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Erfahrungen mit eisernen Grubenstempeln und Strebbruchbau mit Reihen-

Fiir die weitere Entwicklung im Jahre 1941 liegen nur 
die Angaben einer groBen, besonders in Ost-Oberschlesien 
bauenden Gesellschaft vor, die in Abb. 1 zusammengestellt 
sind. Die Zahlen stiitzen sich auf regelmaBige monatliche 
Erhebungen und sind deshalb sehr genau. Wahrend nach 
der Rundfrage der Bezirksgruppe der Anteil des Streb- 
bruchbaus fiir Ost-Oberschlesien im Jahre 1940 nur _11,7 o/o 
betrug, fallt bei dem Schaubild die starkę Beteiligung: 
dieses Abbauverfahrens mit 26,8 o/o im 4. Quartal 1940 auf. 
Dieser hohe Betrag ist z. T. auł den groBen Anteil von 
Gruben der Rybniker Muldę an der Gesamtfórderung der 
Gesellschaft zuruckzufiihren, auf denen der Strebbruchbau 
bei weitem iiberwiegt.

Eine auffallende Entwicklung hat in der Berichtszeit 
der Anteil des Strebbaus genommen. Innerhalb eines Jahres 
ist dieser von 36,5 auf 46,3 o/0 der Gesamtfórderung ge- 
stiegen und hat damit sogar den Anteil des Pfeilerbruch- 
baus uberfliigelt. Hier sei bemerkt, daB die Spulversatzbe- 
triebe von 25—50 m Baulange und schwebendem Verhieb, 
bei denen ein kontinuierlicher Betriebsablauf vorhanden 
ist, zum Strebbau gerechnet werden. Die starkę Zunahme 
des Strebbaus ist einmal darauf zuruckzufiihren, daB in zu-

1 Auszug aus einem anlalilich der ersten Technischen Tagung der 
Bezirksgruppe Oberschlesien am 2. Dezember 1041 gehaltenen Yortrag.
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Abb. 1. Anteil der verschiedenen Abbauarten an der Gesamt
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stempeln in Oberschlesien1.
Von Diplom-Bergingenieur Paul Góbe l ,  Kattowitz.

Da sich die folgenden Ausfiihrungen fast ausschlieBlich nehmendem MaBe weniger machtige Flóze der Rudaer und 
auf den Strebbruchbau beziehen, ist es von Bedeutung, welche Ostrauer Schichten abgebaut worden sind, die von den
GróBenordnung die Anteile dieser Abbauart an der Ge- friiheren Verwaltungen sitzen gelassen wurden. AuBerdem
samtfórderung der oberschlesischen Teilgebiete einnehmen. werden heute verschiedene Flóze von 2—2,5 m Machtigkeit
In der Zahlentafel 1 sind die Auswertungsergebnisse einer im Strebbau abgebaut, in denen friiher mit Pfeilerbruchbau
statistischen Rundfrage der Bezirksgruppe Steinkohlen- gearbeitet worden ist.
bergbau Oberschlesien fiir das Jahr 1940 zusammengestellt.
Nach diesen Ermittlungen war der Anteil des Strebbruch- 
baus in dem Berichtsjahr im Karwiner Gebiet mit 67 o/0 am 
gróBten, wahrend er in Ostoberschlesien mit 11,7 o/o nur 
eine untergeordnete Stelle einnahm. Hier hatte in der Be
richtszeit der Pfeilerbruchbau mit 66o/0 die unbestrittene 
Vorherrschaft. Fiir Westoberschlesien ergab die Rundfrage 
annahernd gleiche Anteile des gesamten Strebbaus, des 
Spiilversatzes und des Pfeilerbruchbaues. Der Anteil der 
aus Eisenstreben stammenden Fórderung betrug im Novem- 
ber 1940 in Ost-Oberschlesien nur 3,6 o/0, in West-Ober- 
schlesien 21 o/0 und im Gesamtrevier 9,2 o/0. Von den 65 im 
Gesamtrevier mit Eisen ausgeriisteten Streben entfielen im 
November 1940 fiinfzig auf West-Oberschlesien und nur 
fiinf auf Ost-Oberschlesien. Die Zahl der im ganzen Re- 
vier eingesetzten Stahlstempel betrug zu diesem Zeitpunkt 
73000 Stiick, von denen s/4 auf West-Oberschlesien ent
fielen.
Zahlentafel  1. Anteile der verschiedenen Abbau- und 
Versatzarten an der Gesamtfórderung Oberschlesiens 

im Jahre 1940.
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Die Zunahme des gesamten Strebbaus ist in erster Linie 
dem Strebbruchbau zugute gekommen, dessen Beteiligung 
an der Gesamtfórderung von 26,8 auf 33,4 o/o gestiegen ist. 
Da der Einfiihrung von eisernem Strebausbau in der Be- 
richtszeit besonderes Interesse entgegengebracht wurde,'ist 
der Anteil der aus Bruchbaustreben mit Eisenausbau ge- 
fórderten Kohlen verha!tnismaBig noch starker gestiegen, 
und zwar von 7,9 auf 16,9 o/o im 3. Vierteljahr und auf
18,6 o/o im 4. Vierteljahr 1941. Wahrend Ende 1940 die 
Mehrzahl der Eisenstreben noch mit Wanderkasten ab
gebaut wurden, ist der Anteil dieses Verfahrens fast restlos 
zugunsten des Bruchbaus mit Reihenstempeln verschwun- 
den. Dieser hat eine auffallende Zunahme von 1,1 °/0 im
1. Vierteljahr 1940 auf 16,5 o/o im 3. Vierteljahr 1941 und 
auf 18,4 o/o im 4. Vierteljahr 1941 erfahren. Diese Ent
wicklung wird -nach den guten Erfahrungen mit dem 
Reihenstempelbruchbau noch weiter fortschreiten und den 
Bruchbau mit Holzausbau und Wanderkasten sowie den 
Strebbau mit Blindortversatz immer mehr verdrangen. Die 
an Hand des Schaubildes gezeigte zunehmende Verwen- 
dung des eisernen Strebausbaus bei einer oberschlesischen 
Gesellschaft wird im groBen und ganzen fiir das gesamte 
Revier zutreffen. Besonders im Karwiner und Jaworznoer 
Gebiet sind im Jahre 1941 zahlreiche Streben mit Eisen 
ausgeriistet und auf Reihenstempelbruchbau umgestellt 
worden.

Fiir den Strebbruchbau kommen nur Stahlstempel mit 
hoher Druckaufnahme in Frage. Dieser Anforderung 
werden besonders die Stempelkonstruktionen von Gerlach 
und Schwarz gerecht. In der Hauptsache sind diese beiden 
Stempelarten in Oberschlesien vertreten und mit gutem 
Erfolg beim Reihenstempelbruchbau eingesetzt. Einige 
Streben sind auch mit den Stempeln der Gutehoffnungs- 
hiitte Oberhausen ausgeriistet.

Wahrend die SchloBkonstruktion beim Gerlach- 
Stempel nachgiebig gestaltet worden ist in der Erkenntnis, 
daB der Hangenddruck nur unter iibermaBigen Deforma- 
tionen durch einen ganz starren Stempel aufgenommen 
werden kann, sind die Stempel von Schwarz und der Gute- 
hoffnungshtitte urspriinglich starre Konstruktionen. Zur 
Schonung des Schlosses macht man seit einiger Zeit diese 
Stempelarten auch nachgiebig durch ein 6 mm starkes Holz- 
brettchen, das zwischen Innenstempel und Keilgetriebe ge- 
steckt wird. Es hat sich im Betriebe herausgestellt, dali 
das Hangende beim Strebbruchbau und im besonderen beim 
Reihenstempelbruchbau mit taglichem Abbaufortschritt eine 
geringe Nachgiebigkeit des Ausbaumaterials vertragt. Diese 
darf allerdings nicht so grofi sein, daB zu starkę Risśe im 
Hangenden entstehen.

Hinsichtlich der Einsatzmóglichkeiten von Eisenstem- 
peln bei den verschiedenen Flózmachtigkeiten kann gesagt 
werden, daB alle Flóze von 0,8-3,5 m Machtigkeit mit 
Eisen ausgebaut werden kónnen. In Oberschlesien sind vor- 
wiegend Flóze von mittlerer Machtigkeit (1,2—2,2 m) mit 
Eisen ausgeriistet. Unter 1 m Machtigkeit sind nur verhalt- 
nismaBig wenig Streben mit Eisenstempeln in Betrieb. In 
Oberschlesien werden soviel Flóze iiber 1 m Machtigkeit 
gebaut, daB es am zweckmaBigsten erscheint, erst einmal 
diese mit Eisen auszuriisten, da die Ersparnismóglich- 
keiten bei geringinachtigen Flózen verhaltnismafiig gering 
sind. Fiir die Machtigkeiten iiber 2,5 m ist seit einigen 
Monaten ein Gerlach-Stempel schwerster Ausfiihrung auf 
dem Markt, der sich bereits in 3 m machtigen Flózen be- 
wahrt hat. Im Karwiner Gebiet werden verschiedene Flóze 
mit 2,5—3 in Machtigkeit mit gutem Erfolg unter Verwen- 
dung von Stahlstempeln abgebaut, und demnachst werden 
auch in Ost-Oberschlesien einige Flóze mit dieser Machtig
keit auf Eisenausbau umgestellt.

Was die Beschaffenheit des Nebengesteins beim Ein
satz von Stahlstempeln angeht, so spielt das Liegende die 
Hauptrolle. Wenn die Stempel zu tief einsinken, hat das 
Hangende keine geniigende Unterstiitzung mehr; es bilden 
sich starkę Setzrisse, und das Rauben dieser Stempel ge
staltet sich auBerordentlich schwierig.

Ob der Einbau bei einem derartigen Liegenden móg- 
1 ich ist, hangt von der Verhiebgeschwindigkeit ab. Je liinger 
das Abbaufeld offen steht, um so gróBer werden die Druck- 
wirkungen des Hangenden, die . Belastung des Ausbau
materials und die Stempeiverluste. Das Ziel muB in jedem 
Falle der tagliche Verhieb sein. Vorbedingung zur reibungs- 
losen Erreichung dieses Zieles ist ein genauer Arbeitsrhyth- 
mus. Wenn die Abfórderung oder die Prefiluftversorgung 
.die engsten Querschnitte sind, ist es verfehlt, den taglichen

Verhieb durchpeitschen zu wollen, der dann doch nicht 
regelmaBig erreicht werden kann. In solchen Fallen ist es 
in jeder Beziehung besser, fiir die erste Zeit einen zwei- 
tagigen Verhieb einzufiihren, der sich mit Bestimmtheit ein- 
halten laBt. Dieser Gesichtspunkt muB bereits bei der Vor- 
richtung der Streben *in Erwagung gezogen werden. 
Innerhalb des letzten Jahres sind in dieser Beziehung in 
Ost-Oberschlesien beachtliche Fortschritte erzielt worden. 
Verschiedene Gruben, die bis vor zwei Jahren noch keinen 
Streb kannten, verfiigen heute iiber vorbildliche Streben, 
die taglich umgelegt werden und Tagesfórderungen von 
1200—1400 t erreichen.

Bei Einfiihrung von Stempeln fiir verschiedene Flóz
machtigkeiten muB die Wahl der Langen nach einer be- 
stiminten Stufeneinteilung erfolgen, und zwar in der Weise, 
daB sich die verschiedenen Langen erganzen. Bei Stempel
langen iiber 2 m empfiehlt es sich, die Stempel zur Er- 
hóhung der Standfestigkeit 20 cm langer zu wahlen ais der 
Flózmachtigkeit entspricht, wahrend man bei geringen 
Machtigkeiten im allgemeinen die Stempellange gleich der 
Flózmachtigkeit setzt. Es ist unwirtschaftlich, bei der Be- 
stellung von Stempeln nur gerade das vorliegende Flóz in 
Betracht zu ziehen. Zur Erfassung samtlicher Flózmachtig
keiten miissen auf jeder Grube einige Standardlangen fest- 
gelegt werden. Dariiber hinaus sind sowohl seitens des 
Bergbaus ais auch der Stempelfabriken Bestrebungen im 
Gange, eine Normung der Stempellangen einzufiihren, der- 
gestalt, daB die Stempel nur in bestimmten Langenab- 
stufungen hergestellt werden. Dadurch wird sich eine groBe 
Erleichterung hinsichtlich der Lagerhaltung ergeben. Die 
Verhandlungen sind inzwischen bereits zu einem gewissen 
AbschluB gelangt. Die Unterschiede zwischen den in der 
Normreihe vorgesehenen Stempellangen richten sich nach 
der Differenz zwischen gróBter und kleinster Nutzlange
und betragen 10 cm bei Stempeln unter 1 m. Mit zunehmen-
der ausgezogener Lange steigen dann die Zwischenraume
auf 20 cm bei Stempeln von 1,4-2 m und auf 30-40 cm
bei Stempeln von 2,5-4 m Lange.

Von ausschlaggebender Bedeutung fiir den erfolg- 
reichen Einsatz von eisernem Strebausbau ist die Verwen- 
dung eines widerstandsfahigen Schaleisens am Hangenden. 
Bei geringen Machtigkeiten ist die Benutzung eines Schal
eisens sogar Vorbedingung fiir die Rentabilitat des Eisen- 
einsatzes.

In Abb. 2 sind von den Gesamtkosten eines streichen- 
den Strebausbaus von 1,8 m Kappenlange bei Machtigkeiten 
von 0,8—2 m die Holzkostenanteile aufgetragen, die auf 
die Stempel und die Holzkappe entfallen. Wie aus der Dar-

Stempeltange

- - - - - - - - Anteil d. beid. Stempel a. d. Gesamtkosten d. Ausbaus
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Abb. 2. Darstellung der KostenverhaItnisse zwischen Holz- 
steinpel und Holzkappe eines streichenden Strebausbaus von

1,80 ni Breite bei verschiedenen Flózmachtigkeiten.

stellung hervorgeht, ist bei 90 cm Stempellange die Hol/- 
kappe so teuer wie beide Stempel zusammen, wahrend bei
1,4 m Stempellange ein Stempel ebensoviel kostet wie die 
Holzkappe. Da der Preis eines Schaleisens immer nur einen 
Bruchteil der Kosten des Stahlstempels ausmacht, ist die 
wirtschaftliche Bedeutung des Schaleisens besonders bei ge
ringen Machtigkeiten offensichtlich sehr groB. Das Schal- 
eisen hat sich in solchen Fallen verhaltnismaBig viel 
schneller bezahlt gemacht und hilft mit, die Kosten der 
Eisenstempel schneller abzuschreiben.

Dic Verbindung des Stahlstempels mit einer Holzkappe 
ist aus dem Grunde nicht ratsam, weil der Stempel etwa
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40—50 t tragt, wahrend das Holz bereits bei wesentlich ge- 
ringerem Druck zerąuetscht w ird1. Der Stempelkopf 
schneidet das Schalholz buchstablich durch, so daB zuletzt 
der Stempel die einzige Unterstutzung des Hangenden dar- 
stellt. AuBerdem geht durch die Zerstórung der Schalhólzer 
der Zusammenhang zwischen den einzelnen Stempeln ver- 
loren, so daB der Ausbau keinerlei Sicherheit gegen Schub- 
krafte mehr bietet. Ferner besteht bei starkeren Rundholz- 
kappen die Gefahr des Abrollens der Kappen, was leicht 
iibersehen wird und zu Briichen fuhren kann. Das Hari- 
gende muB auf der ganzen Flachę gefaBt werden und der 
gesamte Ausbau muB in einem festen V'erband miteinander 
\erankert sein. Wenn man mit Holzkappen baut, miissen 
diese verhaltnismaBig stark sein, w'odurch sich die Holz- 
ersparnisse durch den Einsatz der Stahlstempel sehr ver- 
ringern. Abb. 3 zeigt einen Streb, der vom schwebenden 
zum streichenden Ausbau mit iiberstehendem Galgen 
umgestellt wurde. Die Ersparnisse an Stempeln wurden zum 
groBen Teil durch den Mehrverbrauch an Holz fur Kappen 
und Yerzug aufgebraucht.

Abb. 3. Strebausbau mit Gerlach-Stempeln und 
Rundholzkappen.

Ais Schaleisen werden in Oberschlesien in den meisten 
Fallen 93er und 115er Schienen verwendet. Bei Flózmach- 
tigkeiten unter 1,20 m empfiehlt es sich im allgemeinen 
nicht, die 115er Schiene zu verwenden, weil sonst die Ein- 
schubmóglichkeit des Stempels zu stark vermindert wird. 
In solchen Fallen sind symmetrische Doppel-T- oder Well- 
schaleisen oder die 93er Schiene zu wahlen.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, daB die 
Verwendung der Schienen ais Schaleisen nur eine Not- 
lósung darstellt. Besondere Schwierigkeiten haben sich 
immer wieder hinsichtlich der Materialbeschaffenheit der 
Schienen ergeben. Die haufig verwendeten Altschienen sind 
durchweg zu hart und brechen nach kurzem Gebrauch. Der 
gróBte Nachteil der Schiene beim Strebausbau ist das Ge- 
bundensein an eine bestimmte Kopfform. Man muB fur 
jedes Schienenprofil, ja sogar fiir jede Ausbaurichtung 
einen passenden Stempelkopf haben. So muB z. B. eine 
gróBere Stempelfirma 15 verschiedene Gabelkópfe her- 
stellen und auf Lager halten. Die Verwendung von 
Schienen, die dem Gabelkopf nicht entsprechen, fiihrt zu 
Beschadigungen der Kópfe und zum Verbiegen der Innen- 
stempel. Deshalb muB peinlichst darauf geachtet werden, 
daB immer genugend passende Bauschienen zur Stelle sind. 
Anderseits werden beim Fehlen von Schienen haufig Rund- 
oder Schalhólzer auf die Gabel gelegt, welche die Schenkel 
der Kópfe aufbiegen und abbrechen. Durch diesen Ubel- 
stand entstehen sehr viele Stempelbeschadigungen. Deshalb 
sei fur die Verwendung von Schienen noch einmal beson
ders auf folgende drei Punkte hingewiesen:

1. Nach Móglichkeit keine Altschienen verwenden; wenn 
keine Neuschienen zu bekommen sind, nur sorgfaltig 
ausgegliihte Altschienen einbauen.

