc « u d L  Ans sEssasa Cfcrsatóe <as^atfc!a e s  sSdi. dśk- 
Kafjąufffitae Łs f e e s so Jo c r  GSte-. aaid rw a r  a a s  J t e i t i a S  
tcei 5> bas o J  S ę  Fsssigksia tnad 35 &ks 21‘ >■ i D e to a n g  na 
JtSS&tm. FaiSsufe fet es .  « fa  ssasibesness FE®e 't«ea I«Ś® aa 
SlakMigteit aaafarSm& m it aas scfewac&ea KawsdSńKasa asas- 
aaaaisieaL E s  ass efcsr Eos îŚKisi, m  eiajan: sefosrfeu^sai FHoe 
eaae sdBKikfctae Sfagałtoasfe^JKrag mas eśaea- toifftege® 
RspjBsdróeiae a is  eiass; irSfitógaia SEssEjiti s m  ecsw  
sttfeafaefceai KapfsidiBeEK- esfeegmtitii e e  SEntsaite s s  b i i n g ® .  
fca Uwania^^iwia iĘHtflEsgt «St ViT«n£otetg: woiB Sdkaaasi- smd 
SuD til is^ ra taaac^ ic^ssd& jja  e a t  wfcitefiłiDdsSSJage- 
sdśtfaie.

BaBeirtesasMifirt Ist <®e JSeseadBsisenig- des  HX-SdhiS- 
ufcenK-, efas fcei eaMsa tani 35'"n' g-uiisgsfisnj CassdkfiBt łfe-

Afcfeu 14. HX-K(: ~: n a d  -Srfu&fefci ~in Aftiaessmaiseni 
MioiaenjteJŁ

Alife. 15j. AnscŁSieSenides Buaeffl fcai streadbeasiesB Aiasfeaa 
mit e a K n « t o i l e m  G a lgaa  K r  das  S d ańsnaatsdaigigafeM.
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filłlc/* Otif/jcMoiff Richtięcr Einiatl Khwadi

unęeeignefrr łtonug uertoogener Schaleisen•

Abb. 16. Falscher und richtiger Verzug 
beim Einsatz von Schaleisen.

Bei gutem H angenden bietet die au f  der Karsten- 
C entrum-Grube grundsatzlich durchgefiihrte Ausbauweise 
einen nicht zu unterschatzenden Vorteil. Die Schalschiene 
ist nur 2 m lang, die Schriimgasse bleibt nach dem U m 
legen und Rauben vorerst unausgebaut. Dann w ird  die  beim 
Rauben freigcwordene Abbauschiene mit Hilfe eines

Stempels iiber die Schriimgasse hinweg vorgepfandet,  wo
durch man auficr der Schriimgasse auch das Rutschcnfeld 
zusatzlich sichcrt (Abb. 17). Von dem beim Rauben frci- 
gewordenen Eisenmaterial werden 50 u/o auf diese Weise 
im Ausbau untergebracht. Der Gesamtausbau wird ver- 
starkt und fiir den endgiiltigeii Ausbau w ird  vorgearbeitct.  
Im Fórderfc ld  besteht in fo lg e -d e r  Breite beim Bruchbau 
ohne W anderkasten die Moglichkeit, jede Art von Ausbau- 
verstarkung bequcm einzubringen.

Abb. 18. Die vor dem U m legen gesetzte  D oppclrcihc.

Momente der 115-mm-Altsehiene erreicht. Das neue Schal- 
cisen ist geschaffen fiir druekhafte Flóze. Es verzichtet 
auf die Gabel am Inncnstcmpel und bietet auflerdem 
manche Vorteile in de r  H andhabung  sowohl beim Bauen 
ais auch beim Rauben (Abb. 14).

Die in Oberschlesien fast durchw eg erforderliche 
Schramarbeit bedingt den streichendcn Ausbau mit de r  so- 
genannten Schriimgasse, die durch den 60 bis 80 cm iiber- 
stehenden Galgen gesichert w ird  (Abb. 15). Ein H ilfs
mittel, den ubcrstehenden Galgen zu verstarken, besteht 
darin, dic Schienenkammer zu beiden Seiten des Steges 
durch eingeschweifite Flachciseneinlagen zu verstarken. 
Bei dieser Art des Ausbaues w erden  un te r  einer 2,25 bis 
2,50 m langen Schiene 2 Stempel gesetzt,  was je Stempel 
eine untersti itzte Hangendflache von 1,10 bis 1,25 m 2 bei
1 m Abstand der streichendcn Baue ergibt.  Hierbei ist zu 
bęriicksichtigen, dafi die unterschramte Flachę darin  nicht 
cinbegriffcn ist, jedoch auf den Ausbau wirkt, weil un- 
mittelbar nach dem Schramen die erste Bewegung des Ge
birges einsetzt, der  neue Ausbau aber noch nicht sofort  
eingebracht werden kann. Dies zeigt sich am deutlichsten 
bei A nwendung des iiberstehenden Galgens aus schwachcm 
Schienenmaterial.

Das Ncbeneinandersetzen der Bauc mit uberstehcndeni 
Galgen hat leider eine VergróBerung des Bauabstandes bis 
zu 1,30 m und stellenweise noch m e h r 'z u r  Folgę. Diese 
Bauweise verr ingert w ieder den Stempeleinsatz je  m2 
Hangendflache um rd. 3 0% , was sich nicht mit d e r  durch 
die E rfah rung  festgelegten Zahl von 0,8 bis 0,9 m2 unter- 
stiitzter Hangendflache je Stempel vertriigt. Diese cinfachc 
Regel wird oft  zu wenig beachtet,  was eine scliadlichc 
und verlustreiche Beanspruchung des Schiencn- und auch 
des Stempelmaterials zur Folgc hat. Die Hauptursache des 
Versagens oder des schlechten Aussehcns mancher Streb- 
stóBe bei ungenugendem Stempeleinsatz ist jedoch die zu 
schwache Kappschicnc. Verbicgt sich die Kappschicne 
zwischen den Stempeln, sei es durch die ungiinstige oder 
falsche Auflage des Quetschholzes oder  infolge eines 
falschen Starkeverhaltnisses zwischen Quetsch- und Vcrzug- 
holz, so machen sich starkę Zugkriiftc auf  den Innenstempel 
bemerkbar, die ein Hereinziehen und Verbiegen desselbcn 
mit sich bringen. Wenn auch schematische Skizzen eines 
vorschriftsmaBigen Strebausbaues nichts Neucs zeigen, so 
ist es doch angebracht, im Zusamm enhang mit de r  Bean
spruchung der' Strebausbauschiene auf wescntliche, immer 
wieder vorkommende Mangel beim Ausbau hinzuweisen. 
Das schlechtc Legen de r  Quetschhólzer geschieht vielfach 
vom Kohlenhauer mit einer bestimmten Absicht. Durch das 
seitliche Anbringen des Quetschholzes erreicht er beim 
Untcrsetzen des Stalilstempels ein Anpressen des langen, 
ubcrstehenden Schienenendes gegen das Hangende. Er 
unterlafit es dann zumeist, unmitte lbar iiber dem Stempel 
ein cntsprechendes starkes Quetschholz einzutreiben. Diese 
Fehler haben starkę Verbiegungen der Schicucn und bei un- 
gegluhten Schienen deren Abplatzen zur Folgę. Abb. 16 
veranschaulicht dic Moglichkeit des Richtens leicht krumm- 

Schaleisen durch den Gebirgsdruck.

A d o . 11. Voręranden mit 2-m-achienen 
fiir das belirammaschinenfeld.

In diesem Zusamm enhang sei noch auf die Folgen der 
Verwendung falscher Kappschiencn aufmerksam gcmacht. 
Es ist z. B. nicht angangig , Reste 93 oder 100 mm hoher 
Kappschiencn in die Gabel einer 115 mm hohen Schiene 
hineinzulegen, da de r  SchienenfuB infolge des zu kurzeń 
Steges die beiden Gabclzinken auseinanderpreBt. In jedem 
Falle ist die V erwendung einer dem G abelkopf nicht ent- 
sprechcnden Schiene oder sogar  cines Schalholzes in Ver- 
b indung mit de r  Gabel fiir den Strebausbau unangebraeht, 
selbst wenn man sich bemiiht, den Schicnenkopf an der 
Auflagestelle abzubrennen oder ilin sogar  auf die ganze 
Lange de r  Schienc hin entsprechend der Gabelbreite ab- 
zuhobeln. Man muB bedenken, dali jed e r  Fehler in dieser 
Hinsicht sowohl beim Setzen ais auch beim Rauben des 
Ausbaues Sehwierigkeiten bereitet.

