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Uber die pyrogene Zersetzung des Steinkohlengases bei der Retortenverkokung.
Von Dr. Heinrich Main z, Castrop-Rauxel.

(Mitteilung des Hauptlaboratoriums der Klóckner-Werke AG., Abtlg. Bergbau, Castrop-Rauxel.)

Die Frage, ob schonende oder krackende Behandlung 
der Destillationsgase bei der Hochtemperaturverkokung zu 
empfehlen sei, ist meist von der Seite der Benzol- und 
Homologenerzeugung ais der Haupttragerin der Wirtschaft
lichkeit betrachtet worden, wahrend der Zusammensetzung 
und Menge des Teers und des Gases nur wenig Beachtung 
geschenkt wurde. Die*Erhóhung der Homologenerzeugung 
hat zweifellos ihre Berechtigung fiir die Kokereibetriebe, 
bei denen das UberschuBgas in erster Linie nach dem 
Heizwert beurteilt wird. In den meisten Fallen wird es des
halb richtiger sein, die schonende Behandlung der Destil
lationsgase durchzufiihren.

Wird der Wert des UberschuBgases dagegen nicht aus- 
schlieBlich nach dem Heizwert bemessen, sondern, wie es 
fiir die Gaszerlegung der Fali ist, auch nach dem hóchst- 
móglichen Wasserstoffgehalt, dann ist zu priifen, ob es 
unter den gegebenen Rohstoffverhaltnissen vom volks- und 
werkswirtschaftlichen Gesichtspunkt vorteilhafter ist, durch 
weniger schonende Behandlung der Deslil’ationsgase einen 
maximalen Wasserstoffgehalt im Koksgas u. U. auf Kosten 
eines Teiles der Benzolhomologen zu erzielen oder durch 
schonende die Homologen zu erhalten und sich vielleicht. 
mit einem geringeren Wasserstoffgehalt zu begniigen.

Die Aufgabe vorliegender Untersuchung war, fiir eine 
Kokereianlage, die ihr Gas der Gaszerlegung zufiihrt, die 
wirtschaftlichsten Zersetzungsbedingungen fur die Er- 
reichung eines moglichst wasserstoffreichen Gases unter 
Beriicksichtigung des Anfalles der iibrigen Kohlenwert- 
stoffe verschiedener Kohlen festzustellen.

Da den Betriebsuntersuchungen auBere Schwierig
keiten entgegenstanden, wie wechselnde Zusammensetzung 
der Einsatzkohle, Ubertritt von Rauchgasen und Luft durch 
die Kammerwande in das Koksgas, in seinem Energie- 
gehalt schwankendes Batterieheizgas, Gasdruckverande- 
rungen wahrend der Garung u. a. m., wurde zur labora- 
toriumsmaBigen Verkokung geschritten. Dies schien des- 
wegen besonders angezeigt, weil erwartet wurde, daB 
durch gleichmaBige Beheizung der gleichen Einsatzkohlen 
das ursprungliche Kohlengas die auftretenden Verande- 
rungen klarer erkennen lieB.

Bei der Auswahl einer geeigneten Destillationseinrich- 
tung entschied man sich unter Beriicksichtigung der zahl- 
reichen im Schrifttum beschriebenen yerfahren1 fiir die von

1 Bauer, Diss. Rostock 1906; See l kop f ,  Gluckauf 66 (1930) S. 989 u. 
1029; Muschenb o m , Brennstoff-Chem. 8 (1927) S. 138; B ruggemann .  
Brennstoff-Chem. 9 (1928) S. 59: Hess le r ,  Oas- u. Wasserfach 76 (1933) 
S. 881: S ladek.  Brennstoff-Chem 15 (1934) S. 1; J enkne r ,  K u h l w e i n u .  
Hof fmann,  Gluckauf 70 (1934) S. 473: Scheeben,  Techn. Mitt. Krupp 
Forsch -Ber. 4 (1941) S. 183.

Jenkner1 benutzte Retorte mit Krackaufsatz, weil diese 
eine gut einstellbare Krackung der Destillationsgase und 
-dampfe ermoglicht, so daB es gelang, durch Veranderung. 
der Kracktemperatur die Zersetzung, die diese Stoffe im 
Koksofen durch Koks, Ofenwand und Gassammelraum 
erleiden, auch laboratoriumsmaBig gut nachzuahmen und 
den jeweiligen Betriebsverhaltnissen anzupassen. Ein 
weiterer Vorzug dieser Methode lag darin, daB die er- 
haltene Koksmenge fiir eine physikalische und chemische 
Untersuchung ausreichte.