2. Nur Schienenprofile verwenden, die dem Gabelkopf 
entsprechen.

3. Reichliche Vorrate an passenden Schienen bereithalten, 
damit keine Schalhólzer eingebaut werden.

Aus der Schilderung der Nachteile der Schienen geht 
hervor, daB es anzustreben ist, immer mehr von der Ver- 
wendung der Schienen ais Schaleisen abzugehen. Wahrend

1 Vgl. Esser,  Gluckauf 77 (1941) S 018.

die Frage der Stempelbauart ais gelóst gelten kann, muB 
heute die Schaffung eines geeigneten Schaleisenprofils ais 
das wichtigste Problem angesehen werden. Beim Stahl
stempel erfolgt die Aufnahme des Hangenddruckes im we
sentlichen in Richtung der Stempelachse und die Krafte 
kónnen durch dieSchloBkonstruktion aufgenommen werden. 
Anders ist es beim Schaleisen, das fast nur auf Biegung und 
Drehung beansprucht wird. Diese Krafte sind aber viel 
schwerer aufzunehmen, wenn man Wert darauf legt, keine 
zu unhandlichen Profile zu bekommen. Das Schienenprofil 
isf aber nicht von diesen Gesichtspunkten aus, sondern aus 
ganz anderen statischen Erwagungen heraus entwickelt 
worden. Die angegebenen Schwierigkeiten sind geringer 
bei der Verwendung eines kraftigen symmetrischen Schal
eisens mit einem Stempelkopf, der beim Fehlen von Schal
eisen nótigenfalls auch fiir Holz verwendet werden kann. 
Folgende Forderungen miissen an ein geeignetes Schal- 
eisenprofil gestelllt werden:

1. Das Schaleisenprofil muB symmetrisch sein, damit man 
im Streb leicht angebogene Schaleisen umgedreht ein
bauen und so wieder richten kann.

2. Das Schaleisenprofil darf im Verhaltnis zur Breite 
nicht zu hoch sein, da sonst ein Kippmoment entsteht, 
das die Schaleisen iiber dem Stempel \erbiegt.

3. Anderseits diirfen Breite und Hóhe des Profils nicht 
gleich sein, weil sonst leicht ein Verdrehen der Schal
eisen eintritt.

4. Das Schaleisen muB einen genugend groBen Querschnitt 
haben, der die Beanspruchung an der Auflagestelle 
durch die Stempelbelastung gut aufzunehmen vermag. 
Aus diesem Grunde bringt man an den Auflagestellen 
zweckmaBig Verstarkungen an (Arretierungen).

5. Nach den bisherigen Erfahrungen soli das Gewicht 
des Schaleisens 25 kg/m nicht iibersteigen.

In Kurze werden die Reichswerke Hermann Góring 
zwei symmetrische Schaleisenprofile von 20 und 24 kg m 
herstellen, fiir dereń Konstruktion die obigen Gesichts- 
punkte maBgebend gewesen sind.

Abb. 4. Bruchbau mit Reihenstempeln 
bei versetzten Schaleisen.

Die Verwendung eines starken Schaleisens ist gerade 
bei der in Oberschlesien vorherrschenden streichenden Bau- 
weise mit iiberstehendem Galgen besonders wichtig. Diese 
Bauweise hat meistens zur Folgę, daB die Schaleisen nicht 
anschlieBend, sondern versetzt eingebaut werden, da Scnal- 
eisenlange und Schramtiefe nur selten iibereinstimmen. An 
dieser Stelle soli kurz auf einen haufig beobachteten Nach
teil des Bauens mit versetzten Schaleisen eingegangen 
werden (Abb. 4). Durch das Schramen bildet sich gleich- 
laufend mit dem KohlenstoB ein mehr oder weniger starker 
SetzriB. Das nachste Schaleisen wird gegeniiber dem Setz- 
riB am KohlenstoB um die Differenz zwischen Schaleisen- 
lange und Feldesbreite zuriickgesetzt. Da der Bruch natur- 
gemaB dem SetzriB entsprechend fallt, stehen die am Bruch- 
stoB befindlichen Endstempel nach dem Fallen des Bruches 
sehr haufig frei. Die Folgę davon ist, daB die Schienen 
stark verbiegen und daB der Ausbau keine geniigende 
Unterstutzung des Hangenden vor der Bruchkante bietet. 
Andrerseits besteht auch die Móglichkeit, daB die Hangend-
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schichten an dieser Stelle festgeklemmt werden und nicht 
so gut nachbrechen. Bei schwachen Schaleisen oder 
Schienen werden die Schienenenden nach oben abgebogeri, 
und die Stempel kónnen leicht nach dem BruchstoB zu ab- 
rutschen. Die einzige Sicherung gegen diese Gefahr be
steht in der Anbringung von Arretierungseisen am Schal
eisen. Die Schwierigkeiten sind geringer, wenn die Schal
eisen voreinander gebaut werden. Dann steht der End^ 
stempel vor dem SetzriB und damit vor der Bruchkante. Bei 
Einfiihrung von Reihenstempeln sollte man nach Móglich
keit diese Bauweise wahlen, weil dadurch eine viel bessere 
Sicherung des Rutschenfeldes erreicht und das Schaleisen- 
material mehr geschont wird.

In der Mehrzahl werden die Streben in Oberschlesien 
im Streichen ausgebaut. Diese Bauweise hat dem schweben- 
den Ausbau gegeniiber den Vorzug, daB die Schubwirkungen 
in der Streichrichtung besser aufgenommen werden. AuBer
dem werden die in der Einfallrichtung verlaufenden Setz- 
risse durch die im Streichen eingebauten Schienen besser 
abgefangen ais durch den Verzug beim schwebenden Aus
bau. Ferner hat man beim streichenden Ausbau die Móg
lichkeit, das Maschinenfahrfeld auf einfache Weise durch 
den iiberstehenden Galgen zu sichern. Die Bergbehórde 
erteilt die Genehmigung zur Anwendung von Reihen
stempeln im allgemeinen nur bei streichendem Ausbau.

Der schwebende Ausbau hat den unbestreitbaren 
Vorteil, daB er weniger Ausbauarbeit erfordert und bei 
schlechtem Gebirge ein besseres Vorpfanden ermóglicht; 
auch verbiegen die Schaleisen weniger leicht. Bei der Um- 
stellung eines Strebs von schwebendem Ausbau mit Holz 
auf streichenden Ausbau mit Eisen muB man in den meisten 
Fallen mit einem Leistungsriickgang rechnen. Zu der beim 
streichenden Ausbau gróBeren Stempelzahl kommt noch der 
in der ersten Zeit hóhere Zeitaufwand fiir das Setzen der 
Stahlstempel hinzu. In diesem Zusammenhang sei kurz ein 
Streb einer Grube im Zentralrevier beschrieben, fiir den die 
Bergbehórde Reihenstempelbruchbau unter Beibehaltung 
de$ schwebenden Ausbaus genehmigt hat (Abb. 5). Es 
handelt sich um ein Flóz der Ostrauer Schichten mit 1,4 m 
Machtigkeit. Das Hangende besteht aus 6—7 m Tonschiefer,

Abb. 5. Reihenstempelbruchbau bei schwebendem Ausbau.

iaruber liegt Sandstein mit 20—30 m Machtigkeit. Im 
Liegenden befindet sich mittelfester Schiefer. Das Einfallen 
betragt 9°. Der Ausbau erfolgt bis zum Eintreffen der 
Schaleisen mit 3 m langen Holzkappen, unter die am 
KohlenstoB 3 Stempel gesetzt werden. Am BruchstoB 
werden weitere 3' Stahlstempel dazwischengestellt. Die 
Feldesbreite betragt 1,3 m. Der Verzug besteht aus 2 m 
langen kraftigen Halbhólzern, die in der Weise eingebaut 
werden, daB sie die Schramgasse sichern. Es hat sich her- 
ausgestellt, daB im Streb keinerlei Schubwirkungen auf- 
treten, wenn der Bruch gut gekommen ist. Deshalb wird 
das Hangende nachgeschossen, sobald es sich aufhangt. 
Ein besonderer Vorteil dieser Bauweise besteht darin, daB 
taglićh 2 Felder von je 1,3 m, also 2,6 m, ausgekohlt werden 
kónnen bei einem einmaligen Umlegen und Rauben. Durch 
die Umstellung dieses Strebs von Schachbrettversatz auf 
Reihenstempelbruchbau wurde sofort die Halfte der Ver- 
setzer erspart. Die Strebleistung stieg dadurch von 6 auf 
7 t. Bei den unbestreitbaren Vorteilen des schwebenden 
Ausbaus in Bezug auf die Leistung der Betriebe ware es 
wiinschenswert, daB die Bergbehórde in zunehmendem

Mafie dort, wo es die Gebirgsverhaltnisse gestatten, auch 
bei dieser Ausbauweise die Genehmigung zum Reihen
stempelbruchbau geben wiirde, da bei starkem Verzug und 
gutem Beihalten des Bruches offensichtlich die Sicherheit 
ebenso gewahrleistet ist wie beim streichenden Ausbau.

Aus der anfangs gegebenen Ubersicht iiber den Anteil 
der einzelnen Abbauarten an der Gesamtfórderung einer 
oberschlesischen Bergwerksverwaltung geht hervor, daB in 
der Berichtszeit nur Bruchbaustreben mit Eisen ausgebaut 
waren, und zwar waren im 4. Vierteljahr 1941 18 Streben 
mit Reihenstempelbruchbau im Betrieb mit einer Monats- 
fórderung von etwa 260 000 t. Im 1. Vierteljahr war noch 
die Halfte der Eisenstreben mit Wanderkasten ausgeriistet. 
Die in friiheren Veróffentlichungen in dieser Zeit
schrift beschriebenen Vorteile des Reihenstempelbruchbaus 
haben zu der fast vólligen Verdrangung des Bruchbaus mit 
Wanderkasten gefiihrt. Die Mehrzahl der Streben der er- 
wahnten Gesellschaft wird mit der einfachen Reihe ab
gebaut, bei der zwischen die bruchseitigen Endstempel des 
streichenden Ausbaus Zwischenstempel gesetzt werden. Diese 
Bauweise hat sich besonders bei geringen und mittleren 
Machtigkeiten gut bewahrt und leistungsmaBig ais das 
giinstigste Reihenstempelverfahren erwiesen. Ein Streb 
wird sogar bei 2,5 m Machtigkeit mit gutem Erfolg auf 
diese Weise abgebaut. Das Reihenstempelverfahren mit der 
Doppelreihe, bei dem 30cm vom bruchseitigen Endstempel 
ein zweiter Stempel gesetzt wird, findet nur in Zwei Streben 
Anwendung, da infolge des bei diesem Verfahren erforder- 
lichen geringen Bauabstandes im Einfallen der Anteil der 
Ausbauarbeit zu groB ist und der zweite Stempel eine 
empfindliche Verengung des Rutschenfeldes bewirkt. Bei 
schwierigen Druckverhaltnissen wird mit einer Kombination 
zwischen einfacher und doppelter Reihe ge&rbeitet, bei der 
auBer den beiden Doppelstempeln jioch Zwischenstempel am 
BruchstoB gesetzt werden. Der Abstand der Baue im Ein
fallen kann bei diesem Verfahren bis zu 1,1 m betragen 
gegeniiber 0,9 m bei der Doppelreihe, so daB der Anteil 
der Bauarbeit geringer ist. Diese Bauweise gewahrleistet 
eine sehr gute Unterstiitzung des Hangenden vor der 
Bruchkante und ist in Verbindung mit starken Schaleisen 
in der Lage, allen Gebirgsdruckverhaltnissen gerecht zu 
werden.

Eine der wenigen Voraussetzungen fiir die Einfiihrung 
von Reihenstempelbruchbau ist bekanntlich das Vorhanden- 
sein eines einigermaBen widerstandsfahigen Liegenden, 
aber auch in Flózen mit weniger festem Liegenden sind in 
Ost-Oberschlesien zum Teil recht gute Ergebnisse mit 
Reihenstempeln erzielt worden.

Die Beschaffenheit des Hangenden ist im allgemeinen 
ohne EinfluB auf die Einfiihrung des Reihenstempelbruch
baus. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daB sich 
das Hangende der oberschlesischen Flóze durchweg sehr 
gut fiir Reihenstempelbruchbau eignet, obwohl es doch z. T. 
aus festem Sandstein besteht. In vielen Fallen, wo man in 
Westfalen Bedenken haben wiirde, daB sich der Sand auf
hangt, ist er hier gut gebrochen.

Abb. 6. Reihenstempel bei einem ungleichmaBigen 
Hangenden.

Bei der Einfiihrung des Bruchbaus mit Reihenstempeln 
kommt es jedoch mehr ais bei anderen Abbauarten auf das 
Vorhandensein eines gleichmaBigen Hangenden an. Abb. 6 
gibt die Hangendverhaltnisse eines Strebs wieder, in dem 
Reihenstempelbruchbau eingefuhrt wurde. Die diinnen 
Schieferauflagerungen wurden zwischen den starren Stem- 
peln und dem Sandstein sehr stark zerdruckt. Infolge des
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schmalen Feldes war der spezifische Flachendruck auf den 
Schiefer zu groB, so daB sich starkę RiBbildungen und 
Ausbriiche ergaben. Der Erfolg trat erst ein, nachdem das 
Schieferhangende starker und gleicbmaBiger geworden war.

Die Reihenstempelstreben, in denen geschramt wird, 
miissen nach Móglichkeit auf einschichtige Kohlenfórderung 
eingestellt werden. Bei dem zur Verfiigung stehenden 
schmalen Feld behindern sich die Leute gegenseitig, wenn 
auf xeiner Schicht die Rutsche umgelegt, geschramt und 
geraubt wird. Die beste Einteilung ist folgende:

1. Schicht: Kohlenschicht (u. U. 6 bis 16 oder 1S Uhr).
2. Schicht: Rutschenumlegen; die Raubschicht fahrt 

einige Stunden spater an.
3. Schicht: Stempelrauben und Schramen, nachdem aus- 

geraubt worden ist.
Alle mustergiiltigen Streben mit Reihenstempeln ar

beiten nach dieser Einteilung, die allein einen vollen Er
folg verspricht. Aufierdem ist diese Einteilung in sicherheit- 
licher Beziehung unbedingt vorzuziehen, weil das Stempel
rauben wahrend des Schriimens gefahrlich ist.

Die bisherigen guten Erfahrungen mit Reihenstempeln 
haben dazu gefiihrt, daB das Oberbergamt in einzelnen 
Fallen bereits Rahmengenehmigungen fiir die Einfiihrung 
von Reihenstempelbruchbau erteilt hat. Beim Anlaufen von 
Streben stellt die Bergbehórde im allgemeinen die Bedin- 
gung, daB zunachst mit Wanderkasten gearbeitet wird, bis 
sich der erste Hauptdruck des Hangenden eingestellt hat. 
Sobald eine Grube iiber geniigend Erfahrungen mit Reihen
stempeln verfiigt, d. h. wenn ein Streb reibungslos mit 
Reihenstempeln lauft, ist bereits in den meisten Fallen fiir 
weitere Streben das Anlaufen mit Reihenstempeln geneh- 
migt worden unter der Auflage, daB mit der Kombination 
von einfacher und doppelter Reihe gearbeitet wird. Das 
Anlaufen der Streben mit Wanderkasten bedeutet fiir die 
Gruben wegen des damit verbundenen hohen Materialauf- 
wandes und der Transportkosten eine derartige Belastung, 
daB es sehr zu begriifien ware, wenn man immer mehr von 
dieser Bestimmung absehen wiirde, zumal der kombinierte 
Reihenstempelausbau eine dem Wanderkasten zumindest 
gleichwertige Sicherung des Strebraumes darstellt und das 
Anlaufen mit Reihenstempeln in den meisten Fallen die 
besten Ergebnisse gezeitigt hat.

~Bei den erwahnten Reihenstempelverfahren steht zu 
Beginn der Kohlenschicht immer nur ein Feld offen. Die 
Verkiirzung des auf den Strebraum wirkenden Hebelarms 
des Hangenden bietet beachtliche Vorteile. Dabei diirfen 
aber nicht die Schwierigkeiten iibersehen werden, die sich 
durch die Beschrankung des Strebraumes ergeben. In den 
bisherigen Veróffentlichungen hat man hauptsachlich die 
Vorteile der Verkiirzung des Hebelarmes hervorgehoben, 
ohne auf die Nachteile der Beengung des Strebraumes hin- 
zuweisen. Es ist daher an der Zeit, diese einmal naher zu 
beleuchten. Zunachst muB das geraubte Eisen in dem Rut- 
schenfeld untergebracht werden. Dafur gibt es verschiedene 
Móglichkeiten. Bei Machtigkeiten iiber 1,80 m hat es sich 
bewahrt, samtliches Eisen auf Ketten zu legen, die iiber die 
Stempelschlósser gespannt- sind. Teilweise werden die 
Stempel auch ais vorlaufiger Ausbau an den KohlenstoB 
gesetzt oder am BruchstoB gegen Verzugshólzer gelehnt, 
die iiber die Stempelschlósser gelegt werden. In vielen 
Fallen liegt aber das geraubte Eisen zu Beginn der Kohlen
schicht am KohlenstoB und stellt eine Behinderung fiir die 
Kohlenhauer dar, die besonders groB ist, wenn Schaleisen 
oder Stempel stark verbogen sind. Die Kohlenhauer miissen 
zu Beginn der Schicht zunachst das Eisen von ihrer Arbeits- 
stelle wegraumen und an einer Stelle aufstapeln, wo es 
nicht im Wege ist. Sobald dann einige Baue im neuen Feld 
stehen, wird das gestapelte Eisen in das ausgekohlte Feld 
geschafft. Auf diese Weise geht haufig 1/2 Stunde der reinen 
Arbeitszeit verloren. Besonders unangenehm ist die Be
engung bei der Bauweise mit der Doppelreihe. Wahrend 
die sich daraus ergebenden Mifistande bei Schuttelrutschen 
und nicht zu geringem Einfallen noch zu ertragen sind, 
entstehen bei flaehem Einfallen und Strebbandern haufig 
grofie Schwierigkeiten. Es laBt sich nie ganz vermeiden, 
daB am Bruchstofi Berge in das Bandfeld nachrutschen. 
Aufierdem wird die bruchwartige Seite des Bandes stets 
stark durch Kohle verunreinigt. Eine Sauberung des Bandes 
und der Bandrollen am BruchstoB ist kaum moglich, weil 
die neben dem Band befindlichen Stempel im Wege stehen. 
Die Folgę sind haufige Bandstórungen. In einigen solchen 
Streben sind schon 5—6 Bandrisse je Schicht eingetreten. 
Ferner ist in der ersten Halfte der Schicht die Befahrung

und das Ausweichen der Leute beim SchieBen sehr er- 
schwert und zeitraubend. Die angegebenen Schwierigkeiten 
sind bei der einfachen Reihe etwas geringer, zumal die 
Zwischenstempel das Nachrutschen der Berge besser ver- 
hindem und durch das Fehlen des zweiten Endstempels 
etwa 30 cm an Platz gewónnen werden.