Die Ergebnisse auf den Gruben Griifiu Johanna, 
Brzeszcze und anderen haben gezeigt,  dali bei streichendem 
Ausbau und 1 m, ja  sogar  1,30 ni schwebendem Bauabstand 
die einfache Reihe an de r  Bruchkante, verstiirkt durch das 
Zwischensetzen cines Stempels bzw. bei 1,30 m Bauabstaiul 
zweier Stempel mit KopFschiene gcniigt (Abb. 10 und 11). 
Bei engerem Bauen reicht selbst bei 2 m  Flozmachtigkcit
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und einem Einfallen von 30“ in mehreren Flózen diese Aus
bauweise aus. Es empfiehlt sich jedoch, die bei Schwierigsten 
Verluiltnissen bewalnte  Ausbaufonn, namlich das Setzen 
des H ilfsstcmpels a unter der streichenden Kappe anzu- 
wenden (Abb. 18). Bei nielir ais 2 ni Flózmachtigkeit wird es 
allerdings erforderlich sein, einen Hilfsstempel noch 
zwisehen dic streichenden Baue zu setzen, um das Herein- 

jSchlagen der  Berge aus dem Alten Mann zu verhindern 
(Abb. 21). Siclier aber ist, dali dieses Verfahren bei vor- 
schriftsmafiiger Ausfiihrung, d. h. wenn der Hilfsstempel a 
bereits vor dem Umlegen im ausgekohlten Feld gesetzt wird, 
jeder  Druckwelle  gewaćHsen ist (Abb. 19).

Abb. 19. Die Doppclreihe an der Bruchkante 
bei grobklotzigem Gebirge und 1,80 m Machtigkeit, 

Fcrdinand-Grube, Kattowitz.

Man wird vielleicht sagen, dali es bei Benutzung von 
2,25 m langen Schalschienen und eines uberstelienden 
Galgens von 0,70 bis 0,80 m fiir das Schrammaschinenfeld 
nicht leicht ist, den die streicliende Kappe unterstutzenden 
Hilfsstempel a in das Rutschenfeld hineinzubringen. Bei 
A nwendung dieser Seljienenlange ist gute Ausrichtung des 
Rutscheustranges bzw. des gesamten Stolies Voraussetzung. 
Dali aber der Hilfsstempel iu das stark 1 in breite 
Rutschenfeld einer nur 2 m langen Schienc mit SOcm iiber- 
stehendcm Galgen hineingebracht werden kann, beweist 
das Ausbau verfah ren der Schachtanlage Bettina im Olsa- 
gebiet, wo selbst ein 2,50 m miichtiges Flóz im Bruchbau 
ohne Wanderkasten in dieser Weise abgebaut wird. Hier 
w erden die beiden Stempel der Doppelreihe an der Bruch
kante eng gegeneinandergesetzt,  und zwar so, dali die 
Schlóśser mit den Ruckenplatten aneinanderstolien. Nur bei 
dieser MaBnahme ist es móglich, in das stark 1 m breite 
Feld das Fórdermittel, den Hilfsstempel und den im Ein
fallen gesetzten Hilfsbau hineinzubringen (Abb. 22).

.Ferner  bestehen keine Bedenken, bei Verwendung der
2 m langen Schienc und bei anschliefiendem Bauen das 
zweite Feld ohne Pfeiler offenstehen zu lassen, sofern am 
Ende des uberstelienden Galgens der dritte Stempel bzw.

Abb. 20. Die weitgesetzte Doppelreihe bei schwierigen 
Verhaltnissen und steilem Einfallen, Grube Knurów, 

Ost-O.-S.

der Hilfsstempel a rechtzeitig untergesetzt w ird  (Abb. 15 
und 21). Dieses Feld kann ohne jeden Wanderkasten zum 
Unterbringen eines etwa vorhandeneu Nachfalles und 
aulierdem ais Fahrw eg dienen. Es ist jedoch bei iiber 2 m  
Flózmachtigkeit angebracht, an der Bruchkante noch einen
I lilfsstempel zu schlagen. Auch mit dieser Ausbauweise hat 
man selbst bei druekhaften Verhiiltnissen gute Erfahrungen 
gemacht.

Abb. 21. Der Hilfsstempel in der Doppelreihe am Briichfckl 
bei 2,10 ni Machtigkeit, Oheimgrube, Kattowitz.

Abb. 22. Durch enggesetzte Doppelreihe und eiufallenden 
Hilfsbau gesicherte Bruchkante bei 1,10 m breitem Fórder-

feld Und 2,50 m Flózmachtigkeit, Bettina-Schacht, 
Olsagebiet.

Beim Bruchbau ohne Wanderkasten ist es gleich, ob 
die das Hangende iinterstutzeuden Stempel der Hilfs- 
stempelreihe ziemlich nahe an die Endstempel oder an 
jeder anderen Stelle unter die Schalschiene gesetzt werden 
(Abb. 15 und 20). Es empfiehlt sich jedoch, den Stempel 
an der Bruchkante móglichst nahe an das Schienenende 
heranzubringen, damit dieses iiberstehende Ende keine 
Hebelwirkung ausiibt. Wenn sich die Ausbauweise nach 
Abb. 10 auf der  Schachtanlage Grafin Johanna auch 
bewahrt hat, wo man sowohl bei dem streichenden Aus
bau ais auch beim Hilfsstempel etwa 200 nun der  Schiene 
zum Bruchfeld hin iiberstehen lafit, so hat die Erfahrung  
auf der Anlage Gabriele iu Karwin doch gelehrt, dali bei 
kompaktem schweren Gebirge diese Ausbauart nicht am 
Platze ist. D ort wurde durch das schwere Sandstcin- 
hangende selbst das kurze a n . d e r  Bruchkante 200 mm 
iiberstehende Schienenende krumm gebogen und dadurch 
eine nicht zu unterschatzende Hebelwirkung auf den 
streichenden Ausbau verursacht. Es ist deshalb ratsam, 
gegen diese Schubwirkung Arretierungen an den beiden 
Sehienenendeh anzubringen. Die einfachste und zugleich 
beste Sicherung ist das Anschweifien eines Vierkant- 
arreticriingseisens von 20 nim Hóhe und 50 mm Lange ani 
Schiencnkopf, und zwar jeweils 150 mm vom Schienen
ende entfernt (Abb. 23). Zur Vermeidung von Material- 
spannungen, Gefiigeveninderungeu im Scliicnenkopf und 
Springen der  Kappschienen ist jedoch darauf  zu achten,
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clali die Schweifitmg parallel zur Schiene angebracht 
wird. Die angcgebene E n tfe rnung  vom Schienenende be- 
w irkt zwangslaufig, dal] der Stempel nicht m ehr ais 
80 mm vom Scliieneuende entfernt steht. Zweckmafiig laBt 
man aufierdem an den beiden Schieiienenden ein 15-mm- 
Locli bohren, das gegebenenfalls beim Rauben Einliak- 
móglichkeit fiir einen Kettcnhaken bietet. Dieses L.och darf  
nicht w eiter  ais 50 min vom Schienenende entfernt sein, 
damit es nicht unmittelbar mit der H auptdruckaufnahm e- 
stelle zusammenfallt (Abb. 23).

gleiche E rfo lg  ers t recht unter Anwendung von Stahl- 
stempeln zu erzielen sein.

Wenn behauptet wird, dal) man Bruchbau ohne 
Wanderkasten nur bei 5 o/o der Flóze im Steinkohlen
bergbau anwenden kann, so haben demgegeniiber die 
E rfahrungen gezeigt, dafi sich diese Art des Bruchbaues 
in den meisten Flózen bis zu 2,50 m Machtigkeit durch- 
fiihren laBt. Ais einzige E inschrankung fiir den Bruch
bau ohne W anderkasten kónnte im besonderen bei 
machtigen Flózen ein weiches Liegendes angefiihrt werden. 
Hier hat wiederum die E r fah ru n g  d e r  Schachtanlage 
Brzeszcze gelehrt,  dafi selbst bei einem weichen Liegenden, 
in das dic Eisenstempel bis zum Schlofi hineingedriickt 
wurden, der Reihenbruchbau durch Anwendung des durch 
den Betriebsfiihrer P a t tberg  eingęfiihrten Schlittens 
(Abb. 25) beibehalten w erden  konnte. Infolge der Ver- 
schlechterung des Liegenden in besagtem Flóz ging die 
Hauerleistung von 16 t auf 7 t  zuriick, weil es nicht mog
lich war, den Arbeitsrhythmus beizubehalten und  sich die 
bis zum Schlofi in das weiche Liegende gedriiektcu Stempel 
kaum noch rauben liefien. Die Strebleistung fiel von 6,1 
auf 2,8 t. Gleichzeitig gingen in dem 220 m langen Streb 
in zwei Moriaten MO Stahlstempel verloren. Nach Eiu- 
fulirung des Schlittens stieg dic jf iauerleis tung 'w ieder auf 
15 t, die Strebleistung auf  5 ,8 1, und da  je tzt kein Stempel 
mehr verlorenging, bewegte sich dic Yerlustziffer der 
Anlage w ieder um 0,46 'o/o. Gebraches Hangendes wird 
durch den Bruchbau ohne W anderkasten  unter Anwendung 
der starren  Schalschiene nachweislich erheblich besser. In 
melir ais 2 m  niąclitigen Flózen, wo infolge Oberlagerung 
eines dickbankigen Konglomerates das H angende fast nur 
in 10 bis 20 ni langen und uber 10 m machtigen Blócken 
bricht, is t jede Art des Bruchbaues ungeeignet, weil durch 
das Umścliieben vereinzelter noch s tehender Baue in der 
Raubschicht Unfallc eintreten kónnen. T ro tz  der  Schwere 
des kompakten Gebirges rissen selbst diese grofien Klótze 
bei einem Versuch mit Reihenstempcln auf  der Anlage 
Kónig im Saargebiet g la t t  an der Steinpelreihe ab.