An Stelle der von Jenkner benutzten Retorte mit einem 
Einsatz von 8 kg wurde eine solche von 1,2 kg Kohle be
nutzt. Infolge des geringen Einsatzes fiel mengenmaBig 
weniger Teer an, so daB fiir die Teerabscheidung schon 
ein elektrischer Entteerer ausreichte. Ferner konnte statt 
des erforderlichen Gasometers von 3 m3 Inhalt ein vor- 
handener Aspirator von 500 1 Inhalt benutzt werden.

Fiir genaue Gasuntersuchungen reichten die mit einem 
Einsatz von 1,2 kg feuchter Kokskohle anfallenden Gas- 
mengen von 350—450 1 gut aus. Der geringe Anfall an Teer 
und Benzol gestattete dagegen nicht — abgesehen von der 
quantitativen Bestimmung — weitere Untersuchungen 
dieser Stoffe anzustellen. Hierfiir hatte sich am besten 
eine Retorte mit einem Einsatz von 3,5-4 kg geeignet. 
Die fiir die Versuche gewahlte Anordnung ist aus Abb. 1 
ersichtlich.

D icht igke i t .
Vor der Versuchsdurchfiihrung ist es notwendig, die 

Apparatur auf vollstandige Dichtigkeit zu uberpriifen. Nach 
Durchprobieren des bekanntesten Dichtungsmaterials 
wahlte man Ringscheiben von U/2 mm Dicke aus Kupfer 
fiir die eisernen Dichtungsflachen. Die einsatzfertige Re
torte mit Krackaufsatz wurde unter einem Druck von
100 mm Hg abgepreBt und nur dann in den Ofen eingesętzt, 
wenn sie vollstandig dicht war. Nur so konnte erwartet 
werden, daB die Retorte wahrend der Destillation bei der 
thermischen Beanspruchung des Materials bis 1000° und 
einem Uberdruck von 20 mm Hg dicht blieb. Nach drei- 
maliger Verwendung der Kupferdichtungen wurden diese 
ausgewechselt, da sonst leicht Undichtigkeiten die miih- 
samen Vorbereitungen zunichte machten.

Aufhe izung .
Vorversuohe mit Krackaufsatz hatten gezeigt, daB 

sich mit der kleinen Retorte am leichtesten uberein- 
stimmende Ergebnisse erzielen lieBen, wenn man die ge- 
fiillte Retorte nicht gleich in die auf 1000° vorerhitzten

' Gluckauf 70 (1934) S. 1165.

A = Retortenofen, B= Krackofen, a = Retorte, 
b = Krackaufsatz, c=Destillationsaufsatz, 
d = Kuhler, e = Auffanggefafi fur Teer 

und Kondensat, f =  Elektr. Entteerer, g = Ver- 
bindungsstiick, h =  Wattefilter, i=U-Róhrchen 

mit CaCl2, k = Waschflasche mit HiSOt ,
l =  Waschflasche mit Cadmiumazetat, 

ml und m2 =  Manometer mit Quecksilber,
o = Gefafi mit A-Kohle fur Benzoladsorption 

p =  óasmesser, q=Temperaturmefistellen.

Abb. 1. Yersuchseinrichtung.
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elektrischen Ofen einsetzte (Abb. 2), sondern gemaB Abb. 3 
den Verkokungsofen auf etwa 300° vorwarmte und den 
Krackofen auf 1000° aufheizte.
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Abb. 2. Alte Aufheizungsart.