Die geschilderten Mangel haben eine Grube im 
Zentralrevier veranlaBt, in einem 1,8 m machtigen Flóz 
mit kompaktem Sandsehiefer-Hangenden versuchsweise 
neben dem Band- bzw. Rutschenfeld ein weiteres Feld offen 
stehen zu lassen1, so dafi zu Ende der Kohlenschicht drei 
Felder offenstehen (Abb. 7). Dieses Verfahren verdient um 
so mehr Beachtung, ais es allen bisherigen Anschauungen 
und Erfahrungen mit dem normalen Reihenstempelbruch
bau widerspricht. Die Tatsachen sprechen aber trotz aller 
Theorien bis jetzt fiir das neue Verfahren. Die Grube 
fórdert heute in der Zeit von 6—20 Uhr reibungslos 
1200—1400 t aus dem Streb, wahrend vorher der Rhyth- 
mus immer wieder gestórt wurde. Die Strebleistung ist in 
etwa zwei Monaten von 5,8 auf 7 t gestiegen. Die Ein- 
fiihrung dieses Verfahrens hat folgende Vorteile ergeben:

1. bessere lBewegungsmóglichkeit fiir die Leute, besonders 
zu Anfang der Schicht, wenn die geschramte und ge- 
schossene Kohle das Maschinenfahrfeld versperrt,

2. keine Behinderung der Kohlenhauer durch am Kohlen
stoB liegendes Eisen, das im dritten Feld gestapelt 
werden kann,

3. keine Behinderung der Kohlenhauer durch Befahrung 
oder Transportleute,

4. keine Hemmung des Bandes durch Bruchberge oder 
Kohle, da eine Sauberung vom dritten Feld aus mog
lich ist,

5. gróBere Betriebssicherheit und Gewahr fiir einen 
reibungslosen Arbeitsrhythmus,

6. restlose Wiedergewinnung der uber das Band gefal- 
lenen Kohle,

7. reinere Kohle, da keine Bruchberge auf das Band fallen 
kónnen und der Nachfall in das dritte Feld geworfen 
werden kann,

8. Riickgang der Unfallziffer.

zu Beginn der Kohlenschicht 

~W

am Ende der Kohlenschicht

Abb. 7. Reihenstempelbruchbau mit drei offenstehenden 
Feldern.

Ein Teil der zu erwartenden nachteiligen Folgen dieser 
Arbeitsweise ist allerdings auch eingetreten. In der ersten 
Zeit nach der Umstellung riB das Hangende infolge des 
langeren Hebelarmes starker ab ais vorher, wahrend heute 
kaum noch ein SetzriB am KohlenstoB zu bemerken ist. 
AuBerdem macht sich der gróBere Druck im dritten Feld 
durch eine starkere Verbiegung von Eisenstempeln und 
Schienen bemerkbar. Die Grube tragt dieser starkeren Be
lastung des Ausbaumaterials durch die Verwendung von 
Gerlach-Stempeln schwerster Ausfiihrung Rechnung, die 
den Driicken gewachsen sind und bis jetzt nur geringe Be- 
schadigungen erfahren haben. Die friiher verwendete 115er 
Schiene mufite allerdings beibehalten werden, da es noch 
kein starkeres Schaleisen gibt. Die starkeren Verbiegungen 
der Schienen muB man daher in Kauf nehmen. Zur 
Schonung der Schiene wird im dritten Feld ein Mittel-

1 Vgl. Esser,  Gluckauf 77 (1941) S. 643.
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stempel unter die Schiene gesetzt. in der letzten Zeit haben 
die Beschadigungen der Schienen bei dieser Ausbauweise 
allerdings ein derartiges AusmaB angenommen, dafi man 
in der mit Rutschen versehenen oberen Strebhalfte wied&r 
von dem dritten Feld Abstand genommen hat. Ob sich dieses 
Verfahren in der Praxis weiter durchsetzen wird, sei wegen 
der starken Schaleisenbeschadigungen dahingestellt. M. E. 
ist es nur fiir normale Druckverhaltnisse und kompaktes 
Hangendes geeignet, wahrend bei gebrachem Schiefer das 
Hangende im dritten Feld zwischen den Schaleisen durch- 
brechen wird. Jedenfa l l s  muB aber davor gewarnt 
werden, einen derart igen Versuch ohne genugend 
starkes Ausbaumater ia l  durćhzu f  iili ren.

Ein ahnliches Verfahren wie das beschriebene ist auf 
einer Orube im Karwiner Gebiet in Anwendung. Dort wird 
auch mit 3 Feldern gearbeitet. Der Unterschied besteht 
aber darin, dafi das dritte Feld nicht am BruchstoB, son
dern am KohlenstoB liegt. Infolge der starken Kohlenfall- 
gefahr nach dem Schramen des 2,5—2,8 m machtigen Flózes 
muB am KohlenstoB ein besonderes Arbeitsfeld mitgefiihrt 
werden (Abb. 8). In dem ausgekohlten Feld werden die 
Schaleisen bis nach dem Schramen nur mit einem Stempel 
unterbaut, wahrend der Stempel am KohlenstoB erst nach 
dem Schramen gesetzt wird. Ein Teil der durch die Ein- 
fiihrung des oben beschriebenen Verfahrens erzielten Vor- 
teile wird auch durch diese Bauweise erreicht, wenn auch der 
geringe Raum zwischen Fórdermittel und BruchstoB 
bestehen bleibt.

t=

-=7 V -  \ = , *= . ^  /  •= »  ' ^  )*= '

zu Beainn der Koh/enschicht

Durch die Umstellung eines Strebs auf Reihenstempel 
laBt sich auch eine erhebliche Leistungssteigerung erzielen. 
Die Zahlentafel 2 enthalt eine Gegeniiberstellung der wich
tigsten Betriebsergebnisse einiger Streben mit Wander
kasten und Reihenstempeln. Die aufgefiihrten Reihen- 
stempelstreben arbeiten samtlich mit der einfachen Reihe 
Auf der Grube A sind die Versatzschichten je 100 t Streb- 
fórderung durch die Umstellung von 7,4 auf 4,2, oder um 
43o/o gefallen. Dementsprechend ist auch die Zahl der Ge- 
samtschichten je 100 t um 22,5 o/0 geringer geworden. Die 
Raubleistung je Versetzer ist von 5,6 auf 9,4 m oder um 68 o/0 
gestiegen. Auf der Anlage B hat die Zahl der Versatz- 
schichten je 100 t eine Senkung von 5,3 auf 3,7 oder um 30oy0 
erfahren. Die schon beim Wanderkasten-Bruchbau geringe 
Zahl der Gesamtschichten von 15,3 je 100 t ist auf 13,7 
zuriickgegangen. Die Zahl der ausgeraubten Strebmeter je 
Versetzer ist von 7,6 auf 13 m oder um 71 o/0 gestiegen. 
Desgleichen haben die Betriebsergebnisse der Grube C eine 
beachtliche Verbesserung erfahren. Die Versatzschichten 
sind von- 6,3 auf 3,5 je 100 t gefallen und die Gesamt- 
schichten von 18,5 auf 16,5, wahrend die Raubleistung von 
6,9 m auf 10 m je Mann gestiegen ist.

Zah lenta fe l  2. Gegeniiberstellung der Betriebsergebnisse 
einiger Bruchbaustreben mit Wanderkasten und Reihen

stempeln.

Grube A Grube B Orube C
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Gesamtschichten im Streb 

je 100 t .......................... 22,2 17,2 -22,5 15,3 13,7 -  10,5 18,5 16,5 -11
Anteil der 

Versatzschichten an den 
Gesamtschichten . . % 33,3 24,3 — 27 32,6 27 — 17 34 21 -38

Raubleistung je Raub- 
s c h ic h t ............... in m 5,6 9,4 +  68 7,6 13 + 71 6,9 10 -1-45

Flózmachtigkeit . . in m 1,3 1,3 1,3-1,5

am Ende der Kohtenschichi

Abb. 8. Reihenstempelbruchbau mit Arbeitsfeld 
am KohlenstoB.

Bei der Feststellung der Holzersparnisse durch 
Gegeniiberstellung der in den Selbstkosten nachgewiesenen 
Holzkosten gewinnt man meistens kein genaues Bild. Durch 
Mehrverbrauch an teutem Schneidholz und infolge Schwan- 
kungen der Holzpreise kann es leicht vorkominen, daB die 
in Wirklichkeit durch den Eiseneinsatz erzielten Holz
ersparnisse gar nicht in Erscheinung treten. Es ist daher 
richtiger, den Verbrauch der Gruben an Lang- bzw. Rund- 
holz in fm/100 t zu verfolgen. Der Rundholzverbrauch der 
erwahnten oberschlesischen Gesellschaft ist von Januar 1941 
bis Januar 1942 von 2,1 fm auf 1,8 fm/100 t gesunken. Bei 
einer Grube im Karwiner Gebiet ist durch den Einsatz 
von Stahlstempeln der Holzverbrauch in einem Jahre von
4 auf 2 fm/100 t gefallen.

Beziiglich der Holzersparnisse verdient das Auswer- 
tungsergebnis einer Rundfrage der Bezirksgruppe Stein- 
kohlenbergbau Oberschlesien Erwahnung, nach dem durch 
den Einsatz von 1 t Stahlstempeln jahrlich 35 fm an Holz- 
stempeln erspart werden; auf ein Konłingentgewicht von
1 t entfallt eine Holzersparnis von etwa 25 fm. Bei einem 
Preis von 600 3łM/\ hat sich der Einsatz von Stahlstempeln 
durchschnittlich nach 8—9 Monaten bezahlt gemacht. Bei 
der Berechnung ist die verhaltnismaBig noch gróBere Er- 
sparnis an Holz durch den Einsatz von Schaleisen oder 
Schienen nicht beriicksichtigt worden.

Die normale Raubleistung betragt beim Reihenstempel- 
Bruchbau im Durchschnitt 10 m je Mann, kann aber bei 
guten Verhaltnissen bis auf 20 m zunehmen. Die Lohn- 
kosten des Reihenstempelbruchbaus liegen etwa bei 30 bis 
40 SRfif je t Kohle.

Das wichtigste Kapitel bei der Einfiihrung von Eisen
stein pelm . ist die planmaBige Bewirtschaftung und Uber- 
wachung dieses wertvollen Ausbaumittels. Wenn unsere 
heutige Wirtschaftsfiihrung so einsichtig ist, trotz des 
ungeheuren Eisenbedarfs der Riistungsindustrie fiir den 
Grubenausbau Kontingente in ausreichender Menge zur 
Verfiigung zu stellen, so hat der Bergbau eine um so 
gróBere Verpflichtung, sorgsam mit dem ihm anvertrauten 
Werkstoff umzugehen. Da es sich beim Einsatz von Stahl
stempeln um groBe Mengen handelt, ist eine sorgfaltigc, 
unermiidliche Kleinarbeit erforderlich, um die Verlustsatze 
auf ein MindestmaB zu beschranken. Die Hóhe der Stempel- 
verluste schwankt im allgemeinen zwischen 0,5 und 2°/o. 
Bei einer gut organisierten Uberwachung ist es ohne wei
teres erreichbar, den Verlustsatz unter 1 o/0j bezogen auf die 
eingesetzten Stempel, zu halten. Es wiirde zu weit fiihren, 
in diesem Zusammenhang auf die zweckmiiBigste Einrich
tung der Stempeliiberwachung einzugehen.

Zusammenfassung .

Nach einer Schilderung des Anteils der verschiedenen 
Abbauarten, im besonderen des Reihenstempelbruchbaus, 
an der Gesamtfórderung Oberschlesiens werden einige 
praktische Hinweise fiir den Einsatz von Stahlstempeln und 
Schaleisen gegeben. AnschlieBend werden die Erfahrungen 
und Betriebsergebnisse einer ostoberschlesischen Berg- 
werksgesellschaft beim Reihenstempelbruchbau beschrieben 
unter Hervorhebung eines neuartigen Verfahrens, bei dem 
zwischen Fórderfeld und BruchstoB ein drittes Feld mit- 
gefiihrt wird.
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Die Roteisenstein- und Magneteisensteinlagerstatten von Melilla (Spanisch-Marokko).
Von Professor Dr. Dr.-Ing. Heinrich Qu ir ing ,  Berlin.

(SchluB.)

2. Eisensteingange.
a) Uixan.

Mehr ais 70°/o der Eisenerzfórderung von Spanisch- 
Marokko stammt aus den seit 1910 angelegten Tagebauen 
der Minas del Rif am Monte Uixan. Im Gegensatz zu den 
altpalaozoischen Eisensteinlagern am Monte Axara durcli- 
schneidet am Monte Uixan der 1,1 km Iange und bis 80 m 
breite Eisensteinkórper (Streichen SW—NO, Einfallen teils 
NW, teils SO) quer die altpalaozoischen (kambrischen) 
Tonschiefer, Kalksteine und Quarzite (Streichen NW-SO, 
Einfallen 30 bis 50° NO). Nur in der Nahe des Erzkórpers 
ist das Nebengestein umgebogen (geschleppt) und aus 
seiner Richtung gebracht. Die spanischen, englischen und 
deutschen Geologen und Mineralogen vertreten unter Nicht- 
beachtung dieser tektonischen Beziehungen zwischen dem 
Nebengestein und dem Erzkórper die Ansicht. daB auch das 
Uixanvorkommen ein Lager (sedimentar-konkordant oder 
metasomatisch gebildet) sei. In Wirklichkeit ist es ein 
machtiger insich gegliederter Ro te isenste ingang  (Eisen- 
glanzgang), d. h. die Ausfiillung einer oder mehrerer 
Spalten, die erst nach der Ablagerung und Aufrichtung 
(Faltung) des altpalaozoischen Nebengesteins quer dazu 
aufgerissen sind. Die Gangnatur des Vorkommens und die 
hydrotherma le Entstehung des Roteisensteins wird ganz 
besonders durch die zahlreichen Seiten- und Nebentriimer 
bestatigt, die in Berstungsrisse (Fiederspalten) des Neben
gesteins, namentlich eines etwa 12 m machtigen Kalkstein- 
lagers, eingedrungen sind. Diese Nebenspalten waren schon 
Dieckmann (1912) aufgefallen, der allerdings an eine 
pneumatolytische Entstehung ihrer Eisenglanzausfiillung 
dachte. Der Uixangang ist den groBen, bereits bis zu 900 m 
Tiefe aufgeschlossenen Eisenglanzgiingen des Siegerlandes 
(Neue Haardt, Bindweide, Hochacht u. a.) an die Seite zu 
stellen, an dereń hydrothermaler Entstehung nicht ge- 
zweifelt werden kann1. Jedenfalls ist die fur die ungiinstige 
Beurteilung der nordmarokkanischen Vorkommen mafi- 
gebende Ansicht K lockmanns,  daB der Eisenglanz am 
Uixan auf die obersten Meter beschrankt und durch Ober- 
flachenverwitterung aus in der Tiefe zu erwartenden armen 
ankeritischen Erzen entstanden sei, ganz und gar abwegig. 
Sie ist Iangst durch den seitherigen Bergbau und zahlreiche 
Bohrungen widerlegt. Wie die Eisenglanzgange im Sieger- 
lande und Hunsriick haben die groBen Eisenglanzgange 
Nordmarokkos ihre Ausfiillung aus Eisenchlorid fiihren- 
den muriatischen Thermen erhalten. Bei der Anwesenheit 
von Kalkstein und einer Temperatur von iiber 80° setzt sich 
Eisenchlorid zu Eisenglanz um:

2 Fe Cl3 3 Ca C O . »  Fe2O s + 3 Ca Cl., -4- 3 CO,.

Neben dieser hydrothermalen Umsetzung liefen unter- 
geordnet metasomatische Prozesse einher, die in der Aus- 
weitung (AuBeren Gangmetasomatose) der Eisenglanz- 
kórper im Bereich von Kalksteinbanken am Monte Uixan 
und bei den Vorkommen Los Polis und Tisguarin erkenn- 
bar sind. Das bei der Umsetzung gebildete Calciumchloriir 
ist leicht lóslich und hat die starkę Entfarbung und Zer
setzung des an die Gangmasse stoBenden Nebengesteins 
verursacht. Ob man die Entstehung der Eisenglanzgange 
Nordmarokkos derselben jungpalaozoischen (mittelrot- 
Iiegenden) Thermalphase zuzuweisen hat, der die Eisen
glanzgange im Rheinischen Schiefergebirge angehóren2, ist 
sehr zweifelhaft. Wahrscheinlich ist die nordmarokkanische 
Eisenglanzgeneration wesentlich junger, da ich z. B. in den 
Kalksteinen der Nachbarschaft des Eisenglanzganges von 
Tisguarin einen Ammoniten (Phylloceras) gefunden habe.

Der Roteisensteingang des Monte Uixan ist durch 
zahllose Kliifte zerstiickelt, die N —S und N O —SW streichen 
und meist steil nach W  einfallen. Der Gang ist dadurch in 
viele Einzelkórper zerlegt, die im allgemeinen nach rechts 
versetzt sind. Die Kliifte sind Zerrungsstórungen (Spriinge) 
und haufig mit Eruptivgesteinen (Diorit, Quarzdiorit, 
Dioritporphyrit) ausgefiillt. A .M a r in3 hat unter Abbildung 
zahlreicher Diinnschliffe diese Eruptivgesteine, die in

' ę u i r i n g ,  H.: Cber die hydrothermale Entstehung der F.isenglanz- 
Gange des Siegerlandes. Gluckauf 59 (1923) S. 997

Qu i r i n g ,  H.: Verbreitung und Entstehungs/eit der Eisenglanzgange 
itn Rheinischen Schiefergebirge. Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. 79 (1931) 
S. B. 176/84.