Abb. 25. Raubschlitten fiir  weiches Liegendes.

Es verdient erw ahnt zu werden, dafi de r  eiserne Streb- 
ausbau in Oberschlesieu im letzten halben Jah r  betracht- 
liche Fortschritte  gemacht hat. Man kann schon heute 
sagen, dafi hinslchtlich des eisernen Strebausbaues der. 
Bergbau in den Ostgebictcn das Ruhrgebiet bald iiber- 
fliigeln wird. Die Entwicklung ist aufiergcwóhnlich, wenn 
man bedenkt, dafi noch vor 1940 de r  grófite Teil der ost- 
oberschlesischen Anlagen nicht daran dachte, Strebbau 
bzw. Strebbruchbau in Laugfrontbetrieben durchzufiihren. 
Der E rfo lg  beruh t einzig und allein darauf ,  dafi man 
sich auf fast allen Anlagen von vornherein fiir den 
geschlossenen starren  Ausbau, den Stahlstempel mit der 
gleichwertigen Stahlschiene ais Kappe, entschieden hat.

Z u s  a m ni e n f  a . ł s u n g .
Die Ausfuhrungen sollen die Druckaufnahmefahigkeit 

des Stahlstempels, im besonderen dic der  Doppelreihe, beim 
Bruchbau olinc W anderkasten zeigen. Die Gegeniiber- 
s te llung von Eisen- bzw. Holzwauderkasten und bereits 
unter Druck stehenden Stahlstempeln laBt das Verhaltnis 
de r  Druckaufnahmefahigkeit der beiden Ausbauelementc 
zueinander deutlich erkennen. Anschliefiend wird auf 
verschiedene bewahrte Atisbaumethodcn un ter  Beriicksichti- 
gimg de r  E rfah rungen  in Oberschlesieu hingewiesen und 
dabei dic Wichtigkeit der A nwendung geeigneter Schaleisen 
oder Schalschienen hervorgehoben.

Abb. 24. Strebbruchbau ohne Wanderkasten 
auf Holzstempeln bei 2,60 bis 3,20 in Machtigkeit,  

Gabriele-Schacht, Olsagebiet.

Abb. 23. Stem pelarretierung und Schienenverstarkung.

Anwendungsmoglichkeit des Bruchbaues 
ohne W anderkas ten .

Die Anwendungsmóglichkeit des Bruchbaues olinc 
Wanderkasten ist erheblich weitgehender ais vielfach au- 
genommen wird. Die Beurteilung dieser F rage  kann sieli 
wohl in ers ter Linie derjenige erlauben, der die Móglićli- 
keit hat, Bruchbau ohne W anderkasten bei den ver- 
scliiedenstcn Flózmiichtigkciten aller deutschen Bergbau- 
gebiete, sei es im Steinkohlen-, Braunkohlen- oder Erz- 
bergbau, standig zu beobachten. Wenn es gelingt, Flóze 
von 3 m und melir Machtigkeit in Laugfrontbetrieben ab- 
zubauen und hier sogar  Bruchbau ohne W anderkasten 
mit Holzstempeln durchzufiihren (Abb. 24), so w ird  der

P

U M  S C H A  U
B e rg re c h t  und B e rg v e rw a l tu n g  in d e r  O s tm a rk .

Von Dr. Wilhelm S c h l i i t e r ,  Bonn.
Osterreich ist seit dem Gesetz iiber seine Wieder- 

vereinigung mit dem Deutschen Reich vom 13. M a r z l9 3 8 l
1 ROBI. 237.

ein Land des Deutschen Reiches (Art. I), sein bisheriges 
Recht g ilt aber einstweilen w eiter  (Art. II). In d ieser » O s t-  
m a r k «  bestehen ais staatliche Verwaltungsbezirke und 
Selbstverwaltungskórper die Reichsgaue Wien, Karnten, 
Niederdónau, O berdonau , Salzburg, S teierm ark und Tirol 
mit einem Reichsstatlhalter an der Spitze; sie gliedern sich
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in Land- und Stadtkreise, denen ein Landrat oder ein Ober- 
biiigermeister yorsteht1.

Die Orundlage des Bergrechts in der Ostmark bildet 
das Allgenieine ósterreichische Berggesetz vom 23. Mai 1S54 
(ROBI. Nr. 146). Es Kąlt am Grundsatz der Bergbaufreiheit 
fest, geht aber sonst yielfach eigene, vom iibrigen deutschen 
Bergrecht abweichende Wege. Es erset/.t wie das franzó
sische Berggesetz das Bergrcgal durch ein blofies Hoheits- 
recht des Staates, entwickelt jedoch dabei im § 3 den Be- 
griff des Bergregals, ohne die privaten Rechte des Staates 
an den Mineralien anzuerkennen. Die bergbaufreien Mine
ralien, die es »der ausschlieBlichen Verfiigung des Aller- 
hóchsten Landesfiirsten vorbehalt« und deshalb »vorbehal- 
tene Mineralien« nennt (§ 3), sind fast dieselben wie im
PrcuBischen Berggesetz, aber nicht wie hier erschópfend
aufgezahlt, sondern mehr umschrieben durch eine Verall- 
gemeinerung. Abweichend vom Preufiischen Berggesetz ist 
namentlich der Erwerb des Bergwerkseigentums geregelt-. 
Zum Osterreich ischen Berggesetz sind wahrend seiner bald 
yojiihrigen Giiltigkeit viele Naćhgesetze ergangen5; hervor- 
zuheben sind das Gesetz iiber die Einrichtung und den 
Wirkungskreiś der Bergbehórden vom 21. Juli 1871s, das 
Erdol- und Erdgasgesetz vom 7. Juli 1922*, das MaBen- 
und Freischurfgebuhrengesetz vom 7. April und 19. Dezem
ber 1922G, das Bergarbeitergesetz vom 28. Juli 19197i das 
Verwaltungsentlastungsgesetz vom 21. Juli 19258; das
Gesetz zur Anderung des § 38 des Allgemeinen Oster- 
reichischen Berggesetz.es vom 17. Mai 19383 und das
Bitumengesetz vom 31. August 193810. Seit der Verordnung 
vom 8. Februar 1940 (ROBI. 301) fiihren dic Amtsgerichte 
statt der Landgcrichte die Berggegenbucher. Nach der Berg- 
rechtsordnung des Reiches fiir das Land Osterreich vom
20. Mai 1938“ gelten in der Ostmark auch folgende 
bergrechtliche Vorschriften des Reiches: das Gesetz zur 
Uberleitung des Bergwesens auf das Reich vom 28. Februar 
1935, das Lagerstiittengesetz vom 4. Dezember 1934 und 
die Ausfuhrungsvcrordnung vom 14. Dezember 1934, das 
Gesetz zur ErschlieBung von Bodenschiitzen voin 1. De- 
zember 1936, die Verordnung iiber die Zulegung von Berg- 
werksfeldern vom 25. Marz 1938 und nach der Verordnung 
voin 31. Januar 193912, die Verordnung iiber den Zusammen- 
schlufi von Bergbauberechtigten vom 23. Juli 193713; zu 
diesen reichsgesetzlichen Vorschriften kommen noch solche 
iiber die Kohlen- und die Kaliwirtschaft.

Die ósterreichische B ergverw altung bestand friilier 
aus ■ den Revierbcrgamtern, den Berghauptmannschaften 
und dem Minister. Die Revierbergamter bildeten die erste 
Stufe in allen bergbchórdlichen Angelegeiiheiten; nur das 
Verleihungswesen, die Entscheidung streitiger Sachen und 
die Straferkenntnisse waren im ersten Rechtszug den Berg
hauptmannschaften zugewiesen. Durch Verordnung vom
26. Januar 1923 wurden die Berghauptmannschaften auf- 
gehoben und ihre Aufgaben den Revierbergamtern iiber- 
tragen; die Befugnisse der Berghauptmannschaften in der 
zweiten Rechtsstufe, besonders die Entscheidungen iiber 
Berufungen gegen Bescheide der Reyierbergamter, gingen 
auf den Minister fiir Handel und Gewerbe iiber.