Nachdem die Retorte mit Krackaufsatz eingesetzt war, 
fiel die Temperatur des Verkokungsofens auf etwa 200°, 
wahrend die Temperatur im Krackaufsatz nach anfang- 
lichem Absinken sehr schnell anstieg. In etwa 20—40 min 
konnten hierin die jeweils gewiinschten Kracktemperaturen 
von 600—900° erreicht werden. Erst wenn die Kracktem- 
peratur konstant war, wurde mit der Aufheizung des Re- 
tortenofens (Abb. 3) begonnen. In der Zwischenzeit hatte 
sich die Retortenwand auf etwa 280—300° erwarmt, wobei 
die Destillation der Feuchtigkeit der Kohle lebhaft einsetzte.
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Abb. 3. Neue Aufheizungsart.
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Die Aufheizung nach Abb. 3 schien notwendig, weil 
sich gezeigt hatte, daB der Weg der Destillationsgase in 
der kleinen Retorte nicht lang genug war, um die ther- 
mische Zersetzung der Teerdampfe im gleichen MaBe her- 
beizufiihren, wie es im Betrieb der Fali ist. Im Koksofen 
betragen im allgemeinen die Temperaturen im Gassammel
raum nach der Beschickung etwa 650—700° und steigen 
dann bis zu Ende der Garungszeit auf etwa 800—900°, so 
daB die in der Hauptsache zwischen 450—650° entweichen- 
den Teerdampfe auf jeden Fali mit den heiBen Ofenwanden 
in Beriihrung kommen und auch den heiBen Gassammel
raum passieren miissen. Bei den Retortenverkokungen ohne 
Krackaufsatz trat eine thermische Zersetzung, wie weiter 
unten gezeigt wird (s. Zahlentafeln 7—9), nicht im betriebr 
lichen AusmaB ein. Beim Einsatz in den gemaB Abb. 2 auf 
1000° vorerhitzten Verkokungsofen und einer Kracktempe- 
ratur von 850° war die Krackung geringer ais die im 
Betrieb. Der Grund hierfiir lag in der hohen Entgasungs- 
geschwindigkeit, wodurch die Dampfe schnell an der Re
tortenwand vorbeistrichen und wobei auBerdem die Krack- 
zone wahrend der Hauptteerentwicklung nicht hoch genug 
erhitzt war. Aus diesem Grunde war die thermische Zer
setzung zu gering und die Teerausbeuten wurden regel- 
maBig zu hoch. Bei den angefiihrten Yersuchen nach

Abb. 3 b r a c h t e  m a n  den Krackaufsatz schon vor Beginn der 
D e s t i l l a t i o n  a u f  d i e  e r f o r d e r l i c h e  Zersetzungstemperatur. 
Durch die Strahlungs- und Leitungswarme des Krackofens 
wurde auBerdem der Retortendeckel schnell so hoch er
hitzt, daB bereits die ersten Schwelprodukte die eingestellte 
Z e r s e t z u n g s z o n e  passieren muBten. Bei dieser Versuchs- 
a n o r d n u n g  w a r  d i e  t h e r m i s c h e  Zersetzung der Dampfe 
u n d  Gase hauptsachlich in die vorerhitzte Krackzone ver- 
legt, so daB alle Destillationsprodukte der Hochtempe- 
ratu’rverkrackung unterworfen wurden. Die Verkokung war 
beendet, wenn bei einer Temperatur von 1000° an der Re- 
tortenauBenwand d e r  Gasanfall a u f  unter 3 l/h gesunken 
war, was nach e t w a  8 h eintrat. *

Bei der Destillation gemaB der Aufheizungskurve in 
Abb. 2 sank die Temperatur an der Retortenwand nach 
dem Einsetzen der Retorte auf etwa 700° und stieg dann 
weiter, so daB schon nach kurzer Zeit die Endtemperatur 
von 1000° erreicht war, wahrend die Temperatur im Krack
aufsatz auf etwa 450-470° fiel und die gewunschte Krack- 
temperatur erst erreicht wurde, nachdem die Hauptmenge 
an Teer bereits abdestilliert war.

Das Einsetzen der Retorte in den kalten Ofen, das 
Oberstiilpen des zweiten heiBen Ofens iiber den Krack
aufsatz, das Festschrauben des De%tilIationsaufsatzes und 
das AnschlieBen an die Absorptionsapparatur muBte schnell 
geschehen und erforderte Ubung und Geschick, um Ver- 
luste zu vermeiden.

Verkokungsgeschw ind igke i t .

Nach der Aufheizungskurve in Abb. 3 betrug die Ver- 
kokungsdauer 8 h. Beim Einsatz in den auf 1000° vor- 
erhitzten Retortenofen verringerte sie sich auf etwa 31/2 h 
(Abb. 2). Dementsprechend war hierbei die Verkokungs- 
und damit auch die Destillationsgeschwindigkeit so groB, 
daB bald nach Destillationsbeginn Wasser und unzersetzter 
Teer fórmlich aus der Retorte herausgestoBen wurden, wo
durch meist die Kontrolle iiber den Destillationsverlauf ver- 
loren ging und worin auch ein Grund fur wenig iiberein- 
stimmende Ergebnisse zu suchen war.