Mar in ,  A : Rocas hypcgeilicas de Marruecos in Estudios relativos 
a la Geologia de Marruecos, Boi de! Instit Oeológico de Espana, T XVIII. 
2. ser. Madrid 1917, S. 275'372

groBer Breite das Uixantal in SSW—NNO-Richtung queren, 
und die von ihnen ausgegangene Kontaktmetamorphose 
(Pyrometamorphose) ausfiihrlich besprochen. Die Gang
natur der vulkanischen Geśteine wird dadurch bewiesen, 
daB sie das altpalaozoische Nebengestein und den Eisen
steinkórper des Uixan quer bzw. schrag durchsetzen. Die 
von den Eruptivgangen aUsgehende Pyrometamorphose 
hat, wie beim Lager von Setolazar, an den Kontaktstellen 
den Eisenglanz in Magneteisenstein umgewandelt. Die 
Eruptivgange enthalten im allgemeinen nur wenig oxv- 
dische Eisenerze, dagegen sehr haufig Einschliisse von 
Gangpyrit, der zur hydrothermalen Ganggefolgschaft der 
dioritischen Injektionen gehórt.

Gangpyrit enthalt dementsprechend auch der Eisen
steinkórper, allerdings in einer sehr wechselnden Ver- 
teilung. Bei 90 o/o des gefórderten Eisensteins, meist Rot
eisenstein, liegt der dem Gangpyrit eigene Schwefelgehalt 
unter 1 o o. Der Durchschnittsgehalt an Schwefel betragt 
in diesem schwTefelarmen Roteisenstein 0,12 o/0, was einem 
Pyritgehalt von 0,2 o o entspricht, 10 o/o der Fórderung, meist 
Magneteisenstein, enthalten Pyrit in solcher Menge, daB 
der Schwefelgehalt bis auf 3,1 o'o steigt, wras einem Pyrit
gehalt von 5 o/o in dem von jungerem Schwefelkies durch- 
zogenen Eisenstein entspricht. Der schwefelreiche Eisen
stein wird geróstet, so daB der Schwefelgehalt auf 0,02 o/0 
sinkt. Durch Mischung mit dem ungerósteten schwefel- 
armen Eisenstein stellt sich der durchschnittliche Schwefel
gehalt des Uixan-Eisensteins auf 0,10 o/o. AuBer dem Pyrit 
ist dem Eisenstein etwas Kupferkies, zuweilen zu Malachit 
zersetzt, eingesprengt. Eine Vollanalyse, ausgefiihrt von 
Pattinson und Steed in Middlesborough, ergab folgende 
Zusammensetzung:1

I IW U,1JU
MnO 0,186
Al./):. 0,100
CaO Spur
MgO 0,973
SiO. 1,200
BaS04 0,0
S 0,096
P20 , 0,030 P 0,013
Zn 0,0
Cu Spur
Ni, Co 0,0
Pb Spur
As 0,010
C 02 0,300
Gebund. h 20  1,450 

99,966

In manchen Erzparden steigt der S i0 2-GehaIt auf 
4,4o/o, wahrend der Eisengehalt im Durchschnitt nicht 
unter 64 o/o fallt. Durch die Róstung steigt der Eisengehalt 
des Rósterzes auf 67 o/0. Die Minas del Rif gewahrleisten 
bei ihren Erzlieferungen einen Eisengehalt von 60 o/0 und 
einen Hóchstgehalt von 8 o/o SiO, und 0,15 o/o S. Der Phos- 
phorgehalt bleibt stets tief unter der handelsiiblichen 
Grenze.

Ihrer Entstehung nach lassen sich die Uixan-Erze in 
folgende Reihe bringen:

I. Primares Gangerz: Eisenglanz,
II. Pyrometamorphes Gangerz: Magnetit,

III. Hydrothermale, der Diorit-Injektion folgende Gang-
erze: Pyrit, Kupferkies,

IV. Verwitterungserze: Brauneisenstein, Malachit.
Der Eisenstein wird in drei- bis fiinfetagigem Tage- 

bau nach Sprengung mit Lóffelbaggern gewonnen (Abb. 4). 
Da der Abbau w^egen der groBen Fórderung von 60000 bis 
80000 t im Monat rasch fortschreitet, sind dauernd Schlag- 
bohrer in Bewegung, um den Verlauf der durch Kliifte und 
Eruptivgange zerstiickelten und verworfenen einzelnen Erz
kórper in der Tiefe zu ermitteln. Eine Eisenbahn verbindet 
die Erzbunker mit der Verladerampe im Hafen von Melilla.

b) Afra.

Die Eisensteinkórper der Gruben Afra, Alicantina und 
Andalusa gehóren einem 3,5 km langen Gangzuge an, der 
in N-S-Richtung dem Tal des Harro folgt und dessen

1 del Va l le ,  A. y P. Fe m a n  de z I r u e g a s : Nota acerca de ltfs 
criaderos de minerales de Ouelaya. Estudios relativos a la Geologia de 
Marruecos, Boi. del Instit. geológico de Espafia, T. 18, 2. ser. Madrid 1917. 

S. 239.
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nórdlichster Teil am Osthang des Monte Afra zutage tritt. 
Auf diesem nórdlichen Teil des Gangzuges, der silberhaltige 
Bleierze enthalt, haben schon die Phónizier oder Karthager 
Bergbau getrieben, wie ein in der Grube Afra bei der 
WiederaufschlieBung gefundenes AstarteTdol anzeigt1.

Abb. 4. Westtagebau Uixan.
Aufn. Quiring 1937.

Nebengestein des mit 50 bis 60° O einfallenden und 
10 bis 20 m machtigen Eisensteinganges der Grube Afra 
ist im Liegenden altpalaozoischer, wahrscheinlich kam- 
brischer Tonschiefer, im Hangenden teils altpalaozoischer 
Kalkstein, teils Tonschiefer. Stellenweise folgt dem Eisen- 
steingang im Liegenden ein Eruptivgang. Das Neben
gestein streicht N—S bis NO—SW und fallt, soweit es 
nicht an den Eisensteingang herangebogen (geschleppt) 
ist, mit 30 bis 70° O ein. Zwischen dem Einfallen 
des Nebengesteins und der Gangspalte besteht eine 
nicht sehr groBe, aber erkennbare Diskordanz. Die 
Ausfiillung der Gangspalte ist vorwiegend mangan- 
reicher Eisenglanz. Nur in seinen nórdlichsten Ab- 
schnitten und auf einem O—W verlaufenden und nach N 
einfallenden Quergang herrschen Bleiglanz und Galmei vor. 
AuBerdem finden sich Kieselzinkerz, WeiBbleierz und 
Spuren von Malachit. Die sekundaren Erze (Galmei, WeiB
bleierz, Malachit) sind durch hydratische Verwitterung aus 
Zinkblende, Bleiglanz und Kupferkies hervorgegangen. Mit 
dem Bleiglanz gehóren diese sulfidischen Erze einer zweiten 
Thermalphase an, die der ersten, die der Eisenglanz ab- 
setzte, gefolgt ist. Gangarten sind Quarz, Kalkspat, Schwer- 
spat. Stellenweise sind Anhaufungen von Manganerzen bc- 
obachtet worden.

Das Yerkaufserz der Grube Afra enthalt

%
Fe„03 70,71 Fe 49,50
Feb 0,0 Mn 4,25
Mn20 3 6,06 P 0,026
MnO 0,54
A220 3 0,81
SiOa 4,42
CaO 4,60
MnO 1,19
BaO 0,33
S' 0,096
P30 5 0,059
Cu 0,011
ZnO 0,75
Pb 0,0
ASgOg 0,0
C02 4,92
H.O 5,28

99,776

Eine Analyse órtlich auftretenden Manganerzes ergab:

% %
Fe 34,46 Zn 1,07
Mn 20,50 SiOo 0,25
Pb 10,62

Das Zinkerz (Galmei) enthalt

% %
Zn 48,73 Al20 3 0,12
Pb 0,06 CaO 0,72
Cu 0,10 MgO 0,29
Fe 1,34 SiO, 0,54
Mn 0,68 S 0,16

1 Mar in ,  A . u .B e r t r a n  de Lis : Curso de conferencias sobre el pro- 
tectorado espanol en Marruecos. III. Constitución geologica y riaueza minera 
Madrid 1930, S. 20.

Gelegentlich steigt der Eisengehalt des Galmeis auf 
10 o/o. Zwei Analysen von Bleiglanzproben ergaben 79 
bzw. 82o/0 Pb und 92 bzw. 694 g Silber je t.

Zahlreiche Kliifte durchsetzen und verschieben jdie 
Gange der Grube Afra. Das Hauptstórungssystem verlauft 
in der Richtung der Siegerlander Geschiebe SW-NO, fallt 
teils nach NW, teils nach SO ein. Der Nordsudgang wird 
wie die Siegener Mittagsgange1 durch die SW-NO-Kliifte 
nach rechts versetzt. Fiir die Grube Afra von katastro- 
phaler Bedeutung ist ein'e mit 22 bis 25° nach N fallende 
Storung, die den Gang unter der bei + 107 m angelegten 
Sohle abschneidet. Da die Ausrichtung nicht gelang, wurde 
die Grube 1937 eingestellt.

Durch die Compania del Norte Africano ist schon 1910 
der óstlich des Uad Harro gelegene Teil des Hauptganges 
durch einen in 175 m Meereshóhe angesetzten Stollen und 
einen von 216 m Hóhe ausgehenden Treppenschacht auf- 
geschlossen worden. Die letzte Bausohle lag bei + 107 m 
N. N. Die Verladestelle der Grube Afra befand sich an der 
Erzbahn der Grube Setolazar.

c) Al icant ina .
Der Eisenglanzgang der Grube Alicantina ist die siid- 

liche Fortsetzung des N—S-Ganges der Grube Afra. Er 
fallt mit 80 bis 85° O, also wesentlich steiler ais der Gang 
der Grube Afra ein. An seinem Siidende lenkt der Gang 
nach SW um und fallt nach NW ein. Diese Umlenkung ist 
durch eine Storung hervorgerufen, die derjenigen ahnlich 
ist, die den Gang der Grube Afra abgeschnitten hat. Der 
Gang der Grube Alicantina (.ist iiber die siidliche, ab- 
schneidende SW—NO-Stórung (Einfallen 25° NW) eben- 
falls nicht ausgerichtet.

Das Nebengestein des Ganges Alicantina ist vor- 
wiegend altpalaozoischer Tonschiefer, der N —S bis NW—SO 
streicht und mit 30 bis 70° O einfallt. In Gangnahe ist das 
Nebengestein an den Gang herangebogen. A;n mehreren 
Stellen schaltet sich zwischen den Gang und den Ton
schiefer im Liegenden und Hangenden Kalkstein ein, der 
mit dem Tonschiefer wechsellagert. Am Siidende liegt 
neben dem Eisensteingang ein Eruptivgang der mit 80°W 
einfallt. \ >

Das Erz der Grube Alicantina ist ein manganreicher 
Eiseng lanz  mit sehr geringen Einschliissen von Pyrit 
und Kupferkies. Magnetit fehlt fast iiberall. Eine Analyse 
des Fórdergutes hat folgende Zusammensetzung ergeben:

% % %
Fe.,Oa 75,24 MgO 0,82 Fe 52,67
FeO Spur SiO- 3,45 Mn 1,87
FeS, 0,0 p ,o 5 0,06 Zn 0,09
MnO 2,60 TiOa 0,01 Pb Spur
ZnO 0,11 so3 0,20 Cu 0,0
PbO Spur As„05 0,028 S 0,80
CuoO 0,0 h ,'o 3,45 P 0,026
Al,bs 0,52 co., 6,45 As 0,018
CaO 7,06

Das zur Verladung gelangende Eisenerz, dessen Genesis 
der des Uixan- und Afra-Erzes entspricht, enthalt

F e ............... etwa 50 %
Mn . . . .1,5 bis 4 °/o 
CaO + MgO 8 bis 10 %

Die Grube ist durch zwei langliche Tagebaue auf- 
geschlossen. Zur Zeit meines Besuches im Marz 1937 
wurden etwa 2000 t monatlich gefórdert.

Ob das am Siidende des Afra-Alicantina-Gangzuges im 
Grubenfeld La A n dal u za (Loma Mojtar) aufgeschlossene 
Eisensteinvorkommen die Fortsetzung des Gangzuges ist 
oder ein Roteisensteinlager, vermag ich nicht zu beurteilen, 
da ich das Vorkommen nicht besucht habe.

Das Fórdergut der Grube La Andaluza enthielt 1937

F e ............... 53 bis 58 °/o
Si02 . . .  3,5 bis 7,65 %
P • . . 0,018 bis 0,095 °/o

d) Afrau.
Von den in grófierer Entfernung von Melilla gelegenen 

Eisenerzvorkommen liegt das bedeutendste an der Mittel- 
meerkiiste am Vorgebirge A f rau  50 km westlich von Me- 
lilla. Den Betrieb der Grube fiihrt die Compania Minera 
Hispano-Africana in Tazaguin.

Zwischen dem Vorgebirge im Osten und dem Rio 
salah im Westen streichen, órtlich diskordant bedeckt von 
Kreidesandsteinen und Tertiarbildungen, in SW-NO-Rich-

1 H-: Peiłri8c zur Geologie des Siegerlandes. II. Wirkungs-
D ^  u,‘ Enjstehunff der »Rechts«- und »Linksver\vcrfer« der Oiinge. Jb. 
Pr. Geol. L.-A. f. 1921, S. 27/42.
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tung altpalaozoische Gesteine. Es sind dunkelgriinliche, 
glimmerige Tonschiefer (»Amphibolschiefer«), helle Quarz- 
schiefer und helle bankige kristalline Kalksteine. Die 
Gesteine sind vordevonisch, aber nicht archaisch. Fossilien 
haben sich bisher nicht gefunden. Die Transversal- 
schieferung ist im Gegensatz zu den fast ungeschieferten 
Gesteinen siidlich von Melilla sehr stark, streicht SW—NO 
und fallt 20 bis 50° NW ein, so daB die Schichtung der 
Schiefer sehr schwer bestimmbar ist. Besser laBt sich die 
gchichtung am Verlauf der Kalkbanke bestiinmen. Eine 
solche Kalkbank streicht in der Nahe der Mina Maden N—S 
und fallt mit 35° O ein. Annahernd in der Richtung der 
Schieferung, aber spitzwinklig zur Schichtung, verlaufen 
nahezu parallel zueinander 3 etwa 9 km lange Eisenglanz- 
Gangziige. Sie sind nicht in ihrer ganzen Lange eisenstein- 
fuhrend oder bauwiirdig, sondern nur in mehr oder weniger 
langen »Gangmitteln«, die mit Vertaubungszonen abwech- 
seln. Man kann sagen, daB die Gangziige nur dort bau- 
wurdig sind, wo sie Kalkbanke durchsetzen. In reinen 
Schiefern sind sie unbauwiirdig. Der Eisenglanz ist hydro- 
thermal entstanden. Hierbei haben sich, wie am Monte 
Uixan, in den Kalksteinen die QuelIschlote durch Auf- 
lósung von Kalkkarbonat erwreitert, die Gange sind durch 
»AuBere Gangmetasomatose« breiter geworden. Eine Voll- 
analyse aus dem Jahre 1935 ergab

°/o %
Fe.O, 70,714 Fe 49,51
MnO 2,02 , 

1,36
Mn 1,48

SiO,
AloÓs 0,78
CaO 7,647
MgO 3,74
so3 0,845

0,046
S 0,289

p 2o 5 P 0,02
Cu 0,0
Pb 0,0
Zn 0,0
As»05 0,01
CÓ2 8,92
geb. Wasser 3.90

99,982

Danach enthalt das Erz reichlich dolomitischen Kalk- 
stein, wenig Quarz, Schwefel und Phosphor. Allerdings 
scheint der Schwefel, der an Gangpyrit gebunden ist, nach 
der Tiefe zuzunehmen. Lieferungen von 1938 enthielten

% '
Fe . . 44,50 bis 47,10
Mn . . . . 1,20
SiO. . • • 2,40 „ 2,74

13,44Ca O . . . 9.94 „
S . . . . . 0,053 „ 

0,019
0,108

P . . .
Nasse . • • 4,39 „ 7,37

In 40 bis 450 m Meereshóhe sind die einzelnen bau- 
wiirdigen Gangmittel durch Stollen und schrage Schachte 
aufgeschlossen. Untereinander und mit der Verladerampe 
siidwestlich des Kap Afrau sind die einzelnen Bergwerke

(Sidi-Kandil, Ikuzkuhan, Ifrauivern, Taurert, El Maden, If- 
raubarra, Ifrauifis, Biyob, Rio Salah) durch eine Seilbahn 
verbunden.

El Maden ist schon im Altertum ausgebeutet worden, 
wie der Fund von Lampen, steinernen Werkzeugen, Reib- 
kugeln und eines Bergmannsskelettes erweisen, woriiber 
ich an anderer Stelle berichtet habe1.

AuBer den hier behandelten und durchweg im Alt- 
palaozoikum aufsetzenden gróBeren Eisenerzlagerstatten 
gibt es im Umkreis von etwa 100 km um Melilla noch eine 
groBe Zahl von Nebenvorkommen, meist Eisenglanzgangen, 
von denen ich die am Kap de Tres Forcas, bei Kerker, Los 
Polis, Tisguarin und El Maden gesehen habe. Einige von 
diesen gehórten zu den 1906 R. Mannesmann erteilten 
Minenkonzessionen2. Ich werde an anderer Stelle daruber 
berichten. Zum Teil mógen diese Vorkommen einmal wirt- 
schaftliche Bedeutung erlangen. Gegenwartig ist aber das 
Problem des billigen Abtransportes der Fórderung nicht zu 
lósen. lin Schrifttum erwahnt (nahere Angaben fehlen) sind 
bisher nur die Vorkommen von Ker-Ker. Wichtig zur Be
urteilung der Zeit der Eisenglanzgeneration ist, daB ein 
Teil dieser Nebenvorkommen in mesozoischen dolomitischen 
Kalksteinen liegt.