Seitdem fiihrten alle bergrechtlichen Geschafte in 
der ersten Rechtsstufe die Reyierbergamter. Diese haben 
seit der 2. Verordnung iiber die Bergverwaltimg in 
den Reichsgauen der Ostmark voin 18. Oktober 1941 § 1 
(RGB1. 643) die Bezeichnung Bergamt; es bestehen sechs

1 Oes. V . 14. April 1939 §§ 1—3, 9 (ROBI. 777).
2 Ober die einzelnen Untcrschiedc vgl. S c h l u t e r ,  (Jsterreichisches 

Bergrecht, Gluckauf 7-1 (1938) S. 521 ff.
5  Vgl. die Obersicht im Osterreichisehen Montau-Handbuch 1937 

S. 29/40.
< ROBI. Nr. 77; BZ. 12 S. 309.
5  ROB(. 446: BZ. 64 S. 447.
5  ROBI. Nr. 212, 926; BZ. 64 S. 440, 451.
'  StOBl. Nr. 406.
s BGBI.451, vgl. besonders Art. 50.
9  Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wcs. 8 6  (1938) S. 155; § 38 betrifft die Obcr- 

tragung der Schurfrechte.
10 OS. Nr. 375.

ROBI. 590.
12 RGBI. 115.
13 V g l. uber diese Gesctze iin einzelnen Gluckauf 74 (1938) S. 525, 

526, 570.

Bergamter in Graz, Leoben, Salzburg, Wien, Klagenfurt 
und Solbad Hall in Tirol1.

Die friihere Oberste Bergbehórdc in Wien, die Ab- 
teilung VI des Ministeriums fiir Wirtschaft und Arbeit, ist 
durch die Verordnung iiber die Bergverwaltung in der Ost- 
mark vom 14. Marz 1940 (RGBI. 532) unter der Bezeich
nung »Oberbergaint fiir die Ostmark« mit dem Sitz 
in Wien2 ais selbstiindige Reichsmittelbehórde dem Reichs- 
wirtschaftsminister unterstellt worden. Fiir seine Aufgaben 
und seine Zustandigkeit gelten dic bisher fiir die óster
reichische Oberste Bergbehórdc bestehenden Bestim- 
mungen weiter. Durch die Verordnung vom 18. Oktober 
1941 § 2 sind ihm auBcrdem eine Reihe der bisher den 
Reyierbergamtern zugewiesenen Aufgaben iibertragen wor
den, namentlich die Entscheidung in bergbaulichen Vcr- 
leihungs- und anderen Berechtsams- und Gewerkschafts- 
angelegcnheiten, auch die Strafbefugnisse der Bergbehórde 
und die Entscheidungen in bergrechtlichen Angelegeiiheiten 
seines Bezirkes, sofern das nicht Sache der Gerichte ist. 
Das Oberbergamt kann in den ihm zugewiesenen An- 
gelegenheiten die Bergamter mit den nótigen Erhebungen 
und der Entscheidung betrauen (§ 2 Abs. 2). Hat nach berg- 
gesetzlicher Vorschrift die Bergbehórde im Einvernehmen 
mit der politischen Behórde zu entscheiden, so ist das Ein- 
vernehmen, wenn das Bergamt bei der Entscheidung mit- 
zuwirken hat, zwischen ihm und dcm Landrat, bei Zu
standigkeit des Oberbergamts zwischen diesem und dem 
Reichsstatthalter herzustellen.

Oberste Bergbehórde ist der Reichswirt schaf t s -  
minister;  er leitet das Bergwesen im Reich, seinen 
Weisungen mussen die Landcsbergbehórden folgen, er ist 
der letzte Rechtszug bei allen ihren Anordnungen3.

Die ka ta ly t ische  O xydation  des N aph tha lin s  
und von D eriya ten  in der  G asphase4.

Die zeitlich ungefahr in die Mitte der ersten Halfte 
des vergangenen Jahrhunderts fallenden Entdeckujigen von
H. Davy und Dóbereiner im Gebiete der katalytischen 
Oxydationen, zum Beispiel die Oxydation von Alkohol zu 
Essigsaure in Gegenwart von Platinmohr und die Oxyda- 
tion eines Athylen-Sauerstoffgemisches zu Essigsaure in 
Anwesenheit von Platinschwamm, haben einen denkbar ge
ringen technischen Widerhall gefunden. Aber auch die rein 
wissenschaftliche Beschaftigung mit diesen Problemen 
ruhte fast ganz bis etwa zum Ende des vorigen Jahrhun
derts. Erst im Jahre 1895 trat J. Walter mit Vorschlagcn 
vor die Offentlichkeit, Toluol z. B. mit Luft gemischt bei 
erhóhter Temperatur und in Gegenwart von Katalysatoren 
(Vanadinpentoxyd) zu Benzaldehyd zu oxydieren. Zur Zeit 
des Weltkrieges liefien sich Ansatze einer technischen Ent- 
wicklung dieser Verfahren erkennen, so war es im beson- 
denen die katalytische Oxydation des Naphthalins zu Phthal- 
saureanhydrid, die damals grundsatzlich auf diesem Wege 
verwirklicht wurde; Alle diese partiellen Oxydations- 
erzeugnisse sind wichtige Zwischenprodukte der Industrie. 
Im Augenblick kann man bereits auf eine Reihe von Ver- 
faliren zuriickblicken, die in technischer Hinsicht grofie 
Bedeutung erlangt haben. Es sind dies vor allem neben der 
bereits erwahnten Oxydation des Naphthalins zu Phthal- 
siiure, die Oxydation von Methan zu Formaldehyd, die Ge
winnung von Benzoesiiure aus Toluol, die Herstellung von 
Blausaure durch Zusammenoxydation von Methan und Am- 
moniak usw. Die zur Oxydation dienenden Sauerstoffatome 
werden nicht unmittelbar der Oxydationsluft entnommen, 
sondern auf dem Umwege iiber den Katalysator im Molekuł 
eingebaut. Im besonderen ist bei der katalytischen Oxyda- 
tion des Naphthalins zu Phthalsaure die Bildung primarer 
Zwischenprodukte, wie Polyoxynaphtha)ine, sehr wahr- 
scheinlich.

Was nun die Katalysatoren selbst betrifft, so handelt 
es sich hierbei in der Regel um die Oxyde der Elemente 
der 5. und 6. Gruppe des periodischen Systems allein oder 
in Mischung miteinander, die erfahrungsgemafi wenigstens 
in zwei yerschiedenen Oxydationsstufen auftreten kónnen.

1 Ober die den Bergaratern zugewiesenen Amtsbezirkc und uber die 
Wahraęhmung der Geschafte der ehemals tschecho-slowakischen Revier- 
bergamter, die von der Reichsgrenze durchschnitien worden sind, vgl. Z. 
Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. 8 8  (1940) S. 292, Gluckauf 75 (1939) S. 136; uber 
die Besetzung der Bergamter vgl. a. a. 0 . 89 (1941) S. 79, S0; uber die 
Verlegung des BergamU in Weis nach Salzburg, vgl. Bek. v. 10. Febr, 
1941 a. a. O. 89 (1941) S. 02.

2 Erl. RWMin. v. 4. April 1940 (RWMinBl. 155).
3 Ges. v. 28. Febr. 1935 (vgl. Gluckauf 71 (1935) S. 307.
1 Auszug aus einem Vortrag von Professor Dr. A. P o n g r a t z ,  Berlin- 

Dahlem, im Essener Haus der Technik.
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Am Vanadinpentoxyd lafit sieli auf Cmuid der nur 
langsam zu erwirkenden Riickverwandlung d e r  durch die 
E inw irkung des Naphthalindampfes in saucrstoffrcichcr 
Atmosphare gebildeten sauerstoffarm eren Oxyde des Va- 
nadins mit H ilfe von Luftsauerstoff  in die Ausgangsstufe 
(Vanadinpeutoxyd) fo lgern , dali im praktischen Arbeits- 
gangC Vanadinpentoxyd offenbar nicht die o b e r e ,  sondern 
die u n t e r e  G re n /e  des Oxydatioiis intervalls dieses 
Katalysators vorsteilt, w ahrend ais kurzlebige Zwischen-

W  I R T S C M A
Die V ersor(jung  der  W eit m it W olfram erzen .

Von Dr. Paul R i i p r c c h t ,  Dresdcn.
W olfram w ird  ais S tahllegierungsmittel sowohl in der 

1'riedcns- wie iii der  Rusturigsindustrie gebraucht, weil cs 
sich durch grolie I larte und Widcrstandsfafijjgkeit gegen 
liohc Tem pera turen aus/eichnct; es schmil/t namlich ers t 
bei 3380°. Diese Tatsache macht cs zum gecigneten 
Zusatziuittcl fiir Scimelldreh- und Wcrkzeugstahle, die  
liohc Temperaturen aushaltęri miissen, wie die zur H er
s tellung von Hohrern vcrvyendcten, dic sich in liartes 
Materiał hitićinfrcsscu sollen, sowie vori Panzcrplatten und 
Gcschosscti. Ais reines Metali w ird  es aulierdem in de r  
Gliihlampcn- und Elcktroncuróhrcnindustrie  gebraucht.