Bei den neuzeitlichen Koksofen mit einer mittleren 
Kammerbreite von 450 mm und einer Garungszeit von 
20-22 h betragt die Verkokungsgeschwindigkeit etwa 0,17 
bis 0,18 mm/min. Nach der Aufheizungskurve gemaB Abb.2 
ist sie 0,28 mm/min und somit zu hoch.

Da fiir die kleine Retorte selbst mit aufmontiertem 
Krackaufsatz die normale Verkokungsgeschwindigkeit von
0,17—0,18 mm/min noch zu hoch war, muBte sie auf
0,13 mm/min herabgesetzt werden1, was einer Verkokungs- 
dauer von 8 h und der Aufheizung gemaB Abb. 3 entsprach.

Teer.

Die bei den trockenen Destillationen anfallenden Teer- 
mengen sind abhangig von der Steinkohlenart, dem petro- 
graphischen Aufbau, der Inkohlung, der Ofenbauart und 
der Verkokungstemperatur. Die jiingeren Steinkohlen 
liefern unter gleichen Verkokungsbedingungen meist mehr 
Teer ais die alteren. Das Betriebsausbringen der Ruhr- 
kohlen an Hochtemperaturteer liegt bei etwa 2,0 bis
4,5 Gew.-o/o. Die betrieblich beeinfluBbare Ausbeute ist, 
wie bereits gesagt, abhangig von der Lange des Weges, 
den die Teerdampfe bei der Entgasung durchstreichen und 
der thermischen Zersetzung, der sie auf diesem Wege aus- 
gesetzt sind2. Hierbei zersetzen sich zuerst die wasserstoff- 
reichen Teerbestandteile in Gas und leichtsiedende Kohlen- 
wasserstoffe, wahrend die wasserstoffarmeren, hochsieden- 
den Bestandteile erst mit steigender Kracktemperatur 
weiter zerfallen, Bei sehr heiB betriebenen Ófen geht die 
Zersetzung bis zum Kohlenstoff, der sich u. a. auch an 
Ofenwanden und im Gassammelraum ais Graphit ab- 
scheidet. Zur Erzielung ubereinstimmender Ausbeuten an 
Kohlenwertstoffen und Koks ist vor allem erforderlich, daB 
die Teerausbeuten den Betriebszahlen angeglichen werden. 
Bei fast allen bisher bekannt gewordenen Laboratoriums- 
methoden war dies aber kaum móglich.

M i i s chenborn3 fand nach der Destillationsmethode 
von S ch ram m 1 auffallend gute Ubereinstimmung im Teer 
zwischen Laboratoriums- und Betriebsausbringen. Briigge- 
mann 5, der offenbar nach derselben Methode gearbeitet 
hat, fand, daB »die Teerbestimmung die ungenaueste und

1 Sladek ,  a. a. O.
2 K l e i ng  r o t haus  , Gluckauf 76 (1940) S. 548.
3 a. a. O.
4 Gas- u. Wasserfach 54 (1913) S. 389.
5 a. a. O.
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jnsicherste Bestimmung« ist. See lkop f1 arbeitete nach 
einem abgeanderten Verfahren von Bauer mit einem Ein- 
satz von 50-60 g Kohle. Nach seinen Feststellungen war 
die Bestimmung der Teerausbeute mit seiner Vorrichtung 
nicht durchfiihrbar. Der Verfasser hatte fiir die Teer- 
bestimmung einen besonderen Apparat konstruiert mit 
einem Einsatz von 1,5 kg Kohle. Vergleiche mit Betriebs- 
zahlen werden nicht gebracht. HeB ler1 bediente sich einer 
mit H. Jager entwickelten Kleinentgasungseinrichtung mit 
elektrischer Beheizung und elektrischer Gasentteerung und 
einem Einsatz von 1 kg Versuchskohle. Die von ihm er- 
haltenen Teerausbeuten sind gegeniiber den Betriebszahlen 
zu hoch. Der Autor fiihrt die erhóhte Teerausbeute u. a. 
darauf zuriick, daB der Retortendeckel der Versuchsein- 
richtung nicht hoch genug erhitzt werden konnte, um die 
Zersetzung des Teers im gleichen MaBe zu erzielen, wie 
im Betrieb. '