Zusammenfassung.

Die Eisenerzvorkommen von Spanisch-Marokko, von 
denen das am Monte Uixan zu den wertvolIsten der Erde 
gehórt, sind teils Magneteisenstein- und Roteisensteinlager 
im Altpalaozoikum (Kambrium), teils Eisenglanzgange. Die 
auf dem Meeresboden in Wechsellagerung mit Tuffen, kal- 
kigen und tonigen Sinkstoffen sedimentar-syngenetisch ab- 
gesetzten Lagererze sind beim Eindringen von Eruptiv- 
gesteinen in die Lagermasse pyrometamorph meist zu 
Magneteisenstein  geworden. Das Lager der Grube 
Setolazar bei Iberkanen gehórt dem Typus an, der in 
Spanien durch das Vorkommen von Cala, in Portugal durch 
das von Moncorvo vertreten ist. Das Lagererz ist phośphor- 
arm und vorwiegend kalkig, aber órtlich reich an Schwefel, 
der Vorróstung erfordert. Weniger schwefelreich sind die 
meist E isenglanz fiihrenden und mehr oder weniger 
manganreichen Gangvorkommen .  Die Eisenglanzaus* 
fiillung der Gange ist hydrothermaler Entstehung. Der órt
lich, z. B. in der Grube Uixan, auftretende Magneteisen
stein ist pyrometamorph aus Eisenglanz bei der Injektion 
von Eruptivgesteinen in die Gangmasse gebildet. Die be- 
deutendsten Eisenglanzgange von Nordmarokko liegen in 
altpalaozoischen (kambrisch-silurischen) Gesteinen, jedoch 
gibt es auch Eisenglanzgange, die mesozoische Gesteine 
durchsetzen. Die Eisenglanzgeneration ist daher jiinger ais 
die des Rheinischen Schiefergebirges und tertiaren Alters.

1 Qu i r i n g ,  H .: Vorromische und rómische Bergwerke in Nord
marokko. Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. 83 (1940) S. 213/18.

2 Mannesma  nn, C. H. r Die Unternehmungen der Briider Mannesmann 
in Marokko. Wurzburg 1931.

U M S C H A U
Bekampfung der Heizflachenverschmutzung, 

im  besonderen bei Kesselanlagen 

fiir aschenreiche Brennstoffe1.

Kesselanlagen, vor allem solche, die mit aschenreichen 
Brennstoffen betrieben werden, neigen zur Heizflachen- 
verschmutzung.

N a c h t e i l e :
1. Ansteigen der Abgastemperaturen und der Abgas- 

verluste, Gefahrdung der Saugzuganlagen und der Ab- 
sperr- und Regelschieber oder -klappen, Verminderung 
der Saugzugleistung.

2. Absinken des Wirkungsgrades und durch erhóhten 
Kohlenverbrauch starkere Belastung der Bekohlungs- 
und Entaschungsanlagen.

3. Erhóhung des Zugverlustes und dadurch Herabsetzung 
der Kesselleistung.

4. Veranderung der HeiBdampftemperatur (Absinken bei 
Uberhitzerverschmutzung, Ansteigen bei Feuerraum- 
verschmutzung).
Die Verschmutzungsursachen sind sowohl chemischer 

ais auch physikalischer Natur. Soweit sie chemischer Natur

1 Merkblatt, herausgegeben vom Verein fur die bergbaulichen In-
teressen, Essen (Arbeitskreis fiir Feuerungen und Kessel) unter Mitwirkung 
des Technischen Uberwachungs-Vereins, Essen, und der Vereinigung der 
Deutschen Dampfkessel- und Apparate-Industrie E. V., Dusseldorf.

sind, lassan sie sich im allgemeinen nicht ausschalten; so
weit sie physikalischer Natur sind, kónnen sie in gewissem 
Grade durch bauliche und betriebliche MaBnahmen ge- 
mildert werden. Besonders groBe Schwierigkeiten ergeben 
sich bei salzhaltigen Brennstoffen (die allerdings im Ruhr- 
gebiet nicht vorkommen). Die Natur der Verschmutzungen, 
ihre chemische Zusammensetzung und die Art ihrer Schich
tung wechselt nach der Hóhe der Gastemperaturen und der 
Wandtemperaturen an den einzelnen Stellen des Kessels. 
Im vorderen Teil iiberwiegen chemisch bedingte Ansinte- 
rungen und Verschlackungen, im hinterenTeil physikalisch 
bedingte Ablagerungen und in den nachgeschalteten Heiz- 
flachen durch Taupunktunterschreitungen hervorgerufene 
Verkrustungen, die gleichzeitig Korrosionsgefahren mit sich 
bringen.

Die Verhiitung und Bekampfung der Heizflachen- 
verschmutzung kann sowohl durch bauliche ais auch durch 
betriebliche MaBnahmen erfolgen. Grundbedingungen dafiir 

sind:
A. Vólliger Ausbrand im Feuerraum.
B. Verbrennung mit móglichst hohen Temperaturen.
C. Vermeidung von órtlichen Uberbeanspruchungen.
D. Die spezifische Warmebelastung der Feuerung muB 

kleiner gehalten werden ais bei Verfeuerung hoch- 
wertiger Brennstoffe.
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Im einzelnen werden folgende baulichen und betrieb- 
lichen MaBnahmen empfohlen:

1. Auf richtige Einstellung der Luftzufiihrung ist zu 
achten.

2. Unnótige Flugkoksaufwirbelung ist unbedingt zu 
vermeiden.

3. Die freie Rostflache muB dem Brennstoff angepafit 
werden. Bei mageren Feinkohlen z. B. ist der Rostwider- 
stand móglichst hoch zu wahlen.

4. Der Brennstoff soli auf die ganze Rostbreite gleich- 
inafiig verteilt werden. Entmischungserscheinungen sind zu 
bekampfen, z. B. durch gute Vormischung bei Verfeuerung 
mehrerer Brennstoffe, durch Anwendung von Pendel- 
schurren, Kegelrutschen und entsprechende Formgebung 
des Schichtreglers.

5. Zur Erzielung eines vólligen Ausbrandes der Flamme 
(geniigend langer Gasweg!) ist eine grofie Feuerraumhóhe 
notwendig (gegebenenfalls bis zu 8- 10 m, bei Kohlenstaub- 
feuerung unter Umstanden auch mehr).

6. Auch bei groBer Feuerraumhóhe ist darauf zu 
achten, daB der Feuerraumąuerschnitt gut ausgenutzt wird.

7. Zur Begrenzung des Ausbrennraum.es ist Zweitluft- 
zufiihrung nicht nur bei gasreichen Brennstoffen sehr 
zweckmaBig. Voraussetzung dazu ist die Anwendung eines 
hohen Einblasedruckes (bei .Rostfeuerungen etwa 300 
bis 400 mm WS gemessen im Diisenkasten), die richtige 
Anordnung und Verteilung der Diisen (móglichst niedrig 
iiber dem Brennstoffbett), die Móglichkeit einer Abschal- 
tung einzelner Dusen zur Anpassung an die Belastung und 
gegebenenfalls auch eine Vorwarmung der Zweitluft, um 
dereń Reichweite zu erhóhen.

8. Die Ausmahlung bei Kohlenstaubfeuerungen soli 
zweckentsprechend sein. Es ist daher zweckmaBig, mit 
Sichtermiihlen zu arbeiten oder bei Muhlenfeuerungen 
Sichtereinbauten vorzusehen. Bei Einblasemiihlen ist die 
Mahlfeinheit auf den Gasgehalt der Kohle abzustimmen, 
um Ruckziindungen in den Sichterschacht zu vermeiden.

9. Die Anwendung von Kohlenstaubzusatzfeuerungen 
ist u. U. vorteilhaft, da sie ebenfalls die Gas-Luft-Mischung 
im Feuerraum verbessern, jedoch ist auch bei der Kohlen- 
staubzusatzfeuerung feinste Ausmahlung erforderlich.

10. Bei Kohlenstaub- und Muhlenfeuerungen ist be
sonders auf eine gleichmaBige Querschnittsbelastung zu 
achten.

11. Der Feuerraum ist sowohl bei Rostfeuerungen ais 
auch bei Kohlenstaubfeuerungen, soweit es das Ziind- 
verhalten zulafit, besonders im oberen Teil mit Kiihl- 
flachen auszukleiden. Gegebenenfalls Feuerraumzwischen- 
wande einbauen! (Gaseintrittstemperatur an der ersten 
Rohrreihe der Beriihrungsheizflache soli unter Schlacken- 
erweichungspunkt liegen")

12. Das Anblasen der Feuerraumwande ist zu ver- 
meiden (Zufiihrung von Luft von der Riickseite her zur 
Abdrangung der Flamme!).

13. Die Beriihrungsheizflache soli móglichst der 
Kesselbreite und -tiefe nach aufgelockert werden. Ganz be
sonders gilt dies von den beiden ersten Rohrreihen.

14. Die Uberhitzer sind gleichfalls aufzulockern, soweit 
es die Riicksicht auf den Raumbedarf des Uberhitzers er- 
laubt (Aufteilung des Uberhitzers in zwei Gruppen, wovon 
die zunachst beaufschlagte Gruppe starker aufgelockert 
wird). Anwendung hangender Uberhitzer, die sich leichter 
reinhalten lassen, soweit nicht taglich abgeschaltet wird.

15. Die Uberhitzung ist so zu regeln, daB eine Uber- 
beanspruchung der heiBesten Uberhitzerrohre vermieden 
wird, da die Yerschmutzungen durch hohe Rohrwand- 
temperaturen erfahrungsgemaB gefórdert werden (ge
gebenenfalls den ersten Teil des Uberhitzers mit Satt
dampf beaufschlagen). Eine Regelung durch Einspritzung 
oder Kiihlung soli daher nicht erst hinter dem Uberhitzer, 
sondern zwischen den beiden Uberhitzergruppen vor- 
genommen werden.

16. Durch Anordnung von Stochluken sollen alle Teile 
des Kessels, besonders die starker Verschmutzung aus-. 
gesetzten Bauteile (erste Rohrreihen des Kesselbiindels und 
des Uberhitzers) gut zuganglich gemacht werden. Die 
Stochluken miissen dicht verschlieBbar sein.

17. Tote Ecken innerhalb der Rauchgaswege, in denen 
sich Verschmutzungen leicht ansammeln kónnen, sind zu 
vermeiden, zumindest aber von der Seite her zuganglich zu 
maehen.

18. Zur Reinhaltung samtlicher Heizflachen ist eine 
entsprechende Anzahl von zweckmaBig gebauten und an-

geordneten RuBblasern vorzusehen. Ais Betriebsmittel ist 
HeiBdampf zu yerwenden. Sowohl die Leitungen ais auch 
die RuBblaser selbst miissen eine Entwasserungs- und 
Beluftungseinrichtung haben und mit dicht schlieBenden 
Ventilen versehen sein. In der Regel soli der gesamte 
Diisenóffnungsouerschnitt 25-30 o/0 des Zuleitungsquer- 
schnittes betragen. Die Reichweite des Strahles ist ab- 
hangig vom Dampfdruck unmittelbar vor der Duse und 
vom Diisenquerschnitt. Wo aus Konstruktionsgriinden 
groBe Reichweiten erforderlich sind, sind Mehrloehblaser 
nicht am Platze, sondern Diisenblaser mit einer einzigen 
groBen Duse vorzuziehen (Stofiblaser). Soweit die Blaser 
im Gebiet hoher Temperaturen liegen, sind sie im Ruhe- 
zustand vor jeglicher Warmezufuhr (auch Strahlung) zu 
schiitzen. RuBblaser kónnen ihren Zweck nur erfiillen, 
wenn sie nicht nur richtig ausgelegt und eingebaut, sondern 
auch iiberwacht und sorgfaltig und regelmaBig dem Rauch- 
gasweg folgend bedient werden. Rechtzeitiges Blasen tragt 
zur leichten Beseitigung der Verschmutzungen wesentlich 
bei. AuBerdem sollen an dieselbe Zuleitung angeschlossene 
RuBblaser nicht gleichzeitig, sondern nacheinander betatigt 
werden.

19. Dampfleitungen zu den RuBblasern sollen mit 
móglichst wenig Einzelwiderstanden verlegt werden. Es 
empfiehlt sich eine Kontrolle der Damnfgeschwindig- 
keiten und des Druckabfalles bei volIer Óffnung der an- 
geschlossenen Blaser (Kontrolle am Blaserkopf).

20. Bei starken Ansatzen Im Feuerraum haben sich 
sowohl StoBbliiser ais auch Kiesblaser bewiihrt.

21. Bei hangenden Uberhitzern kónnen neben Blasern 
auch Riittelvorrichtungen verwendet werden.

22. Zur Reinhaltung der Heizflachen hat sich die Bei- 
mischung von Koksgrus (etwa 25-30%) zum Brennstoff 
ais vorteilhaft erwiesen.

23. Bei den nachgeschalteten Heizflachen (Speise- 
wasser- und Luftvorwarmer) ist eine Auflockerung im all
gemeinen nicht móglich. Deshalb ist gróBter Wert auf die 
Vermeidung von Strómungsschatten und toten Heizflachen 
zu legen und fiir eine gleichmaBige Beaufschlagung der 
Querschnitte zu sorgen.

Die Heizflachen sind in nicht zu groBe Rohr- oder 
Heizflachenoakete zu unterteilen, wobei die Zwischen- 
raume bekriechbar sein sollen. Jedes dieser Rohrnakete ist 
mit wirksamen RuBblasern auszustatten. Die Gefahr einer 
órtlichen Unterkiihlung ist besonders beim Anfahren, aber 
auch bei schwacher Belastung des Kessels groB, vor allem, 
wenn sowohl die gasseitige ais auch die luftseitige Be
aufschlagung der Heizflachen ungleichmaBig ist. Die Aus
bildung der rauchgas- und luftseitigen Anschliisse bzw. Zu- 
fiihrungskanale ist daher besonders sorgfaltig vofzu- 
nehmen. auch dann. wenn dadurch etwas mehr Platz be- 
ansprucht wird.

24. Es ist darauf zu achten, daB die Wandtemneratur 
der Heizflachen an keiner Stelle und bei keiner Belastung 
den Taupunkt des Rauchgases unterschreitet.

25. Bei zu besonders starken Verschmutzungen neigen- 
den Brennstoffen ist zu emnfehlen, die Heizflachen so an- 
zuordnen, daB herabfallende gróbere Krusten den freien 
Strómungsouerschnitt nicht abdecken kónnen und somit 
Ansatzpunkte fiir eine vollstiindige Versetzung der Quer- 
schnitte bieten. Fiir die nachgeschalteten Heizflachen ist 
daher aufsteigende Fiihrung der Rauch^ase vorteilhaft. 
Diese Anordnung hat den weiteren Vorteil. daB die nach- 
geschalteten Heizflachen, iiYsbesondere die Luftvorwiirmer- 
heizflache, vor etwaigem Leckwasser geschiitzt werden.

26. Fiir die Reinigung des Kessels im S/illstand hat 
sich neben dem bisher ublichen Verfahren der Reinigung 
von Hand und mit Sonderwerkzeugen die Reinigung durch 
Dampfungsverfahren ais vorteilhaft erwiesen (Raschek-, 
Hutter- und Linz-Verfahren). Fiir die Durchfiihrung dieser 
Verfahren ist es notwendig, daB der Kessel vollkomnien 
dicht \om Fuchs abg;eschlossen werden kann. -Sowohl bei 
Neuanlagen ais auch bei Umbauten oder bei grófierein 
Reparaturarbeiten ist daher dafiir Sorge zu tragen, daB der 
AbschluBschieber einen dichten AbschluB gewahrleistet. 
Vorteilhaft ist die Anwendung der sogenannten Warme- 
sperren. Eine rauchgasseitige Vorbehandlung der Rohre, 
z. B. durch Graphitieren oder BeruBen, ist zu empfehlen.

27. Beim Umgang mit Ammoniak, Ammoniakwasser 
und dergleichen ist auf die gesundheitsschadliche Wirkung 
und auf tlie Móglichkeit von E\plosionsgefahren zu achten.
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W I R  T S C H A F T L I C H E S
Kohlenbergbau und Kohlenversorgung Brasiliens.

Im Gegensatz zu den meisten andern sudamerika- 
nischen Landem ist Brasilien, das mit seinen 8,5 Mili. qkm 
die Halfte des Erdteils einnimmt, in der Brennstoffversor- 
gung gróBtenteils auf Einfuhr angewiesen, da das Erdól 
einstweilen vóllig fehlt und Kohle nur im aufiersten Suden 
des groBen Gebietes, dabei mengen- und vor allem giite- 
maBig nur in ganz unzureichenden Vorkommen auftritt 
Durch zielbewuBte und in gewissem Sinne auch riicksichts- 
lose Steigerung des Kohlenbergbaus, namentlich nach den 
Erfahrungen der Kohlennot wahrend des Weltkrieges, und 
durch Ausbau der Wasserkrafte ist die Auslandsabhangig- 
keit in den letzten beiden Jahrzehnten nicht unbetrachtlich 
gemindert worden. In Steinkohleneinheiten umgerechnet be
trug der Energieverbrauch Brasiliens in den letzten Jahren 
durchschnittlich 5—6 Mili. t, je etwa zu einem Drittel in 
Kohle, Erdol und Wasserkraft; von der Kohle entfiel 
wiederum heizwertmaBig ein Drittel auf den inlandischen 
Bergbau.