Das Metali ist im Jahre  1781 von dem schwedischen 
Chcmiker Scheele entdeekt worden. Seine Untersuchungen 
ergaben, dali cs sich neben der  I liirtc durch grolie  Delin- 
barkeit,  Scliwerc und Widerstandsfahigkeit gegen die Ein- 
fltisse der Luft u,ud gegen gewisse Saurcn aus/eichnct. 
W egen seiner Scliwerc naiintc er es »tuugsteii«, was im 
Schwedischen »schwere Erde« bedeutet.

Tiingstcin findet man in Eruptiygcsteinen, und zwar 
oft in Z innablagcrungen. Jc nach den Bestandteilen der  
Erze uuterschcidct man W olframit, Schcclit und Hiibncrit. 
Sic kommcn in allen Erdteilen vor. In Europa gibt 
cs W olframerzc in England, Portugal,  Spanieu und de r  
friihcrcn Tschcchbslowakei, in Asicn sind Fundstatten in 
Britisch-lndien, Franzósisch-lndochina, Japan, Korea, den 
Malaienstaatcn und in T hailand; in Amerika tre ten  
W olframlager in Argcntinicn, BoIivicn und den Vcr. 
Staaten, in Afrika in Sudrhodesien und cudlich in 
Australicn auf. Alle diese Lauder haben im Jahre 1937, 
fu r  das dic letzte Angabe iiber die W elt fó rderung  yorliegt, 
rd. 28000 t W olfram erzc gefordert ,  von denen allein auf 
Cliina 17895 1 etitfaUen sind. Dessen G ewinnung betragt 
rd. 00 °/o der  W eltfó rderung  und iibcrtrifft die aller 
iibrigen W olfram lander bei weiteni. Friiher ist China sogar 
mit 80<yo an der W eltfó rderung  beteiligt gewesen. Das 
Erz w ird  hauptsachlich in den Provinzen K wantung und 
Kiaugsi nórdlich yon Kanton geftmdcu. Die Vorr;ite Chinas 
nn W olfram erzen w erden auf mindestens 2 Mili. t  gesćhatzt. 
Sie liegen fast ausschliefilich in dcm yon Tschiangkaischck 
bcherrschten Teil des Landes und stellen. durch ihre Aus
fuhr eine seiner wichtigsten Devisenquellen dar. Die dem 
gegenw artigen Kricg yorangegangene Aufriistuiig und 
dieser selbst haben die N achfrage nach W olfram erzen und 
die Preise dafiir aufierordcritlich gesteigert.  Die Ausfuhr 
Chinas hat im Jahre  1937 rd. 16500 t und im Jahre 
darauf  rd. 12360 t betragen mit einem W ert von iiber
2 Mili. engl. Pfund  gcliabt. Der wahrscheinlich durch 
die japanische Bcsctzung seiner Hiifćn bedingte Ausfuhr- 
liickgang hat sich im Jahre 1910 dadurch in eine erheb- 
liehe Zunahme verwandelt , dali dic Erze in Indoćhina ge- 
lagert und von d o r t  verschifft worden sind, hauptsachlich 
nach den Ver. Staaten vou Amerika. Diese, dic im Jahre 
1929 nur ungefahr 5 6 0 1 W olfram erz aus China bezogen, 
haben allein im August und September 1940 zusammen 
rd. 2 0 0 0 0 1 vou ihm gekauft und mit cigenen Schiffeii in 
den indochinesischcu Hafen Saigon und Haiphong ab- 
gcliolt. Hierzu sci bemerkt,  dali die Tschunking-Regierung 
dic V erwertuug ihrer W olframerzc dcm Pcking Syndicate 
iibertragen hat, das von englischem Kapitał behcrrscht 
wird. Dic Bcsctzung Indochinas durch Japan hat dic Ver- 
schiffungen von W olframerzen nach den Ver. Staaten vou 
neuem crschwert.

Nachst China ist der grólitc Besitzer yon W olf ram 
erzen Britisch-lndien, dessen Fundstatten in de r  Provinz 
Birma liegen. Ihre Gewinnung hat im Jahre  1936 5 3 0 0 1 
erreicht. — An dri t te r  Stelle unter den W olfram landern

glieder Systeme der Pervaiiadinsaure anzunchmen sind. 
Zusammenfaśsćnd ist die Bedeutung der Grimdlagen- 
forschung gerade  im Kriege hervorzuhcben im Hinblick 
auf  dic Móglichkeit,  dal) im Scliatz der  aiigesammelten 
Grundlageiierkenntnisse yorhandenc, jetzt aber móglicher- 
weise noch nicht erkannte Ausgangspunktc grofier kiinf- 
tiger Entwicklungen vorliegen, eine Auffassung, dic im Zu
sammenhang mit den eingangs erwiilmten liistorischen 
Tatsachen durchaus zwingend ist.

F T L I C H  E S
der E rde  stehen mit einer E rzeugung  von 3175 t  im 
Jahre 1937 die Ver. Staaten, deren Jahresverbrauch jedoch 
auf 2 0 0 0 0 1 gcschatzt wird. Sie suehen deshalb ihre Ge
winnung durch die Entdeckung  neuer Vorr:ite zu erweitern, 
woftir grofie Betriige zur Verfiigung gestell t  worden sind. 
Bisher w urde aber Icdiglich ein mafiig- uinfangreiches 
Lager im Yellow-Pine-Distrikt entdeekt, dessen Erze mehr 
ais 5 o/o W olfram entlialten sollen.

Die W olf iam gew inm m g de r  Ver. Staaten stell te sich 
nach den Fcststellungen des Bureau of Mines im Jahre
1940 auf  5060 t gegen 4080 t 1939 und 2900 t 1938. Die 
Einfuhr einsćhlielilich derjenigen fiir Zollyerschjuli 
erreichte 9670 t gegen 3110 t  1939; ilayon cntficlen auf 
tlie Einfuhr aus China 4470, Bolivien 1980, Argentinieii 
960, Portugal 630, Australicn 610, Peru 350, Burma 210, 
Thailand 210 und aus Stidafrika 90 t. Die E infuhr fiir den 
laufenden Verbrauch erreichte 1940 mit 4 6 9 0 1 nu r  knapp 
dic Halfte der  zur Speicherung unter Zollvcrschluli ein- 
gefiihrteu Menge. Um ihre Wolframliicke zu schliclien, 
suehen dic Vcr. Staaten die Vorr;ite Boliyicns an diesem 
Metali in ihre Hand zu bringen, obwolil seine Zusaniinen- 
setzung nicht giinstig ist. Dieses Land hat im Jahre 1937 
1802 t gewonnen und steht damit unmitte lbar hinter 
Portugal, das im gleichen Jahre  1943 t  Erze gefordert 
hat und damit der  grófite W olfram erzeiiger nach den 
Vcr. Staaten ist.

Bolivieii ist seit 1914 das grófite Wolframlarid Siid- 
amerikas. Seine Vorriite werden von vier grofien Gcscll- 
schaften und zahlreichen kleinen Betrieben, in denen noch 
mit der H and gcarbcitct w ird , ausgebeutet. Die Lager sind 
grofi und  lassen eiuc S teigerung de r  F o rderung  auf 
5000 t jahrlich ais durchaus erreiclibar erscheinen. Prcsse- 
meldungeu vou Mai 1941 aus La Paz zufolge hat. die 
Regierung das Angebot der  Ver. Staaten, dic gesamte 
boliyiaiiisehe W olfram erzcugung  der nachsten 3 Jahre an- 
zukaufen, angeiiommeii. Dieses Abkommen ist auf Wunscli 
der Amerikaner zustande gekommen, d a  Tungsten  gegen- 
wiirtig besonders schwcr erhaltl ich ist. Uber die yerein- 
barten Pcise wurde bisher niclits bekanntgegeben, jedoch 
diirften sic iiber dem W cltm arktpreis  liegen, da bisher 
Boliyicu Tungsten hauptsachlich an Japan yerkaufte, das 
seinerseits - -  nach bolivianischeii Mitteilungen — den ani 
New Yorker Markt notierten Preis iiberboten hat. Der 
Vcrtrag sieht eine jahrliche Lieferung von Erzen und 
Konzentraten vor, dic 4 4 0 0 1 W olfram oxyd entsprcchcn. 
Soweit diese Mengen nicht zu Speicherzwecken benótigt 
werden, sollen sie von der Metals Reseryc Company zum 
laufenden M arktpreis  an Verbrauchcr in dcti Ver. Staaten 
abgegcbcn werden. Wic weiter bekannt w ird , schloli die 
Metals Reserve Company mit fiinf fiihrendcn Groli- 
erzeugern und  der  bólivianischen Bergbaubank ais Ver- 
treter der Kleinerzcugcr Einzclyertrage ab. Diese kónnen 
nach Ablauf auf weitere drei Jahre  verlangert  werden. 
Solite die Jahreserzeugung 4400 t uberstcigen, so behiilt 
sich die Metals Reserve Company das Recht zum Erwerb 
des Uberschusses zum Vertragspreis, also 21 Dollars je t 
cif New York vor. Falls die E rzeugung  diese Hóhe nicht 
erreicht, kann der  Feh lbelrag  im nachsten Jalir aus- 
geglichen werden. Der Kaufpreis liegt erheblich iiber dem 
Preis von 15,82 Dollars,  der  dem bereits bestehenden Ab
kommen der Metals Reserye Company mit China zugrunde 
liegt.