G e ip e r t2 benutzte zur Bestimmung des Entgasungs- 
wertes KohlenpreBlinge von etwa 10 g. Der Teer wurde 
von Glaswolle restlos aufgefangen. Das »Ausbringen war 
nicht ganz genau feststellbar, weil zu geringe Teermengen 
anfielen, Die Unterschiede betrugen ±10<y0«. J enkner3 
stellt in einem dem Bauer-Verfahren ahnelnden , elek- 
trischen Destillationsofen unter genauer Einhaltung der 
Temperaturen in den Destillations- und Spaltzonen mit den 
Betriebsergebnissen iibereinstimmende Teerausbeuten fest, 
swenn die Destillationstemperaturen im Laboratorium ein- 
mal versuchsmaBig ermittelt worden sind«.

Mit einer Versuchsretorte aus Sonderstahl, wie sie 
auch bei vorliegenden Arbeiten benutzt worden ist, wiesen 
Jenkner, Kiih lwe in  und H o f fm a n n 1 nach, daB das 
Teerausbringen etwa 13-15«/o hóher lag ais im Betriebe, 
so dafi »die Gaswertzahl um 50 kcal je Hundertteil der zu 
hohen Teerausbeute erhoht werden« muBte. Scheeben1 
arbeitete mit einer verbesserten Apparatur nach Bauer und 
iiberbruckte die Differenzen im Teerausbringen zwischen 
Laboratorium und Betrieb mit einem experimentell fest- 
gestellten Faktor, der von den fliićhtigen Bestandteilen der 
Besatzkohlen abhangig ist. Nett lenbusch  und J e nk ne r1 
legten zuerst-die Abhangigkeit der Teerausbeute von der 
Kracktemperatur kurvenmaBig fest und erhielten eine gute 
Obereinstimmung der Benzol- und Teerausbeuten mit dem 
Betriebsausbringen.

Zur Erzielung vergleichbarer Teer- und Benzolwerte 
wurden nun mit dem geringeren Einsatz von 1,2 kg feuchter 
Kokskohle zunachst an Reihenverkokungen die Krack- 
temperaturen gesucht, bei deneri sich unter den neuen Auf- 
heizungsbedingungen (Abb. 3) mit den hiesigen Bętriebs- 
zahlen iibereinstimmende Werte ergaben. Zum Einsatz ge- 
langten zwei Kokskohlen mit 22,6 % und 26 o/o sowie eine 
Gaskohle mit 29,2 o/o fliićhtigen Bestandteilen, dereń Zu- 
sammensetzung aus der Zahlentafel 1 hervorgeht.

Z a h l e n t a f e l  1.

i ;

■ I

i A

esl

-i1’
en
5E

Be-
zeich-
nung

Asche

%

Wasser

°/o

FI. B.

•/„
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K o r n u n g 

2—3 mm <  2 mm

% %

A 7,6 10 22,6 21,0 6,0 73,0
B 7,4 8 26,0 20,4 7,0 72,6
C 8,7 10 29,2 29,5 3,4 67,1

Elementaranalyse, bez. auf Reinkohle

Bezeichnung c % H % s % N % o %

A 87,87 4,88 1,72 1,50 4,03
B 87,10 5,20 1,52 1,72 4,46
C 83,65 5,30 1,54 1,50 8,00

i
1 a. a. O.

■ Gas- u. Wasserfach 69 (1926) S. 861.
3 Gluckauf 68 (1932) S. 274.

Kracktemperatur: — 600° 650° 750° 775° 800° 850° 900° 
Phenolgehait °/0
aus Kokskohle B 14,7 13,2 10,3 8,0 7,2 6,0 4,0 1,8
aus Gaskohle C 22,0 22,0 21,6 18,7 15,4 10,0 6,1 6,0

Wie Abb. 4 weiter zeigt, unterliegen die Teere ver- 
schiedener Einsatzkohlen der thermischen Zersetzung ver- 
schieden stark. Das ist offenbar zuriickzufiihren auf den 
unterschiedlichen Gehalt der Urteere an Paraffinen, Ole- 
finen, hydroaromatischen und substituierten aromatischen 
Kohlenwasserstoffen, die friiher oder spater zerfallen.
Oberhalb 800° Kracktemperatur scheinen diese Stoffe so
weit zersetzt zu sein, daB unabhangig von der Art der 
Einsatzkohle ein ziemlich gleichmaBiger Hochtemperatur- 
teer bei gleicher Kracktemperatur entsteht. Bei einer 
Kracktemperatur von 850° und dariiber geht bei den ge- 
wahlten Versuchsbedingungen die Zersetzung soweit, daB 
hierbei die bei geringeren Kracktemperaturen hervor- 
tretenden Unterschiede in den Teerausbeuten verloren- 
gehen. Wenn auch im Betriebe eine derartig weitgehende 
Krackung kaum eintritt, so ergibt sich jedoch hieraus, 
welche Bedeutung den Verkokungstemperaturen und der 
Beheizungsart zukommt, damit das angestrebte Maximum 
an Kohlenwertstoffen erreicht wird.