Der Bergbau setzte kurz vor 1913 ein und wurde unter 
der Kohlennot des Weltkrieges rasch zu einer gewissen 
Bedeutung gesteigert. Sein eigentlicher Aufschwung begann 
aber erst im Jahre 1931, ais die brasilianische Regierung, 
um die inlandischen Gruben vor dem erdriickenden Wett- 
bewerb der groBen Ausfuhrlander zu schiitzen, die Kohlen-

importfirmen des Inlandes verpflichtete, mindestens 10 «b 
ihres vorjahrigen Absatzes in inlandischer Kohle anzu- 
kaufen. Gleichzeitig erhielt der inlandische Bergbau um- 
fassende Steuererleichterungen, und es wurden Regierungs- 
beihilfen sowohl zum Ausbau der Bergwerke ais auch zur 
Umstellung der Feuerungsanlagen der groBeren Abnehmer, 
insbesondere der Bahnen, gewahrt. 1934 wurden diese 
MaBnahmen durch betrachtliche Verstarkungen des Schutz- 
zolles erweitert, so daB die auslandische Kohle eine Zoll- 
belastung in Hóhe von fast 50°/o ihres Wertes erfuhr, und
1936 der Beimischungszwang auf 20% erhoht. Trotzdem 
war auslandische Kohle in Rio de Janeiro bei Ausbruch des 
jetzigen Krieges, unter Beriicksichtigung des Heizwertes, 
immer noch um 8 o/0 billiger ais einheimische Kohle, von 
der Notwendigkeit der Verwendung besonderer Feuerungs
anlagen ganz abgesehen.

Zah len ta fe l  1. Kohlenfórderung Brasiliens.

Jahr 1000 t Jahr 1000 t Jahr 1000 t

1910 _ 1931 461 1936 622
1913 27 1932 507 1937 763
1918 277 1933 570 1938 883
1929 348 1934 622 1939 1047
1930 365 1935 757 1940 1336

Der brasilianische Kohlenbergbau 
konżentriert sich fast ausschliefilich auf 
die beiden sudlichstenStaaten RioGrande 
do Sul und Santa Catharina. Uber seine 
geologischen und technischen Verhalt- 
nisse ist in dieser Zeitschrift in friihern 
Jahrgangen berichtet worden1. Die dem 
Unteren Perm angehórige Formation 
fiihrt zwei bis sechs Flóze einer Gas- 
kohle mit 25 30 o/o Asche, 2,5—6% 
Schwefel und 3500—4500 WE. Die Kohle 
von Santa Catharina ist mit 29 o/o fliich- 
tigen Bestandteilen in der aschefreien 
Substanz verkokbar, wahrend die Kohle 
von Rio Grandę do Sul mit 40o/P fluch- 
tigen Bestandteilen nur ais Dampfkohle 
verwertet werden kann, aber wegen des 
hohen Asche- und Schwefelgehalts und 
wegen der Neigung zur Schlacken- 
bildung besonderer Feuerungsanlagen 
bedarf.

Im Staate Rio Grandę do Sul leisten 
die beiden Gruben im Revier Sao Jero- 
nymo fast zwei Drittel der gesamten 
Landesfórderung. Die gróBte Grube er
zielt mit einer Belegschaft von 1500 
Mann eine Jahresleistung von 400000 t. 
Einige kleinere Betriebe sind in einem 
gesonderten Becken bei Bage im Hinter- 
land von Rio Grandę in Betrieb. Die 
Kohle von Sao Jeronymo findet teils auf 
dem schiffbaren Jacuhy-FluB, teils mit 
der Eisenbahn, hauptsachlich im engern 
Gebiet Absatz. Das Kohlenrevier von 
Tubarao-Orleans im Hinterland des 
kleinen Hafens Laguna im Staate Santa 
Catharina ist dagegen mit seinem Ab
satz vollstandig auf die Verfrachtung

1 W e i n m a n n ,  F.: »Der Steinkohlenbergbau 
Siidbrasiliens, besonders im Staate Rio Grandę do 
Sul«. Gluckauf 1925(61) S. 1050/57 und Sc h w e r be r , 
M .: »Die Steinkohlenyorkommen im brasilianischen 
Staate Santa Catharina . Gluckauf 1927(63) S. 1850/55.
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in der Kustenschiffahrt nach den andern Staaten
Brasiliens angewiesen; wegen der Verkokungseigen- 
schaften der Kohle wird ihr yon der Regierung beson- 
dere Aufmerksamkeit geschenkt, um nótigenfalls die im 
Staate Minas Oeraes im Eisenerzrevier von Ouro Preto- 
Itabira bestehende bzw. geplante Eisenindustrie mit Koks 
versorgen zu konnen. Die aus der Kartenskizze ersichtliche 
geographische Lage zeigt aber, mit welchen Schwierigkeiten 
und Kosten es verbunden sein muB, die minderwertige 
Kohle zu dem Eisenerzrevier zu befórdern.

Zah lentafe l  2. Kohlenfórderung Brasiliens nach Staaten 
(in 1000 t). ___________

Staat 1939 1940

Rio Grandę do S u l ............... 841 1065
Santa C a tharina ...................... 204 266
Parana .................................  • 2 3
Sao P au lo ................................. — 2

inges. 1047 1336

Die geringe Forderung des Staates Parana wird von 
einer Grube bei Barbosas geliefert. Der Bergbau ist hier 
ebensowenig wie im Staate Sao Paulo nach den geologi
schen und Standortverhaltnissen einer gróBeren Entwick
lung fahig. — Die gesamten Vorrate aller brasilianischen 
Vorkommen werden neuerdings auf 5 Milliarden t an- 
gegeben. Wieviel hiervon besonders unter den gegenwar- 
tigen kiinstlichen Bauwiirdigkeitsvorraussetzungen ais voll 
abbauwtirdig gelten kann, muB dahingestellt bleiben.

Mit Ausnahme der unmittelbaren Umgebung der Berg- 
werke ist jedenfalls auslandische Kohle auch jetzt noch 
vorteilhafter zu verwenden ais inlandische; ąualitatsmaBig 
ist sie fiir viele Zwecke unentbehrlich.

Zah len ta fe l  3. Kohleneinfuhr Brasiliens (Kohle, Koks, 
Briketts) in 1000 t.

1913 1929 1936 1938 1939 1940

Gesamteinfuhr . 
davon aus

2262 2067 1290 1576 1361 1209

GroBbritannien 1927 1800 633 557 490 266
Turkei . . . . — — 114 — — —

Ver. Staaten . 275 185 63 135 409 920
Sudafrika . . 43

Trotzdem ist es durch die gekennzeichneten MaB
nahmen gelungen, die bis zum Kriege bestehende Allein- 
herrschaft der Einfuhrkohle wesentlich einzuschranken. 
Dem Heizwert nach entfielen 1940 nur noch etwa zwei 
Drittel auf auslandische Kohle, wahrend der absoluten 
Menge nach die Inlandkohle in neuester Zeit sogar schon 
iiberwiegt. Unter den Einfuhrlandern stand GroBbritan- 
nien bis in die jiingste Zeit voran, 1938 hat aber Deutsch
land infolge giinstiger Clearing-Vertrage die Fuhrung 
ubemommen, und wahrend des jetzigen Krieges ist die eng- 
lische Kohle durch die nordamerikanische stark in den 
Hintergrund gedrangt worden. AuBerdem bezieht Brasi- 
lien seit 1940 auch etwas siidafrikanische Kohle im Aus- 
tausch gegen Holz. Ende 1940 sind auch geringe Mengen 
brasilianischer Kohle mittels der Kustenschiffahrt nach Ar
gentinien gelangt (Gesamtausfuhr 1940: 886 t). Infolge 
der Frachtraumnot ist die Kohleneinfuhr aber bereits stark 
zuruckgegangen und fiir die Zukunft weiter gefahrdet, so 
daB die Regierung erhebliche Anstrengungen macht, um 
den inlandischen Kohlenanteil noch iiber das jetzt Erreichte 
hinaus zu steigern. Die Einfuhr bestand 1940 ganz iiber- 
wiegend aus Dampf- und Gaskohle (1,15 Mili. t); daneben 
wurden 23000 t Koks und 36000 t PreBkohle eingefiihrt. 
Einfuhrhafen sind weitaus an erster Stelle Rio de Janeiro, 
dann Santos und Para. Anfang 1942 hat die Regierung jede 
Kohlenausfuhr verboten.

Fiir die weitere Zukunft ist eine Steigerung des inlan
dischen Kohlenanteils an der Gesamtversorgung theore- 
tisch durchaus móglich und auch technisch durohfiihrbar.

KostenmaBig wird die Inlandkohle freilich niemals mit der 
deutschen oder englischen Kohle Schritt halten konnen; 
durch ihre vermehrte Verwendung wird daher die inlan
dische Energieversorgung verteuert und die von der Re
gierung gewiinschte weitere Industrialisierung erschwert. 
Die Entwicklung des Kohlenbergbaus und der Kohlen- 
versorgung ist unter diesen Umstanden ausschlieBlich eine 
Frage der Wirtschaftspolitik.

Goldgewinnung1 der Welt 1938 bis 1941 (in kg).

La n d 1938 1939 1940 1941®

1. E u r o p a :
Ehem.Tschechoslowakei . 300= W o o

F rankre ich ...................... 2720
203 932 453
192
156
176 161

4 0674910 6578

Jugoslawien...................... 2 435 1048

UdS SR  .......................... 163000-
120 150

7288 6724 6158

II. As i en :
Cypern3 .......................... 944 505
M andschure i................... 3400

23100 2 26000
29500 30400
1600

8988Brit.-Indien...................... 9994 9782
Thailand (S iam )............... 282

251 135272
M alaienstaaten............... 1270 1 278 1125
Niederl.-Indien............... 2378 2 523

382Sarawak (Brit.-Borneo) 576 537
37300Ph ilipp inen...................... 28100 32351 34186

III. A f ri ka : 
Brit. Besitz:

Sudafrika...................... 378220 398749 436862 447000
Betschuanaland . . . . 594 535 560
Siid-Rhodesien . . . . 25320 24743 25704 24600

2185 2395 2410
638 470 344
276 234

N ig e r ie n ...................... 772 789 797

Goldkuste...................... 20990 24330 27 555 27 520
Sierra L e o n e ............... 933 1047 1016

Franzós.-Madagaskar . . 395
,, Aquatorial-Afrika 1243
,, Westafrika . . . 3960

Belg .-K ongo ................... 14170 15 396 16328

Dtsch.-Ostafrika . ■ . . . 2943 5 000 2
,, Kamerun . . . . 483

356Portug.-Mozambiąue . . 300 344

IV. N o r d a m e r i k a :
677N eu fun d land ................... 750 632

146652 158 400 165750 165760

Ver.Staaten...................... 131900 143700 151 393 146600
28700 26185 27 480 26750

V. M i t t e l a m e r i k a :
K u b a ................................. 146 120 39
Dominik. Republik . . . 164 126 215

G u a te m a la ...................... 170 157 138
1012 840 710

454
1378 3113 5110

Kostarica.......................... 545 413
152 85

VI. S i i d a m e r i k a :
K o lum b le n ...................... 16220 17 748 19656

3575 4559 4 567
Brit.-Guayana................... 1235 1 196 1112

Niederl.- „ ................... 440 461 495
Franz.- „ ................... 1264 1 180 1 200 3
Ekuador .......................... 2310 2 655 2650

8097 8441 8968

B ra s ilie n .......................... 6734 9021 9918
Bolivien .......................... 288 245 365

9150 9410 10600
Argentinien...................... 262 381

VII. O z e a n i e n :
Australien.......................... 49490 51 197 51 150 46600
Neuseeland...................... 4725 5564 5 565
Dtsch.-Neuguinea . . . . 7 341 7660 8545
Papua ( b r i t . ) ................... 1035 876 11003
Fidschi-lnseln ................... 2 872 3 400 2 3600-

Welt (einschl. nicht
genannte Lander) 1171 800 1259 600 2 1293000-

1 Feingoldinhalt der Bergwerksforderung. — 2 Annahernde Schatzung. 
— 8 Ausfuhr.

P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen',

bekanntgemacht im Patentblatt vom 28. Mai 1942.
10 a. 1518303. Heckmann & Langen GmbH., Breslau 24. Mit Rauch- 

gasen beheizte Schwelretorte zur thermischen Zersetzung von Holz, anderen 
organischen und auch anorganischen Stoffen. 2. 12. 40.

81 e. 1518210. Herbert Ziller. Duisburg. Vorrichtung zur yollkommcn 
gleichmaBigen Verteilung von Fórdergut verschiedener Kornung oder meh-

rerer verschiedener Fórdergutsorten in einem yorgeschriebenen Mischungs- 
verhaltnis auf Bunker o. dgl. 15. 9. 41.

1 In den Gebrauchsinustern und Patentanmeldungen, die mit dem Zu- 
satz »Protektorat Bohmen und Mahren« versehen sind, ist die Erklarung 
abgegeben, dali der Schutz sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren 
erstrecken soli.
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81 e. 1518302. Fredenhagen GmbH., Offenbach (Main). Fórderein- 
richtung fur Rohbraunkohle. 10. 2. 40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

81 e. 1518 340. Martin Oliyier und Heinrich Hórstermann, Heessen 
(Westf.). Spannband zur Verhinderung des Rutschens bei Bandantrieben 
11. 3. 42.

81 e. 1518410. Mitteldeutsche Stahlwerke AG., Riesa. Aus Rohr aus- 
gefiihrte Gelanderstutze, besonders fur Fórderanlagen. 23. 4. 42.

81 e. 1518483. Ernst Naumann, Hamburg 48. Fahrbares Fórderband 
mit neigungsverstellbarer Fórderbahn. 2. 3. 40.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 28. Mai 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

5b, 39. M. 147 214. Erfinder: Reinhold Thor, Magdeburg. Anmelder: 
Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG., Magdeburg. Untertagebagger mit 
einer Kurzeimerleiter. 1. 3. 40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

5c, 10/01. K. 162299. Erfinder, zugleich Anmelder: Arnold Koepe, 
Erkelenz. Sprungstempel. 26. 9. 41.

lOa, 36/01. K. 162219. Erfinder: Walter Bongartz, Kóln-Mulheim. 
Dipl.-Ing. Alois Joklik, Kóln-Deutz, und Dipl.-Ing. Ernst Tamussino, Kóln- 
Dellbruck. Anmelder: Klóckner-Humboldt-Deutz AG., Koln. Ofen zur Ver- 
nichtung von Schwelwasser. 11. 9. 41.

81 e, 89/01. G. 100 580. Erfinder: Dipl.-Ing. Paul Bachmann, Ober- 
hausen-Sterkrade (Rhld.) und Wilhelm Ebersohl, Erkelenz. Anmelder: Gute- 
hoffnungshutte Oberhausen AG., Oberhausen • (Rhld.). SchachtfórdergefaB 
mit heb- und senkbarer Schonklappe fur das Fórdergut. 16. 8. 39. Protek
torat Bóhmen und Mahren.

81 e, 106. B. 178444. Erfinder: Rudolf Liebing, Leipzig. Anmelder: 
Bleichert-Transportanlagen GmbH., Leipzig. Entladevorrichtung fur Tief- 
bunkeranlage. 14. 5. 37. Osterreich.

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

das Patent erhoben werden kann.)

1 a (35). 720367, vom 3. 3. 36. Erteilung bekanntgemacht am 2. 4. 42. 
Fe l d spat-St r óbe l  GmbH. in S t r obe l  i iber Zop ten  (Bez. Breslau). 
Yerfahren zur Gewinnung eines hochprozentigen Feldspates.

Quarzreiche, feldspathaltige Mineralien werden durch auswahlende 
Mahlung vorzugsweise in Trommelmuhlen zerkleinert und dann gesiebt. Die 
Mineralien kónnen vor der Zerkleinerung vorbehandelt, z. B. calciniert und 
abgeschreckt werden.

lOa (24oi). 720464, vom 13. 6. 40. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42. 
H e i n r i c h  Kopp e r s  GmbH. in Essen.  Einrichtung zur absałzweisen 
Behandlung kórniger Brennstoffe o. dgl. Erfinder: Konrad Hahn in Essen. 
Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

dem Kegel abwarts bewegende Rohr / das Rohr c, so daB aus diesem kein 
Gas austreten kann. In der Eintrittóffnung der Kammer ist ein Rohr / ver- 
schiebbar angeordnet, und oberhalb dieses Rohres liegt im Zufuhrungs- 
trichter fur das Gut eine Dichtungsflachę m. Diese Flachę schlieBt die 
Eintrittóffnung der Kammer ab, wenn das Rohr b mit Hilfe einer die 
Stange d umgebenden, durch Stege n mit dem Rohr verbundenen hohlen 
Stange o von unten śegen sie gedriickt wird.

35 b (316). 718005, vom 13. 9. 39. Erteilung bekanntgemacht am 12.2.42. 
W i l h e l m  Po h l m a nn  in Ham b ur g- Uh le nh o r s t .  Yorrichtung zur Yer- 
hinderung der Oberlastung bei Seilbruch an einer Yerladeanlage. Zus. z. Pat. 
674217. Das Hauptpat. hat angefangen ara 3. 1. 37.

Bei der durch das Hauptpatent geschiitzten Vorrichtung sind die 
Hakengeschirre der Windwerke zweier verschiedener Hubwerke durch ein 
Querstiick miteinander verbunden, an dem der zur Aufnahme der Last 
dienende Haken hangt. Die Erfindung besteht darin, daB der Lasthaken 
an einem Schlitten o. dgl. aufgehangt ist, der in dem Querstiick langs ver- 
schiebbar ist und beim Schragstellen des Querstiickes aus diesem heraus- 
gleiten kann. Bei der waagerechten Lage des Querstuckes ist der Schlitten 
o. dgl. in dem Querstiick durch eine Rast o. dgl. gegen Verschieben 
gesichert.

81 e (22). 720427, vom 8.4.37. Erteilung bekanntgemacht am 2.4.42. 
PreuBische Bergwerks- und Hut t en-AG.  in Ber l in .  Fórderrinne. 
Erfinder: Konrad Grebe in Ibbenburen. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Land Osterreich.