Auch die W olfram erzc Portugals  suehen sich die 
Ver. Staaten zu sichern. D ort hat daher de r  Kampf um 
das »schwarze Gold«, wie das W olfram erz  genannt wird, 
Formen angenommen, die an amerikanische Wildwest- 
yorgange erinnern. Im Gegcnsatz  zu China und den 
Philippiuen befinden sich die portugiesischen Vorkommen 
in Handen zahlreicher klcinerer Besitzer, oft Bauern, dic
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unte r  priinithren Verhaltiiissen clcn Bergbau betreiben. Da 
die Vorkommen aucli ortlieh getrennt sind, ist eine Ober- 
wachung schwer. Agenten der  Ver. Staaten sitzen in allen 
kleineren Bahństationcn und verdrangen die Englander .  
Sie bezahlcn jeden Preis. Die Folgę war, daB Raub, Dieb- 
stahl, ja  Totschlag und SchieBereien vorkamcn. Die Rauber 
verkauften das Erz in Siicken unter der Hand in Lissabon 
weiter. Bei einem Preis von rd. 110000 Eseudos je t 
W olfram  und bei Gestehungskosten von hochstens 10000 
bis 15000 Eseudos hat ein fórmliches Fieber die Nord- 
provinzen Portugals ergriffen.

Dies liat Spanien veranlaBt, seine im Biirgerkrieg zer- 
sto rten  Wolfram- und Zinngruben von Bienvenida und 
Abundanzia bei Vilches w ieder in Betrieb zu nehmen. Man 
rechnet mit einer taglichen Forderung von 8 0 1 Roherzen. 
Die Gewinnung ist yerhaltnismaBig leicht, da die Erze 
dicht an der Erdoberfli iche auftreten. AuBerdem be- 
stchcn gute Befordcrungsmóglichkeiteu, da Vilches in d e r  
Nahe einer Eisenbahnlinie liegt. W olframerz w ird  hier in 
85°/oiger Reinheit und Zinn in 60o/oiger Reinheit ge
fordert.

Wie die W olfram gewinnung der  Ver. Staaten deren 
Bedarf nicht befriedigen kann, so ist es auch in Japan, das  im 
Jahre  1936 nur 61 t E r z e  gewonnen hat, der Fali. Es sucht 
die ihm fehlenden Mengen sowohl im eigentlichen Japan wic 
in seinen festliindischen asiatischen Gebieten zu beschaffen. 
Nach einer Meldung von Januar 1941 sind auf den 
iapanischen Inseln Schiirfungen nach Molybdan und 
W olfram vorgenommeh worden, dic gute Ergebnisse 
gezeitigt haben sollen. Dic Erze sollen von besserer 
Beschaffenheit sein ais die Korcas, wo die Japaner eben-

P A  T E N T
Palent-A nm eldungen1,

die vora 3(J. Oktober 1941 an drei Monate lanc in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

Ib , 6 . M. 148009. Erfinder: Dr.-Ing. Richard Heinrich, Frankfurt 
(M ain). Amnelder: M ctallgesellschaft AG., Frankfurt (Main). Verfahren zur 
Vorbchandlung von elektrostatischem Scheidegut vor der Trennung mit 
chemischen Beuetzungsmittelu. 19.6. 40. Protektorat Bohmen und Mahren.

Ib ,  6 . M. 148310. Erfinder: Dr.-Ing. Richard Heinrich, Frankfuut 
(Main). Anmelder: Mctallgesellschaft AG.. Frankfurt (Main). Verfahren zur 
Vorbchandlung von elektrostatischem Scheidcgut in einer klimatisierten 
Atmosphare. 31 .7 .40 . Protektorat Bohmen und Mahren.

5d, 14/01. O. 103528. Erfinder: Heinrich Mathuis, Oberhauscn-Ostcr- 
feld. Anmeldcr: Outehoffnungshutte Oberhausen AG., Oberhausen (Rhld.). 
Befestigung der Verschlagbretter, besonders fiir Bcrgeversatz. 17. 5. 41.

10a, 13. G. 103014. Erfinder, zugleich Anmelder: Friedrich Gold-
schmidt, Esscn-Altencssen. Licgender Koksofen mit Dcckcnkanal. 13.2.41.

lOa, 13. K. 159041. Erfinder: Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers, Essen. 
Anmeldcr: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Unterbau von waagercchten 
Koksofen. 23. 10. 40.

lOa, 22/05. K. 149603. Erfinder: Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers. 
Essen. Anmelder: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Einrichtung und Vcr* 
fali ren zur Destillation vou 'hochsiedcndcn Fliissigkeitcn, wie Steinkohlcn- 
tcerpcch. 15. 2. 38. Osterreich.

lOa, 24/01. 0  . 24459. Erfinder: Dipl.-lng. Max Gocbel, Bochum. Dr. 
W alter Oppelt, Bochum-Dahlhauscn, und Heinrich Bolmcnkamp. Bochum. 
Anmelder: Dr. C. Otto fr Comp. GmbH., Bochum. Trennwaud fiir Spiilgas- 
schwclófen. 10. 2. 40. Protektorat Bohmen und Mahren.

lOb, 13/01. B. 1S9308. Erfinder. zugleich Anmelder: Max Boye. 
Schulendorf bei Pansdorf (Holst.). Fcueranzundcr. 9. 12. 39.

lOc. 7. St. 57116. Erfinder, zugleich Anmelder: Richard Steins.
Aachen. Vcrfahren 7.ur Abscheidung von Torffascrn. 1 4 .2 .3S. Osterreich.

35a, 9/03. S. 136619. Erfinder: Dipl.-lng. Georg Fclger, Essen-Rel- 
linghausen. Anmelder: Skip Compagnic AG., Essen. Einrichtung zum Vor- 
berciten von Seil- oder M aterialfahrt bei GefaBfórderanlagcn. 3. 4. 39. 
Protektorat Bohmen und Mahren.

35a, 9/12. M. 146779. Maschinenfabrik Rudolf Haushcrr & Sóhne, 
Sprockhovcl (W estf.). Antricbszylinder einer Fórderwagcnverschicbevorrich- 
tung. 28. 12. 39. Protektorat Bohmen und Mahren.

81 e, 45. J. 65781. Erfinder: Paul Glaesmann t .  zuletzt Anna-Mathilde. 
Post Sedlitz (N.-L.). Anmelder: Ilse, Bergbau-AG., Grube Ilse (N.-L.). 
Schnellkupplung fur Stapelrinncn zur Brikettfórderung. 11. 10. 39. Protek
torat Bohmen und Mahren.

81 e, 134. St. 58502. Erfinder: August Scholl, Gummershach (Rhld.). 
Anmeldcr: L. & C. Steinmiillcr. Gummersbach (Rhld.). Bunkerverschlufi. 
9. 3. 39. Protektorat Bohmen und Mahren.

D eutsche Patcnte.
(Von dem Tage, an dcm die Erteilung eines Patentcs bekanntgemacht worden 
ist, lauft dic funfjahrigc Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
1 a (16io). 711865, \om  28. 7. 37. Erteilung bckanutgcniacht am 11. 9. 11. 

O e s c  l l s c h a f  t f i i r  F ó r d e r a n  la g e n  E r n s t  H e c k e l  mbH. in S a a r 
b r u c k e n .  V er jahren zum  schncllen Trocknen gew aschener K oh le . Erfinder: 
Dr.-Ing. c. h. Fritz Vohmann in Saarbrucken. Der Schutz erstreekt sich auf 
das Land Osterreich.