Kracktemperatur

Abb. 4. Teerausbeute in Abhangigkeit von der Krack
temperatur.

Die Zahlentafel 2 enthalt die bei einer Kracktemperatur 
von 850° erhaltenen Teerausbeuten von 19 verschiedenen 
Kohlenmischungen mit verschiedenen Gehalten an fliich- 
tigen Bestandteilen. Was zu der auffallenden Uberein- 
stimmung der Teerausbeuten bei dieser Temperatur fiihrt, 
ist nicht naher festgestellt worden, soli aber Gegenstand 
weiterer Untersuchungen sein. Lediglich die Kokskohle B 
lag mit einem Teergehalt \̂>n 2,07 o/0 bei 850° Krack
temperatur wesentlich tiefer. Die Ursachen konnten bisher 
nicht naher untersucht werden.

Z a h l e n t a f e l  2.

FI Bestandteile
0//o

Teeranfall

%

FI. Bestandteile
%

Teeranfall
0//o

1. 20,1 2,89 11. 22,5 2,86
2. 20,2 2,90 12. 22,6 2,81
3. 20,2 2,85 13, 22,8 2,78
4. 20,5 2,76 14. 23,6 2,99
5. 21,1 2,84 15. 24,8 2,86
6. 21,4 2,80 16. 26,1 2,93
7. 21,4 2,89 !7. 27,3 2,97
8. 21,5 2,88 18. 28,0 2,79
9. 21,9 2,86 !9. 29,2 2,97

10. 22,4 2,90

uc-'- Abb. 4 zeigt die erhaltenen Teerausbeuten in Ab-
hangigkeit von der Kracktemperatur. Die ohne Krack- 

cb8*' aufsatz und bei Kracktemperatur unterhalb 700° erhaltenen 
Teere hatten mehr den Charakter von Urteer. Sie sind 
gekennzeichnet durch den mengenmaBigen Anfall, das ge- 

: ringe spezifische Gewicht von 1,01 —1,04/20°, den erheb-
lichen Phenolgehait, den starken Geruch nach Schwefel- 
wasserstoff und die rotbraune Farbę. Mit steigender Krack
temperatur nahmen die Teere dann den Charakter von 
Hochtemperaturteer an, wie u. a. aus dem Phenolgehait 
hervorgeht.

Bei einem Vergleich der Kurve der Kokskohle A 
(Abb. 4), die mit Kokskohle von 22,6 o/0 fliićhtigen Be
standteilen erzielt wurde, mit der von Nettlenbusch und 
Jenkner1, die mit einer Einsatzkohle von 22,4 o/0 fliichtiger 
Bestandteile gearbeitet haben, kann ein gleichmaBiger 
Verlauf oberhalb der Kracktemperatur von 750° fest* 
gestellt werden. Auffallend ist aber auch hierbei, daB 
bei beiden unabhangig voneinander in verschieden 
groBen Retorten durchgefiihrten Verkokungen bei 850° die 
gleichen Teerzahlen gefunden wurden. Vergleichs- 
verkokungen mit Kohlen verschiedener Betriebe zeigten, 
daB die angewandten, betrieblich bedingten Gassammel- 
raumtemperaturen teilweise sehr hoch lagen. Ais Beweis

1 a. a. O.
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hierfiir ist auch die Graphitbildung im Gassammelraum 
anzusehen. Wie spater gezeigt wird, kann durch Anderung 
der Kracktemperatur eine Ubereinstimmung der Labora- 
toriums- und Betriebsteerausbeuten erzielt werden, wobei 
dann gleichzeitig eine gute Ubereinstimmung im Aus
bringen an den iibrigen Wertstoffen eintritt.