Die in senkrechter Richtung gegeneinander verschwenkbaren 
Schiisse a, b der Fórderrinne, die besonders beim Abbau von Flózen geringer 
Machtigkeit und auf welliger Sohle Verwendung finden soli, sind an den 
Enden mit an ihren beiden Seitenwangen befestigten, an der Stirnseite kreis- 
bogenfórmig gekrummten Pltftten c d versehen. Die an dem einen Ende der 
Schiisse befestigten Platten sind nach auBen, die am anderen Ende der 
Schiisse befestigten Platten dagegen nach innen gekrummt und die 
Schiisse a b werden so zusammengesetzt, daB die nach auBen gekrummten 
Stirnflachen der Platten jedes Schusses in die nach innen gekriimmte Stirn- 
flache der Platten des benachbarten Schusses eingreifen. An dem Ende des 
einen Schusses a zweier benachbarter Schusse b ist ferner auBen auf den 
Seitenwangen ein achsgleich zu der Krummung der Platten des Schusses 
angeordneter zylindrischer Zapfen e vorgesehen, wahrend am anstoBenden 
Ende des benachbarten Schusses b auBen auf beiden Seitenwangen mit Hilfe 
eines senkrechten Bolzens / ein Biigel g schwenkbar befestigt ist, in dem 
zwei den Zapfen e zwischen sich fassende Backen h i angeordnet sind. Die 
Platten c d kónnen sich iiber die ganze Hóhe der Seitenwangen der 
Schusse erstrecken und einen Teil der Seitenwangen bilden. Ferner kann der 
Bugel g am freien Ende mit einer in der SchlieBlage auf die Backe h des 
Bugels g wirkenden Druckschraube k versehen sein.

81 e (89oi). 720428, vomr 13. 8. 30. Erteilung bekanntgemacht am 2.4.42. 
Gu te h o f f n u n g sh u t t e  Ob e rhausen  AG. in O b e rh aus en  (Rhld.). 
Einrichtung zum Heben und Senken der Schonklappe in Fórdergefafien. 
Erfinder: Dipl.-Ing. Paul Bachmann in Oberhausen-Sterkrade. Der Schutz 
erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Die Einrichtung hat eine schachtartige Kammer a, die am unteren 
Ende eine Austrittóffnung und am oberen Ende eine Eintragóffnung fiir das 
Gut hat. An die Austrittóffnung ist ein Rohr b angeschlossen, in das ein 
Zufuhrungsrohr c fur das Gas miindet, mit dem das Gut in der Kammer 
behandelt wird. Das Rohr b ist am unteren Ende durch eine an einer 
durch die Kammer hindurchgefuhrten yerschiebbaren Stange d befestigten 
Kegel e yerschlossen. Auf dem letzteren ruht ein Rohr / auf, welches in 
dem Rohr b verschiebbar ist. Das Rohr / hat im Bereich der Miindung des 
Rohres c Aussparungen g und in der Kammer a ist mit Hilfe eines Quer- 
steges h ein Gasverteiler i  so befestigt, daB er auf dem Rohr / aufliegt, 
wenn das Auslaufrohr b durch den Kegel yerschlossen ist. Infolgedessen 
strómt das Behandlungsgas aus dem Rohr c durch die Aussparungen g, das 

r J .  un(* den Gasverteiler i in die Kammer a, durchstrómt das in dieser 
befindliche Gut und tritt durch den am oberen Ende der Kammer vor- 
gesehenen Rohrstutzen k aus der Kammer. Wird das Rohr b durch Senken 
des Kegels mit Hilfe der Stange d geóffnet, dann yerschliefit das sich mit

1 s. Anmerkung Seite 344.

Auf der Schwenkachse a der Schonklappe b der FórdergefiiBe ist das 
eine Umlenkrad eines Kettentriebes befestigt, an dessen Kette ein Mit- 
nehmer c und der Kolben eines umsteuerbaren Dampfungszylinders d be
festigt sind. Auf der Hangebank ist an der Schachtwandung ein ausruck- 
barer Anschlag e fiir den Mitnehmer c angeordnet. Bei der Abwarts- 
bewegung des GefaBes wird infolgedessen die Kette durch den Anschlag e 
so bewegt, daB sie die Klappe b aufwarts schwenkt. Kurz bevor die Klappe
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die waagerechte Lage erreicht, in der sie durch eine Sperrklinke / selbst- 
tiitig vcrriegelt wird, wird der Anschlag e zurtickgezogen, so daB er den 
Mitnchmer c freigibt. Bei Ankunft des OefaBes an der Fiillanlage untertage 
wird die Klinke / durch einen ortsfesten Anschlag ausgeklinkt. Das in das 
GefaB fallende Fórdergut schwenkt alsdann die Klappe b nach unten, 
wobei der Dampfungszylinder d zur Wirkung kommt. Der Kettentrieb wird 
durch die Schonklappe gegen Beschadigung durch das Fórdergut geschutzt. 
Der Mitnchmer c kann mit einer Rolle g versehen und durch zwei U-fór- 
mige Schienen gefiihrt werden. Ferner kónnen die beiden Raume des 
DSmpfungszylinders d durch eine Leitung miteinander verbunden werden. 
in der ein einstellbares Ventil angeordnet ist.

81 e (89o2)- 720461, vom 4. 12. 37. Erteilung bekanntgemacht am 9.4.42. 
W agg on - Fa b r i k Ue rd ingen AG. in K r ef c 1 d-U e r d i ng e n. Kubel 
zum Befórdern von Schiittgui. Erfinder: Karl Wehrspan in Wanne-Eickel. 
Der Schutz erstrreckt sich auf das Land Osterreich. •

Der Kubel, der z. B. zum Befórdern von Kohle verwendet werden 
soli, hat einen oberen rechteckigen Rahmen, an dem kreisfórinig gekriimmte 
Enfeerungsklappen befestigt sind. Die zu den Drehachsen der Entleerungs- 
klappen parallel verlaufenden Wandungen des Rahmens sind der Kriiin- 
mung der Entleerungsklappen angepaBt, so daB diese beim óffnen unmittel
bar auf dem Rahmen gleiten. Die schwenkbaren Entleerungsklappen kónnen 
bekanntlich nach unten spitz zulaufen. Der Kubel ist in geóffnetem Zustand 
gar nicht oder nur wenig breiter ais in geschlossenem Zustand, so daB er 
auch durch kleine Luken in geóffnetem Zustand hindurchgefiihrt werden kann.

81 e (134). 720429, vom 17. 12. 40. Erteilung bekanntgcmacht am 2.4.42. 
Anton Wu sch i nge r  in Munchen-GroBhadern .  Drehbarer Sc/mell- 
\'erschlufi fur Hochbunker.

Die Austrittóffnung des besonders fiir Kohle, Koks usw. bestimmten 
Bunkers liegt in einem z. B. mit Hilfe eines Handgriffs drehbaren, kegeligen 
oder zylindrischen Hohlkórper a, dessen Drehachse annahernd parallel zur 
Fallrichtung des Sohiittgutes und auBerhalb der Austrittóffnung des Bunkers 
liegt. In dem Hohlkórper a ist eine Absperrflache b angebracht, die sich 
etwa iiber den halben Querschnitt des Hohlkórpers erstreckt und einen der 
StiickgróBe des Schiittgutes entsprechenden Abstand c vom Rand der Aus

trittóffnung des Bunkers hat. Der Abstand c kann veranderlich und der 
drehbare Hohlkórper unterhalb der Absperrflache ais Leitrohr ausgebildet

seiti.

8 1 e (130). 720430, voin 9. 3. 35. Erteilung bekanntgemacht am 2.4.42. 
A/S F red r i k s s t ad  mek.* Verks t e  d in F r e d r i k s t a d  (Norwegen).
Vorrichtung zum Abteilen bestimmter Mengen von Massengut von Zufuhr-
schachten.

Die Vorrichtung hat bekanntlich einen um eine quer zum Zufuhr- 
schacht liegende waagerechte Achse schwenkbaren Tisch, der an seinem 
dem Zufuhrschacht zugekehrten Ende mit einer nach unten ragenden, nach 
einer Zylinderflache gekriimmten Platte versehen ist. Die Erfindung besteht 
darin, daB der Tisch bei seiner waagerechten Lage die Offnung (bzw. den 
Kanał oder Schacht), durch die das aus dem Zufuhrschacht tretende Gut 
absturzen soli, ausfiillt bzw. absperrt. Die Drehachse des Tisches ist 
zwischen dessen Enden in einigem Abstand von diesen angeordnet.

B U C H E R S C H A U
Merkblatt fiir das Abdammen von Grubenbranden in Stein- 

kohlengruben, wenn die Gefahr einer Schlagwetter- 
explosion besteht. Mit Erlauterungen. Hrsg. vom 
Grubensicherheitsamt im Reichswirtschaftsministerium. 
12 S. Berlin 1941, Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh.
0,20 3tM, bei Mehrbezug Preisermafiigung. 

Verschiedene Explosionen, die sich wahrend der Ab- 
dammung von Grubenbranden ereigneten und durch die die 
Abdammungsmannschaften gefahrdet wurden, haben dem 
Grubensicherheitsamt im Reichswirtschaftsministerium Ver- 
anlassung gegeben, das genannte Merkblatt herauszugeben.

Fiir das Abdammen von Grubenbranden lassen sich 
keine allgemeingultigen Regeln aufstellen, es muB viel- 
mehr von Fali zu Fali je nach den vorliegenden Verhalt- 
nissen iiber die Art und Weise der Durchfiihrung der Ab- 
dammungsarbeiten entschieden werden. Hierbei ist zu be- 
achten, ob es sich um einen Grubenbrand auf einer schlag- 
wetterfreien Grube oder einer Schlagwettergrube und ob 
es sich bei dem Grubenbrand um einen »Flózbrand« oder 
einen »offenen Brand« handelt. Die Gefahr einer Explosion 
im Verlaufe der Abdammungsarbeiten ist immer dann ge
geben, wenn infolge Stórung der Wetterfiihrung die An- 
sammlung explosibler Gasgemische móglich ist. Diese 
kann entweder durch unsachgemaBes Vorgehen beim Ab
dammen oder auch ohne menschliches Zutun dadurch ent- 
stehen, daB infolge des Brandes Briiche fallen, dafi Wetter- 
tiiren durchbrennen, die Sonderbewetterung aussetzt oder 
dergleichen mehr. Ist nach den genannten Móglichkeiten 
mit einer Explosion zu rechnen, so miissen bei der Ab- 
dammung besondere VorsichtsmaBnahmen zum Schutze 
der Abdammungsmannschaften beobachtet werden, die in 
dem Merkblatt enthalten sind.

In derartigen Fallen muB man vor allen Dingen mit 
den Dammen so weit zuriickgehen, daB im Falle einer 
Explosion die Abdammungsmannschaften nicht mehr ge
fahrdet sind. Vor Errichtung der endgiiltigen Damme sind 
in gróBter Eile schnell herstellbare Vordamme von tun- 
lichst groBer Standfestigkeit zu errichten. Die Wetter- 
fiihrung darf nur dann gedrosselt oder umgestellt werden. 
wenn man ais sicher annehmen kann, daB durch diese

MaBnahme keine neuen Gefahren, wie Ansammlung von 
Schlagwettern, Ruckstau von Brandgasen oder Ubertreten 
von Brandgasen in andere Bauabteilungen hervorgerufen 
werden. Weiterhin wird gefordert, daB zwischen den Vor- 
dammen und dem Brandherd Gesteinstaubschnellsperren 
errichtet werden. Das SchlieBen der Vordamme im Ein- 
und Ausziehstrom hat nicht nacheinander sondern gleich
zeit ig zu erfolgen, damit bis zur Beendigung der Arbeiten 
an den Vordammen zur Vermeidung von Schlagwetter- 
ansammlungen eine hinreichende Durchliiftung des Brand- 
feldes gewahrleistet ist. Das Errichten der Hauptdamme, 
zu denen sich am besten Mauerdamme eignen, darf erst 
erfolgen, wenn seit dem SchlieBen der Vordamme langere 
Zeit ohne Explosion vergangen ist und eine solche nicht 
befiirchtet zu werden braucht. Wenn man allerdings mit 
einer Zerstórung des Vordammes durch eine Explosion 
nicht zu rechnen braucht oder im Falle einer Zerstórung 
aus besonderen Griinden eine Gefahrdung der Mann- 
schaften nicht eintritt, kann mit dem Errichten der Haupt
damme sofort nach dem SchlieBen der Vordamme be- 
gonnen werden. Bredenbruch.

Zur Besprechung eingegangene Bucher.
Bader, Joseph: Forschung und Forschungsinstifute. Eine Monographie der 

technisch-wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen. T. 1: Der Staat 
ais Forscher. Mit einem Geleitwort von C. Krauch.  (Die Bucher der 
Deutschen Technik, hrsg. vom Haus der Deutschen Technik e. V.) 
191 S. mit 1 Bildnis. Miinchen, Verlag der Deutschen Technik GmbH. 
Preis geb. 12 tft.il; Sonderpreis 9,60 ZUM fiir die Mitglieder und Dienst
stellen des NSBDT., die Mitglieder des Vereins »Haus der Deutschen 
Technik e. V.« und die Dienststellen des Hauptamtes fiir Technik. 

Hassę,  A. und ,K. H o r s t :  Die Praxis der Larmbekampfung in gewerb- 
lichen Betrieben. 160 S. mit 84 Abb. Berlin, Otto Elsner. Preis in 
Pappbd. 3,60 M (.

Jenny,  Hans: Der schweizerische Kohlenhandel. 230 S. mit Abb. Basel.
Miinster-Verlag AG.

Krutzsch ,  Werner: Wasser, Kohle, 01. Ausgewahlte Untersuchungsvor- 
schnften zur Kontrollc technischer Betriebe. Hilfsbuch fiir den Labora- 
toriumsgebrauch. 3.,erw.Aufl. 219 S. Berlin. Herausgeber:ScheringAG. 

Leick,  J.: Das Wasser in der Industrie und im Haushalt. (Technische Fort- 
schrittsberichte, Bd. 33.) 3„ durchges. Aufl. 137 S. mit 27 Abh 
Dresden, Theodor Steinkopff. Preis geh. 8 3tM, geb. 9 9tM. 

Magde f r au ,  Kari: Paliiobiologie der Pflanzen. 396 S. tnit 305 Abb. Jena, 
(j ustav Fischer. Preis geh. 24 JIM . geb. 26 SIM.

unt* Chemie. Leitfaden fiir Bergschulen. 4. Aufl. 
167 S. mit 133 Abb. Berlin, Springer-Verlag. Preis geh. 3,90 ft.H.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U '
(Eine Erhlarune der̂  Abkurzungen ist in Nr. 1 aut den Seiten 14-16 v.rd/fentlichl. * bedeutet Text- oder Tafolabbildungen.)

Lagerstatte. Erórterung einiger Besonderheiten des Vor- 
kommens. Beschreibung des westlichen und des óstlichen 
I eils des Steinkohlengebietes.

Bergtechnik.

Abbau. Schlochow, Ernst: W ir t scha f t l i che r  Abbau

yfnlof MZrontSc-ta^ en un^er dem Mergel.  Gluckauf 78 
(1 >4_) Ni.22 S. 301 08*. Nach kurzer Schilderung der

Geologie und Lagerstattenkunde.
Steinkohle. Wassileff, Georg N .: Bei trag zur Un te r 

suchung und Systemat ik der S te inkoh len f lóze  der 
»Ste inkoh len lagers ta t te  des Balkans«. Berg- u. 
huttenm. Mh. 90 (1942) Nr. 5 S. 57/64*. Die Grenzen der

1 Einseitig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 9MI
fur das Yierteljahr zu beziehen.
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Griinde, die zu einer erneuten Ausrichtung eines Rest- 
stiickes im Ostfeld der 5. Sohle der Schachtanlage 
Beeckerwerth gefiihrt haben, werden der Zuschnitt und das 
angewandte Abbauverfahren beschrieben. Aus dem Ver- 
gleich der jetzigen Fórderung und Leistung mit der vor 
einigen Jahren erzielten, geht klar hervor, daB mit Hilfe 
der neuzeitlichen Abbau- und Versatzverfahren trotz erheb- 
licher Kosten fiir die nochmalige Ausrichtung ein wirt
schaftlicher Abbau von Flózen, dereń Verhieb sich vor 
einigen Jahren nicht lohnte, móglich ist.

Fórderung. Trott, K.: U p t i s c h - a k u s t i s c h e
Schach ts ignalan lagen .  Elektr. im Bergb. 17 (1942) 
Nr. 2 S. 26/27*. Schaltbilder und Wirkungsweise einer Ein- 
schlag- und einer Fertigsignalanlage, von denen die zweite 
den wesentlichen VorteiL bietet, dafi ein gegebenes Signal 
sofort widerrufen werden kann.

Philippi, W.: E lek tr ischer  Antr ieb  der Fiill- 
anlage einer G e faB fó rderung .  Elektr. im Bergb. 17 
(1942) Nr. 2 S. 21/23*. Arbeitsvorgange am Fiillort. Schil- 
derung des Wesens und der Arbeitsweise einer Gefafi- 
fórderanlage sowie der Antriebe der Fiillorteinrichtungen 
zum Beschicken der FórdergefaBe unter besonderer Be- 
riicksichtigung der Kohlenschonung.

Weddige, Alfred, und Knaack: Weitere E r fahrungen  
mit neuen Haup ts t recken-Akkumu la to r  loko- 
motiven. Gliickauf 78 (1942) Nr. 22 S. 310/11*. Bericht 
iiber die Erfahrungen mit den Lokomotiveń der Firma 
Heinrich Bartz in Dortmund-Kórne nach dreieinhalb- 
jahrigem Einsatz auf der Zeche Mansfeld: Leistung, 
Lebensdauer der Batterien, Betriebskosten.

Rex, F.: Sch lagwettergesch i i tz te  Verbund-
lokomot iven  im S te inkoh lenbergbau .  Elektr. im 
Bergb. 17 (1942) Nr. 2 S. 17/20*. Die Beschreibung 4 be- 
wahrter Bauarten von Verbundlokomotiven zeigt, daB diese 
die wirtschaftlichen Vorteile der Fahrleitungslokomotive 
ausnutzen und hinsichtlich der Schlagwettersicherheit der 
reinen Batterielokomotive mit Schlagwetterschutz gleich- 
gesetzt werden kónnen.

Kuhlmann: Der elektr ische Antr ieb  von Ketten- 
fórderern. Elektr. im Bergb. 17 (1942) Nr. 2 S. 23/26*. 
Durch Vorschaltung geeigneter Rutschkupplungen kann der 
einfache elektrische Antrieb durch Drehstrommotor mit 
Kafiglaufer fiir Ketten- und Seilfórderung untertage be- 
triebssicher gestaltet werden.