Das zu trocknendc nasse Gut (Kohle o. dgl.) wird auf einer nach den 
Wasscrabzugsvorrichtungen a zu abwarts geneigtcn, durch dic Fahrbalm 
eines Entspcicherungsmittels b  unterteilten Trockenflachc e  zu voneinander

1 In den Patentanmeldungen, die am SchluB mit dem Zusatz »Oster- 
reich und »Protektorat Bohmen und Mahren« yersehen sind, ist dic Er- 
klarung abgcgeben, dafi der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. das 
Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

falls verschiedene neue Lagerstatten entdeckt haben, die 
noch ihrer Ausbeutung harren. Im Jahre 1936 haben die 
bisher in Betrieb gewesenen Gruben 1S49 t gewonnen.

Ein ziem lich bedeutender W olframerzeuger is t das  von 
Japan besetzte Franzósisch-Indochina, das im Jahre 1937 
5 0 3 1 W olframerze gefordert  hat. Żur Ausnutzung der 
augenblicklichen M arktlage hat auch die Regierung yon 
Thailand ihre W olfram forderung  aus den Gruben von 
Kanchanahiri erhoht, die im Jahre 1936 114 1 Erze ge- 
liefcrt haben.

AuBer in den bisher genannten Landern findet sich 
Wolfram noch in den Malaien-Staaten, GroBbritannien, 
Siidrhodesien und Argentinien. Die ers tgcnannten haben 
im Jahre 1937 213-11 und das letztere 764 t gewonnen. Fiir 
GroBbritannien ist nur die Forderung  von 1936 bekannt, 
die 2 2 1 1 betragen hat. Siidrhodesien hat im Jahre 1937 
2 7 5 1 und  im ersten Vierteljahr 1940 5 3 1 Wolframerze 
gefordert.  Der Australische Bund hat im Jahre  1937 763 t 
gewonnen. Endlich ist noch zu erwahnen, daB im Anfang
1941 im Staate Sao Paulo in Brasilien ein ungefahr 425 ha 
bedeckendes Vorkommen von W olfram entdeckt worden 
ist. Nach den vorlaufig  vorliegenden Meldungen soli es 
eine reiche Ausbeute mit einem hohen Mctallgehalt 
versprechen.

Im Ganzen gesehen ergibt sich aus diesem Oberblick, 
daB der Hauptanteil der fur 1936 angegebeuen Wclt- 
forderung mit 17 4 7 0 1 auf  Asien entfallen ist, dann folgen 
Nord- und Sudamerika mit zusammen 4 9 0 5 1, an dritter  
Stelle steht Europa mit 1662 t, in Afrika sind es 2 7 5 1 
und in Australien und Neusceland zusammen 167 t 
gewesen.

B E R I C H T
getrennten Bóschungshaufen d  angeschuttct. Wahrend des Ausch&ttens de’; 
Gutes oder abwechsclnd mit dem Anschutten wird von der inneren Bóschung 
der Haufen d  durch das nach unten arbcitende Entspeicheruiigsmittel b gut 
abgc^trichen und einem unter der Troekcnflache angeordneten Fórdermittel t  
/ugefiih rt.

5c (8 ). 711614, vom 12.3.35. Erteilung bekanntgemacht am 4 .9 .41 . 
E m il S c h m id t  m ann  in G e l s e n k i r c h e n .  R ln e ló rm ig er  Schachtaushau  
aus gew alzten l-E iscn .

Ringe aus gewalzten, parallel- oder schragflanschigen I-Eiscn von 
verschiedencr Hóhe sind abwechselnd unter Zwischenfiigung eines Dich* 
tungsstoffcs in- und auseinandergesetzt oder — geprelit. Die I-Eisen lieger. 
mit ihren Stcgen in der Ringebcne des Ausbaues. Die Hóhe des Steges des 
aufleren Ringcs des Ausbaues entspricht der Hóhe des Profils des inneren 
Ringcs des Ausbaues, und der lichte Durchmesser des inneren Ringes ist 
um den Unterschied zwischen den Hohen beider Profile gróBer. ais der 
lichte Durchmesser des iiuBcren Ringcs. An der Obcrgangsstclle zu einer 
etwas schwacheren Schachtwandung aus entsprechend niedrigeren 
l-Profilen kann ein Ring eingcfilgt werden, dessen Profilhóhe dem 
niedrigeren Profil des unmittelbar unter ihm liegenden letzten inneren 
Ringes der starkeren Schachtwandung entspricht, dessen lichter Durch- 
messer jedoch um den Unterschied zwischen der Steg- und Profilhóhe 
klcincr ist. Bei mfchnnanteligem Ausbau konnen eine oder mehrere Lagen 
der in- und aufeinandcrgcsctzten Ringe aus Profileisen achsgleich um den 
inneren Mantel eingebaut werden. Bei Verwendung mehrerer Lagen kóunen 
die Ringe auch umeinander eingebaut werden. wobei jeder aulłere Ring 
eines Verstarkungsmantcls mit dem an ihm auliegenden aufleren Ring des 
nachstinncreu Mantels durch die in die ringfórmigen Hohlraume des Inneren 
Mantels hineinragenden Flanschen des entsprechend hoher gewiihltcn 
I-Profils des iiulleren Ringcs des Verstarkungsmantcls yerankert wird. Das 
Profil des vollstandig in dcm yeraukerten Hohlraum liegenden l-Eisens 
des inneren Ringes wird in diesem Fali entsprechend der Dicke der ein- 
greifenden Verankerungsflanschcn niedriger gewahlt. In den lichten lunen- 
raum des Schachtes konnen ferner zwecks Befestigung der Schachtcinstrlche 
einzelne Ringsegrnente oder Ringe aus I-Eisen, die mit ihren iiuBeren 
Flanschen in dem yon den anliegeuden Ringcu der Innenwandung des 
Schachtes gebildeten Hohlraum yerankert sind, mit in der Rlngcbenc liegen
den Stegen hineinragen.

5c (9io). 711615. vom 22 .4 .37 . Erteilung bekanntgemacht am 1 .9 .41 . 
A u g u s t  T h y s s e n - H u t  te  AO. in D u is b u r g - H a m b o r n .  \rerbinJun&s- 
m itte l fiir d ie doppelt-T -fórm igcn  Seum enlenden von Crubenausbauteiiert von 
naclm lebteen G rubenattsbaurahmen. Erfinder: Wilhelm Koblitz in Duisburg- 
Hamborn.

Das Verbindungsmittcl, das besonders zum Verbinden der Seginenk 
yon ring- oder bogcnfórmigen Ausbaurahmen Verwendung finden soli und. 
wic ublich, die Enden der Segmente an den Sutieren Flanschflachen mit 
Flachen umgreifen, die sich nach der Mitte zu einander nahern. so daB die
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im Abstand yoneinander befindlichen Stimflachcn der Scgmcntc durch den 
Uebirgsdruęk zwischen dicsc Flachen gepreBt werden, ist ais Laschc aus- 
Kebildct. Dic Verbindungsbolzen der Laschc treten we der durch deren 
Steg noch durch dic Segmcnte der Ausbautcile hindurch, und der Steg der 
Laschc ist in der M itte mit einer sich uber einen Teil der Lingę der Laschc 
crstreckcndcn kumpelfórmigcn Auspressung yerschen.

5d (12). 711616, vom 20 .4 .39 . Erteilung bekanntgemacht am 4 .9 .4 1 . 
W ilh e lm  T i l im a n u  und H e in r i c h  T i II m an n  in D o r tm u n d .  Schuit- 
gutau fladcyorrićh fung , Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

Die Yorrichtung, dic im Bergbau untertage Vcrwendung finden soli. 
hat eine stillstchcndc (ortsfestc) Aufnahmeschaufel a , auf der eine Dreh- 
scheibc b  und ein Abstreifer c  angeordnet sind. Hinter der Schaufel ist eine 
senkirccht zu dieser liegende Fordercinrichtung <1 vorgeschcu. Das hintere 
Ende der Schaufel a ruht auf mcchanisch autreibbaren und gcgentibcr der
Schaufel sperrbaren, mit Oreifern vcrsehcncn Riidern e, durch dic dic
Schaufel in der Abbaurichtung vorwiirts bewegt w ird. Dic gesamte Vor- 
richtung kann mit Hilfe einer gegen die Vorbaustcmpc! abgcstiitztcn Druck- 
spindcl und einer auf dieser sitzenden, an einem Tell, z. B. der die
Riidcr e tragenden Stfitie, an der Schaufel drehbar gelagerten M utter vor-
getrieben werden. Die Fordercinrichtung der Vorrichtung kann ferner in 
ihrer Lange und Neigung verstellbar sein. uud zum Antrieb der Dreli- 
scheibe b, der Fordercinrichtung d, der Radcr c und der zum Vortrciben 
der VorrichtunK; dienenden Druckspindcl kann cin gemeinsames Mittel ver- 
wendet werden.