Zur genauen Erfassung des Teers wurden die 
trockenen Kiihler und der elektrische Teerscheider vor

und nach der Destillation gewogen, der mit Xvlol heraus- 
gelóste Teer mit dem abgezogenen und gewogenen Teer 
des SammelgefaBes vermischt und anschlieBend eine Fein- 
wasserbestimmung durchgefuhrt. Die Teerbestimmung im 
Wattefilter konnte vernachlassigt werden, da die elektrische 
Teerscheidung so gut ,arbeitete,.daB die Watte sich in den 
meisten Versuchen iiberhaupt nicht verfarbte.

(SchluB folgt.)

Erfahrungen beim Abbau mit Reihenstempelbruchbau, 

besonders auf dem Steinkohlenbergwerk Heinitz und Vergleich 

zwischen Reihenstempel- und Wanderpfeilerbruchbau.

Von Bergassessor Ulrich

Auf der Grube Heinitz wird ferner noch das F 16 z 
Car low i tz  in 2 Streben von je 220 m Lange mit Reihen
stempelbruchbau bei einfallendem Ausbau, bestehend aus 
Gerlachstempeln mit Schienenschaleisen gebaut (Abb. 10 
und 11). Es handelt sich dabei um das hangendste Flóz der 
Grube Heinitz, das bisher wegen sehr starker Bergemittel 
nicht gebaut wurde, dessen Hangendes — 1,80 m Schiefer, 
0,60 m unreine Kohle, 5,80 m Sandstein — sehr schlecht 
war, weil das Flóz mit 10 Flózen von insgesamt iiber 15 m 
Machtigkeit unterbaut war und infolgedessen seinen natiir- 
lichen Zusammenhalt vollstandig verloren hatte. Es ist von 
zahlreichen Schnitten und Stichen durchsetzt und neigt, 
sobald es unter Druck gerat, zum Aufblattern und Aus- 
laufen. Der Bruch im Alten Mann kommt entsprechend 
sehr leicht. Einen dieser Streben hatten wir zunachst aus 
dem Aufhauen heraus mit streichendem Ausbau mit 
Reihenstempeln anlaufen lassen. Hierbei ergaben sich 
Schwierigkeiten insofern, ais der Bruch, vor allem in den 
ersten Tagen, ais bei der vorgesehenen Feldesbreite von 
2 m nicht taglich umgelegt werden konnte und sich infolge
dessen starkerer Druck zeigte, sehr kleinstiickig fiel und

Schiefer

Abb. 10.

Abb. 10 und U. Reihenstempelbruchbau mit einfallendem

Arbenz, Neunkirchen-Saar-Heinitz.

(SchluB.)

die Bruchberge durch die Reihenstempel hindurch bis an 
und auf das Band rollten. Nach der Umstellung auf ein- 
fallenden Ausbau mit Reihenstempeln ergaben sich, da 
taglich, erforderlichenfalls schmalere Felder ausgekohlt und 
umgelegt werden konnten, wesentlich bessere Hangend- 
verhaltnisse und die Bruchberge wurden mit dem regel
maBigen und zunehmenden Abbaufortschritt durchweg 
grobstiickiger. Da einschichtig gekohlt wird, bleibt fiir das 
Rauben und Umsetzen des Ausbaues eine ganze Schicht 
frei. Die 1,80 m langen Schienenschaleisen liegen auf 
2 Stempeln, gegen den Alten Mann stehen je Schaleisen
2 zusatzliche Reihenstempel. Wegen des briichigen, zum 
Auslaufeń neigenden Hangenden miissen ,die Vorstecker 
sehr eng, mit nur etwa 0,30 m lichtem Abstand gelegt 
werden. Das Rauben geht ahnlich wie in Flóz Thielemann- 
Nebenbank vor sich, nur hat es sich auf Grund langerer Er
fahrungen ais zweckmaBig erwiesen, nicht die zuletzt ge-

Abb. 11.

Ausbau und Yorsteckern in Flóz Carlowitz.
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setzten beiden Innenstempel (Reihenstempel), sondern die 
zuerst eingebauten AuBenstempel ais Reihenstempel in das 
neue Feld umzusetzen. Wir haben unter den besonderen 
im Flóz Carlowitz vorliegenden Verhaltnissen die Beob
achtung gemacht, daB sich die von den Kohlenhauern 
gesetzten Endstempel entsprechend den Abbaubewegungen 
des Hangenden und Liegenden aus ihrer urspriinglichen 
Stellung verschieben, so daB sich die Notwendigkeit er- 

, gab, sie vor dem Umstellen der Mittelstempel neu ein- 
zubauen. Die Mittelstempel, die erst einen Tag spater 
gestellt worden sind, machen diese Bewegungen des Han
genden und Liegenden nicht mehr mit, stehen also sicherer 
und fester. Wesentlicher ist noch, daB, wenn die beiden 
Mittelstempel ais Reihenstempel umgesetzt wurden, bei 
dem maschinellen Rauben Schwierigkeiten dadurch auf- 
treten, daB die Endstempel von 2 benachbarten Bauen so 
nahe beieinander stehen, daB es nur schwer moglich ist, 
Stempel und Bauschienen des zu raubenden Baues an dem 
nachsten Bau vorbeizuziehen. Es wird dann entweder der 
nachste Bau leicht mit umgerissen, wobei Stempel und 
Bauschienen unter dem Bruch verloren gehen kónnen, oder 
es wird notwendig, durch schwierige Arbeiten im Raub- 
feld die ordnungsgemaBe Durchfuhrung der Raubarbeit zu 
ermóglichen.

Das Rauben geschieht mit Hilfe von 2 Raubwinden 
etwa von der Mitte des Strebs aus durch 2 Raubkolonnen 
zu je 5 Mann und 1 Haspelfiihrer, von denen 2 Mann 
10-20 m voraus die eigentlichen Reihenstempel umsetzen, 
wahrend die eigentliche Raubkolonne von 3 Mann die 
Stempel und Schaleisen mit Ketten an das Raubseil an- 
schlagen, die Stemjrelschlósser mit Hilfe eines lang- 
stieligen Handhammers oder eines leichten Abbauhammers 
mit einer Art Klaue, die auf eine lange Stange aufgesetzt 
ist, lósen, die Stempel rauben und in dem Kohlenfeld auf- 
stellen.

Fiir die eigentlichen Rauber sind »Leitsatze« auf
gestellt, die die Tatigkeit, die einzelnen Arbeitsverrich- 
tungen, den Standort und die Kommandogewalt, besonders 
bei der Signalgebung, jedes einzelnen Mannes exerzier- 
reglementmaBig regeln und genau eingehalten werden
mussen.

UU c? C? ^  ^  ^  ^  X  ^  o  O
°  &  ° n r ? a  &  & & 0 0 0  o
7 O o  ^  o

O  s- Sm  K o n g lo m e ra t

O 0  O  0 ^ , 0 ^ 0 0  0  o  o

Schiefer

Je 100 m Streb ' Schichten
Bei Wanderpfeilern 11,30
bei Reihenstempeln 6,22
je 100 t Strebfórderung 
bei Wanderpfeilern 4,19
bei Reihenstempeln 2,20

Ein weiterer Streb mit Schrambetrieb in F lóz  Ton- 
stein von 200 m Lange ist in letzter Zeit ebenfalls von 
Wanderpfeilerbruchbau auf Reihenstempelbruchbau mit 
streichendem Ausbau umgestellt worden (Abb. 12 und 13). 
Das Flóz ist wegen seiner Unreinheit bisher im Grubenfeld 
Heinitz iiberhaupt noch nicht gebaut worden. Es besteht 
(Abb. 12) mit einer Schieferbank ais Liegendem aus einer 
sehr unreinen Unterbank von 1,20. m Machtigkeit, dariiber 
dem sehr festen zahen Tonstein von 0,30—0,45 m Machtig
keit, an den die Kohle angebrannt ist, sowie anschlieBend 
einer ziemlich reinen Oberkohle von 0,30 m, die ebenfalls an 
den Tonstein angebrannt ist. Der Tonstein ist wegen zu ge
ringer Gute unverkauflich und wird daher angebaut; er 
•bildet ein sehr gutes festes Hangendes. Uber der Oberkohle 
liegen eine bis zu 2 m machtige Schicht festen Sandsteins 
und dariiber 5 m Konglomerat.

Abb. 12.

Von 4 Streben in Flóz Carlowitz bauen seit einem Jahr
2 mit Reihenstempelbruchbau, 2 wegen Mangels aneisernen 
Stempeln mit Wanderpfeilerbruchbau, so dali sehr gute Ver- 
gleichsmóglichkeiten vorliegen. Der Reihenstempelbruch
bau hat sich in jeder Weise, sowohl was die