Bergschulwesen. Kaiser, A. und Stutzmann, E.: Neue 
Lehr- und Lernm i t te l  zur Begr i i ndung  der Best- 
form beim Setzen eines mit  Bergen verf i i l l ten 
Holzkastens. Bergbau 55 (1942) Nr. 11 S .111/15*. Uber
blick iiber den Ausbildungsgang des Berglehrlings. Ein- 
gehende Schilderung des Unterrichtsverfahrens zur Er- 
lernung der richtigen Ausbauweise, im besondern beim 
Setzen eines Holzkastens.

Schantz, W .: Anschauung  im Bergschulunter- 
richt. Bergbau 55 (1942) Nr. 11 S. 115/20*. Mit dem kurzeń 
AbriB sollen Hinweise gegeben werden, wie es mit ein- 
fachen Mitteln móglich ist, die dringend nótige Gestaltung 
des Unterrichts nach der praktischen Seite hin zu fórdern.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Veh, P. O.: D ie S t r ah lu ng le u ch tende r  Flammen. 

Forschungsergebnisse und ihre A nw endu ng  auf 
Kesselfeuerungen. Arch. Warmewirtsch. 23 (1942) Nr. 3
S. 61/64*. Die Warmestelle Dusseldorf des Vereins 
Deutscher Eisenhiittenleute hatte sich zur Aufgabe ge
macht, dem Wesen der Flamme durch Versuche naher zu 
kommen und die im Schrifttum bisher bekannt gewordenen 
Ansichten nachzupriifen. Der an den Versuchen mafi- 
geblich beteiligte Verfasser berichtet hier kurz iiber die 
gewonnenen Erkenntnisse.

Koch, Wilhelm: Gas stat t  ÓI fiir Kohlenstaub- 
ziindung. Arch. Warmewirtsch. 23 (1942) Nr. 3 S. 57/59*. 
Die Kriegsverhaltnisse verlangen die Ausschaltung jedes 
vermeidbaren Ólverbrauchs. Die fiir das Entziinden von 
Kohlenstaubfeuerungen entwickelten Muffeln eignen sich 
nicht in allen Fallen. Daher wird hier iiber die erfolg- 
reiche Umstellung von 01- auf Gasziindfeuerungen in zwei 
Grofikraftwerken berichtet, fiir die Kohlenstaubziind- 
muffeln wegen Magerkeit des Brennstoffes nicht in Frage 
kamen.

Kruftwerke. Matthaei, G. A.: Neuar t ige  Brenn- 
k a m m e r  f i i r  S t a u b k e s s e l .  Arch. Warmewirtsch. 23 
(1942) Nr. 3 S. 53/55*. Untersuchungen der Strómungs- 
verhaltnjsse in verschiedenen Brennkammern haben zur 
Entwicklung einer neuen hier beschriebenen Brenn-

kammerform gefiihrt, mit dereń Hilfe Aschenansatze an 
den Beriihrungsheizflachen vermieden werden sollen.

Peters, H.: A usnu tzung  von S 0 2-Gasen in La 
M o n t - A b h i t z e k e s s e l n .  Warme 65 (1942) Nr. 19
S. 169/72*. Ausbildung und Anordnung der Kessel und 
ihre Eingliederung in die Schwefelofenanlage. Betriebs- 
erfahrungen iiber die Vermeidung von Saureangriffen auf 
die Rohre sowie beim Anfahren und Abstellen des Kessels.

Hansen: D e r  K l e i n t u r b o s t r o m e r z e u g e r .
Warme 65 (1942) Nr. 19 S. 173/76*. Beschreibung des Auf- 
baus und der Einstellung des Dampfreglers. Erórterung der 
Verwendung der Kleinturbostromerzeuger ais Haupt- und 
Notstromquellen, wobei kurz auf die selbsttatigen Dampf- 
ventile und Notstromschalter eingegangen wird. Zum 
SchluB wird die Anwendung der Kleinturbinen ais Not- 
antriebe in Kesselhausern gestreift.

Stromrichter. Kluge, Werner: Le is tungsgrenzen  
der G l i ihkathoden-Stromrich tgefaBe .  Elektrotechn. 
Z. 63 (1942) Nr. 17/18 S. 201/07*. Behandelt werden die 
physikalisch-chemische Struktur und Wirtschaftlichkeit der 
Gliihkathoden, die Ventilwirkung in gasgefiillten Róhren, 
Hochstromróhren, Hochspannungsróhren, Kaskadenróhren, 
Róhren mit Steuergitter, die Steuerleistung, innere Verluste 
und Lebensdauer. Dabei wird in allen Fallen auf gesicherte 
Beobachtungs- und Erfahrungstatsachen aus der Praxis 
zuriickgegriffen.

Betriebsmittelpjlege. Seidel, H.: D ie Betr iebsmittel- 
pflege ais wicht iges  Mit te l  der Fert igung.  Z. VDI 86 
(1942) Nr. 17/18. S. 271/73. Erórterung der mannigfaltigen 
Aufgaben auf diesem Gebiet. Sie erstrecken sich auf die 
Schaffung einer besonderen Ausbesserung und Instand- 
haltungsabteilung, die Instandhaltung von Werkzeug- 
maschinen und Werkzeugen, der elektrischen Ein- 
richtungen und Antriebe sowie der baulichen Anlagen. 
Auch die VersehleiBforschung kann von dem Betriebs- 
mann mit Vorteil ausgewertet werden.

Chemische Technologie.
Teer. Becker, Hermann: Genera tor-Kal tgas  und 

Teererzeugung aus rhein ischer  Braunkohle .  Braun
kohle 41 (1942) Nr. 19 S. 205/12*. Kennzeichnung der 
Braunkohlengenerator-Kalt-HeiBgase. Generatoranlagen: 
Schwelschacht, Staub- und Wassermantel; Wind, Stand und 
Riickstand; Gasabzugstemperatur, Leistung; Entstauber 
und Gasleitung. Entteerungsanlagen: Entteerung; Gas- 
kiihlung; Abwarmeverwertung; Gaswasserbeseitigung. 
(SchluB folgt.)

Teeról. Hoffmann, Heinrich: D ie Dest i l l a t ion  des 
Ste inkoh lenteeró ls in der Blase mi t  Rekt i f iz ier- 
kolonnen. Teer u. Bitumen 40 (1942) Nr. 5 S. 95/108*. 
Geschichtlicher Riickblick. Theoretische Betrachtungen und 
Entwicklung der Destillationstechnik. Grundsatze der 
Arbeitsweise. Aufbau der Teeróldestillationsanlage. Einzel- 
heiten der Rektifizierkolonne. Ausfiihrung der Ólblase. 
Gang der Teerverarbeitung.

Schmiermittel. Buddemeier, E.: D ie Bewertung  der 
Schmie rsto ffnormen fiir die Ó lauswah l  in der 
Praxis. Ol u. Kohle 38 (1942) Nr. 18 S. 489/515*. Kenn- 
daten fiir die Beurteilung der Giite von Schmierólen und 
Fetten fiir Bergwerks- und Hiittenmaschinen: 1. Schinier- 
óle fiir ortsfeste und Fahrzeugmotoren. 2. Ole fiir Ver- 
dichter. 3. Zylinderól fiir Dampfmaschinen. 4. Dampf- 
turbinenól. 5. Fette fiir Walzenlager.

Recht und Verwaltung.
Bergrecht. Schliiter, W ilhelm: D a s  B e r g r e c h t  i m 

ElsaB einst und heute mit e inem Uberb l ick  i iber 
den elsassischen Bergbau. Ó1 u. Kohle 38 (1942) Nr.15
S. 399/407. Einleitung (Geschichte des ElsaB und seines 
altesten Bergrechts). Die neuere franzósische Berggesetz- 
gebung. Die Grundziige des franzósischen Berggesetzes 
von 1810 iiber das Bergwerkseigentum. Das elsaB-loth- 
ringische Berggesetz von 1873. Rechtszustand nach dem 
Versailler Diktat von 1919. Bergbau im ElsaB. Das neue 
Bergrecht im ElsaB nach der Verordnung von 1941.

Wirtschaft und Statistik.

Energiewirtschaft. Friedrich, A.: M óg l i chke i ten  der 
europaischen Energ iewirtschaf t .  Wirtschaft und 
Arbeit 11 (1942) Nr. 4 S. 88/91. Ausgehend von der Fest- 
stellung, daB die gegenwartigen energiewirtschaftlichen 
Ausbauarbeiten nicht ais kriegsbedingt anzusehen seien, 
weil nach Beendigung des Krieges der Energiebedarf 
weiter wachsen werde — was im einzelnen naher dar- 
gelegt wird —, gibt der Verfasser einen Uberblick iiber
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den Anteil Europas an den Energiegrundlagen der Erde. 
Er kommt zu der tróstlichen Feststellung, daB auf Jahr- 
hunderte hinaus Europa mit einer Verknappung der 
Energieversorgung nicht zu rechnen brauche. Die Schaffung 
eines einheitlichen europaischen Wirtschaftsraumes werde 
die Lósung der noch offenstehenden energiewirtschaft- 
lichen Aufgaben erleichtern. Ein wichtiges Mittel hierzu 
bildet der groBriiumige Ausbau von Fernleitungen fiir die 
Ubertragung von Strom und Gas.

Kriegswirtschaft. Drews, M .: K a m p f  m i t  En g -  
piissen — d a s  Wir tschaf tsprob lem der USA. Wirt
schaftsdienst 27 (1942) Nr. 18 S. 290/91. Der Verfasser 
zeigt an der Entwicklung der Kriegsausgaben der USA. und 
an den Hemmungen fiir die reibungslose Durchfiihrung der 
aufgestellten Riistungsprogramme, daB die aufgetretenen 
Schwierigkeiten nicht allein der an sich verstandlichen Des- 
organisation einer Wirtschaft, die sich in kurzer Zeit von 
der Herstellung von Verbrauchsgiitern auf die Produktion 
von Riistungsmaterialien umstellen solle, zuzuschreiben 
seien. Vielmehr seien dem Produktionswillen einer nicht 
vorbereiteten Industriewirtschaft Grenzen gesetzt durch 
Faktoren, die man in leichtfertiger Weise iibersehen hat. 
Uberall bestehe schon ein fiihlbarer Mangel an Arbeits- 
kriiften, und der Verkehrssektor erweise sich langsam ais 
einer der entscheidenden Engpasse. Die amerikanische 
Wirtschaft befinde sich in einer ganzlichen Umstellung mit 
allen Folgen fiir das zivile Wirtschaftsleben, die sich not- 
wendigerweise daraus ergeben.

Wirtschaftslenkung. Kastenholz, J.: G r e n z e n  d e r  
Lenkung?  Europa-Kabel 2 (1942) Nr. 48. Der Verfasser 
untersucht die Frage nach den Grenzen der Wirtschafts- 
lenkung, indem er diese der totalen Staatswirtschaft und 
der absoluten Privatwirtschaft gegeniiberstellt. Die totale 
Staatswirtschaft habe ihre Grenze in der niedrigerien 
Produktivitat des Arbeits- und Materialeinsatzes, weil jede 
reine Funktionarwirtschaft auf die Dauer zu teuer arbeite. 
Fiir die absolute Privatwirtschaft liege die Grenze in der 
Gefahr, daB sie auf lange Sicht mit Sicherheit in ein all- 
gemeines soziales und wirtschaftliches Chaos fiihre. Fiir 
die wirtschaftspolitische Steuerung und Lenkung be- 
stiinden demgegeniiber nur Grenzen fiir die Anwendbarkeit 
der einzelnen Lenkungsmittel, nicht aber des Systems 
selbst.

Berufsausbildung und Erziehung. Marcks, G. A .: D e r 
Ausb i ldungsberuf .  Berufsausbildung in Handel und Ge- 
werbe 17 (1942) Nr. 4 S. 97/103. Bei der groBen Bedeutung 
einer gediegenen Berufsausbildung auch wahrend des 
Krieges kann es nur begriiBt werden, wenn der Verfasser 
einmal den Versuch macht, in Betrachtung zu dereń Me- 
thodik die grundsatzlichen Probleme der Berufsordnung 
in móglichst anschaulicher Art darzulegen. Auf diese 
Weise vermittelt er allen an der Berufserziehung unmittel
bar und mittelbar beteiligten Stellen eine Ubersicht dar- 
iiber, welche berufskundlichen Erkenntnisse aus der 
Ordnungsarbeit zu ziehen sind und in welcher Form diese 
Erkenntnisse bei anderen laufenden Arbeiten angewandt 
werden.

P E R S Ó N L I C H E S
Der Bergassessor Dr. Korkisch vom Bergamt Briix 

ist zum Bergrat daselbst ernannt worden.

Eingewlesen worden sind:
der Oberbergrat ais Mitglied des Oberbergamts Frei

berg (Sa.) Braun in eine freie Planstelle eines Oberberg- 
rats ais Abteilungsleiter daselbst,

der bei der Bayerischen Berginspektion Zwdbriicken 
kommissarisch beschaftigte Bergrat Neuhaus vom Berg- 
revier Bochum 1 unter Versetzung an die genannte Berg
inspektion in die Planstelle des Ersten Bergrats daselbst, 

der beim Thiiringischen Bergamt Altenburg kommis
sarisch beschaftigte Bergrat Dr.-Ing. IUner vom Ober- 
bergamt Halle (Saale) unter Versetzung an das genannte 
Bergamt in die Planstelle des Ersten Bergrats daselbst.

Der bei der Regierung des Generalgouvernements in 
Krakau kommissarisch beschaftigte Oberbergrat ais Mit
glied des Oberbergamts Dortmund Spannagel  ist in das 
Generalgouvernement versetzt worden.

Ernannt worden sind:
der Bergrat Dr.-Ing. Bax mit Wirkung vom 1. Marz 

zum Ersten Bergrat bei der Berginspektion Miinchen,
der Bergrat Barth mit Wirkung vom 1. Juni zum 

Ersten Bergrat bei der Berginspektion Bayreuth.

Der Dipl.-Ing. Janssen ist am 1. Marz zum Betriebs- 
direktor der Saargruben-AG., Steinkohlenbergwerk Ens- 
dorf/Viktoria ernannt worden.

Der Dipl.-Ing. Dr. E is f  e lder ist am 15. April in die 
Dienste der Bergschule Saarbrucken ais Bergschullehrer 
eingetreten.

Der Bergassessor Oberregierungsrat Koska ist auf 
seinen Antrag aus dem Reichsdienst entlassen worden, um 
eine Beschaftigung ais Hauptabteilungsleiter bei der Reichs- 
vereinigung Kohle zu iibernehmen.

Dem Prasidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur 
Fórderung der Wissenschaften, Generaldirektor der Ver- 
einigten Stahlwerke, Dr. Albert Vóg le r ,  ist die Goethe- 
Medaille fiir Kunst und Wissenschaft verliehen worden.

Gestorben:

am 31. Mai der Bergassessor Paul Wiesner,  Betriebs- 
direktor der Saargruben-AG., Grube Puttlingen (Saar), im 
Alter von 40 Jahren.

& m in 3 e u t f ( t ) e i :  ^ecgteute

Untergruppe Essen.

Bei der Sitzung der bisherigen Bezirksgruppe Ruhr- 
Aachen des VDB. muBte gemaB der Anordnung 7/41 des 
NSBDT. vom 23. Dezember 1941 die Aufteilung dieser Be
zirksgruppe in die 4 Bezirksverbande der Gaue: Essen, 
Westfalen-Nord, Westfalen-Siid und Kóln-Aachen erfolgen. 
Der bisherige Vorsitzende der Bezirksgruppe Ruhr-Aachen, 
Herr Grubeninspektor vom Bruck,  hat bei dieser Ge- 
legenheit sein Amt niedergelegt.

Der Vorsitzende des VDB., Herr Oberbergrat von 
Velsen, und der Geschaftsfiihrer, Herr Bergassessor 
Wiister, haben der langjahrigen aufopferungsvollen Tatig
keit des ausscheidenden Vorsitzenden der Bezirksgruppe 
Ruhr-Aachen, der aber selbstverstandlich nach wie vor 
stellvertretender Vorsitzender des Gesamtvereins bleibt, in 
besonders herzlichen Worten gedacht.

Der Leiter der Untergruppe Essen, Herr Bergassessor 
Rauschenbach, teilte mit, daB die Untergruppe Essen ihr 
Mitglied vom Bruck in dankbarer Anerkennung seiner 
jahrzehntelangen Mitgliedschaft und vorbild!ichen treuen 
Mitarbeit zum Ehrenm i tg l ied  ernannt hat.

Verein Deutscher Bergleute 
Die Geschaftsfiihrung

Bezirksverband Gau Oberschlesien.

Freitag, den 12. Juni, 18.30 Uhr, findet im Saale des 
Werkhotels zu Karwin ein Lichtbildervortrag statt. Es 
spricht Herr Diplom-Bergingenieur Paul Góbe l ,  Kattowitz. 
iiber das Thema »Erfahrungen mit eisernen Grubenstempeln 
und Strebbruchbau mit Reihenstempeln in Oberschlesien«. 
Zu diesem Vortrag sind die Mitglieder wie auch dereń 
Berufskameraden herzlichst eingeladen.

Leus chner,
Leiter des Bezirksverbandes Gau Oberschlesien.

Bezirksverband Siid-Hannover-Braunschweig.

Untergruppe Hannover.

Sonnabend, den 27. Juni, 19.15 Uhr, findet im Arzte- 
haus Hildesheimer Str. 23, StraBenbahnhaltestelle Schau- 
spielhaus, ein Vortrag des Herm Dipl.-Ing. Bredenbruch 
iiber das Thema »Entstehung, Verhiitung und Bekampfung 
von Branden im Bergbau untertage« statt (ohne Damen). 
AnschlieBend kameradschaftliches Zusammensein. Wir bitten 
um rege Beteiligung. Berufskameraden, die noch nicht Mit
glieder sind, sind herzlich willkommen.

Gr imm, Leiter der Untergruppe Hannover.

Nachruf.

Am 24. Mai starb unser Mitglied Herr Steiger Paul 
Bein, Verbindungsmann der Schachtanlage Friedrich 
Thyssen 2/5. Wir verlieren in dem Verstorbenen ein eifriges 
und treues Mitglied. Sein Andenken werden wir in Ehren 
halten.

Untergruppe Hamborn des Bezirksverbandes 
Gau Essen.