5 cl C15oi). 617, vom 14. 9. 39. Erteilung bekanntgemacht am 4. 9. 4J.
O e w c  r k sc  h a f  t R ć u s s in Bo n n . R ohr m it ver star hien F .ndteilen, Er
findcr: Paul Besta in Bonn. Der Schut/ erstreckt sich auf das Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

Das fiir Blasversatzlcitungcn bestimmte Rohr hat an den Enden aus 
seinem Baustoff ccbildetc W andverstarkungcn. Wenn das Rohr. wie be* 
kannt. zwei vcrschiedcn hartc Schichten hat. werden dic W andvcrstarkungcn 
aus dem Baustoff der iiullcren oder inneren Schicht gebildet. Dic Wand- 
Ycrstarkungcn kónnen in der Weise hergestellt werden, dali ein Blcch mit 
vcrstarkten Lungsrandteilen ausgewalzt und qucr zur Walzrichtung in 
Strcifc.ii geschnitten wird. Aus den Streifen werden Rohre in bekannter 
Weise durch Bieg en und Verschweificn gebildet. Falls das Blcch car nicht 
oder nur wenig hiirtbar ist, wird es mit ycrstarktćri Randtcilcn ausgewalzt 
und auf ein Blcch aus hartbarem Stahl in der Schwcifihitze aufgewalzt.

81 e (52). 711 S ó l, vom 1S. 2. 40. Erteilung bekanntgemacht am 11.9. 41. 
F r ó l i c h  & K l i ip f e l  M a s c h in c n f a b r ik  in W u p p e  r t a 1 - Ba r m en. 
A  n g ri ffss ta n g e  fu r  Schu tte lru tschen . Erfinder: W illi Uhlcndorf in Wupper- 
tal-Barmen und Anton Schulte in W uppertal-Barmen. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Die Stange, die besonders bei Rutschen verwcndet werden soli. bc- 
stcht aus zwei gegen den Druck von sie umschlieiieudcu Pufferfcdern a in- 
einauder vcrschiebbarcn Teilen b c, die gegen eine Drchung zueinander gc- 
sichert sind. Gcmałi der Erfiudung w ird die Sicherung gegen Drehung der 
beiden Stangeutcile b c zueinander druch einen Keil d  bewirkt, der in dem 
inneren TeU b der Stange eingesetzt ist und mit seinen aus diesem Teil vor- 
stchcnden Enden durch Langsschlitzc e des hohlen auCercn Teiles c  der 
Stange greift. Die Enden des Kcilcs bilden das W idcrlager fiir eine der 
Pufferfcdern a.

81 e (63). 711694, vom 5. 11. 39. Erteilung bekanntgemacht am 4 .9 . 41. 
G. P o l y s i u s  AG. in D c s s a u. F drderyor rich tung  fu r  staub fo r  tniges oder 
fe iN griefiiges M assengut m it Fórderschnecke und am Ende der Schnecke zur  
A uflockerung  und zum T ransport des O utes e inge fuhrt en B lasstrorn. Erfinder: 
Hans Horn in Dessau. Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

Zwischen der Schnccke der Vorrichtuug und der Fonierleitung ist, wie 
bekajmt, ein sich selbsttatjg óffnendes und schlicBendcs Absperrrnittcl au- 
georonct. Lctzteres ist gemaB der Erfindung ein auf der W elle der Schnecke 
vcrschicbbarer Kolbcnschicbcr, dessen eine Steuerseitc unter dein Druck des 
Fórdcrgutes und dessen andere Steuerseitc unter dem in der Fórderlcitung

herrschenden Druck steht. Der Kolbcnschicbcr kann mit einer auf einem 
Abschlulłstuck langs verschiebbar gelagerten, muffenartigen, eine' Durchlauf- 
óffnung fiir das Fordergut aufwciscnden Verlangerung versehen sein. Dic 
Durchlaufóffrumg gibt bei der einen Endlage des Schiebcrs dem Fordergut 
den Einlauf in die Fórderlcitung frei, wahrend dic Vcrlangerung dcm Gut 
den Einlauf in dic Fórderleitung vcrsperrt, wenn der Druck in der Fórder- 
leitung so hoch gestiegen ist, dalJ der Schicber durch ihri in die andere 
Endlage verschobcn ist.

P  E  R  S Ó  N  L  I  C  H  E  S
Dem Direktor i. R- des Schlćsischen Kolilenforsclnmgs- 

insiituts der Kaiser-Willielm-Oesellsdliaft zur Fórderung  der 
Wiśsenschaften, P rofessor Dr. Dr. Fritz H o f m a n n  in Bres
lau, ist die Goetlie-Medaillc fiir Kunst und  Wissenschaft 
verliehen worden.

Setein Seutfrfjer 3SctgIeutc
O rtsg ru pp e  W aldenburg .

Am Sonnabend, dem 22. November 1041, 20 Uhr, findet 
im W a l d e n b u r g e r  H o f  eine M itg liederversamm hmg mit 
Lichtbildervortrag statt . H err  O berleh re r  K r a u s e  aus 
Glogau sp n eh t  iiber »Die Ukrainę und  ihre wirtschaftliche 
Bedeutung«. Zu diesem Vortrag  sind dic Mitglieder mit 
ihren Angehórigen herzliehst eingeladen.

S c h m i d t ,  Vorsitzender de r  O rtsg ru pp c  Waldenburg.

O rtsg rup pe  Aachen.
Am Sonnlag, dcm 14. Dezem ber 1941, 16 Uhr, findet 

im N e u e n  K u r h a u s  in Aachen, Monheini |a l lee  ein Vor- 
trag  des H e rm  Professor Dr. G i e r l i c h s ,  Koln, iiber »Fiir 
Europa kampft Deutschland gegen England« statt. Wir 
laden hierzu sowie zu dcm anschlicBenden geselligcn Bei- 
sammensein unscrc Mitglieder mit ihren Damen herzliehst 
e‘n- B u r c k h a r d t ,

V orsitzender der O rtsgruppe Aachen.

O r tsg ru p p e  W attenscheid .
Am Sonntag, dem 26. O ktober 1941, fand im Saale des 

Hotels Blumbąch die erste Vortragsveranstaltung des 
W interhalbjahres 1941 42 statt . Nach Erledigung des ge- 
schaftlichen Teiles erg r if f  der Vorsitzende de r  Ortsgruppe, 
H err  Betriebsdirektor Dr.-Ing. M u l l e r ,  das W ort zum 
Vortrag  iiber s G r o f i s c h  r a g b a u b e t r i e b e  m i t  S tau -  
s c h e i b e n f ó r d e r e r n  in s t e i l e r  L a g e r u n g « ,  wobei be
sonders der  Abbau mit Standholzpfeilcrn demjenigen mit 
Bergevollversatz gegeniibergestell t wurde.

In seinen Ausfuhrungcn beleuditetc  der Vortragende 
die Vor- und Nachteile der hohen Streben in der steilen 
Lagerung und stell te fest,  dalj selbst bei gutem Oebirge 
und in einem wenig gestórten  Feldestcil die Kohlenfront- 
lange nicht iiber 150 m genommen werden sollte. Ein Ver- 
gleich der wirtschaftlichen Ergebnisse der Grofistreben mit 
Stauscheibenfórderern mit dem friiheren Abbau mit kurzeń 
Streben und  einfachen Blecli- bzw. Holzrutschen, zeigte die 
Uberlegenheit der GroBstreben, wobei noch ais besonderer 
Vorteil dieser Abbauart die geringere  Kohlenstaubentwick- 
lung, de r  leichtere H olztransport ,  die Schonung der Kohle 
und  vor allem die Zusam m enfassung d e r  Kohlenfórderung 
herausgestellt  wurdęn. Der Ausbau de r  Streben mit Staml- 
holzpfeilern sei ungefahr so teuer wie das Einbringen des 
Bergeversatzes. W enn aber die Berge von der Halde iiber- 
tage oder sonstwoher gcholt  werden mii 15ten, sei Stand- 
holzpfeilerbau billiger. Ferner  sprache fiir den Standhol/- 
pfeilerbau, daB bei richtiger H andhabung  keine Streb- 
bruche vorkamen und der Arbeitsfor tschrit t  in keiner Weise 
gehemmt wiirde, was bei Bergeversatz und langen Abbau
fronten hatifiger de r  Fali sei. Auch sei es schwierig, den 
Bergeversatz bei langen A bbaufronten einwandfrei cinzu- 
bringen, und bei steilerem Einfallen iniifiten die Berge yor- 
her gebrochen werden. T ro tz  a ller dieser Vorziige diirfe 
aber de r  Abbau mit Standholzpfeilern nur begrenzt An
w endung finden, da es die erste Sorge der Grube sei, die 
anfallenden Berge un ter tage zu yersetzen.

Nach den sehr beifallig  aufgcnommenen Ausfiihrungen, 
denen cin langerer E rfahrungsaustausch de r  Vereinsmit- 
g lieder folgte, scliloli der Vorsitzende die Versammlung 
mit einem Sieg-Heil auf den Fiihrer und  Grofideutschland 
mit seiner tapferen  W ehrmacht.


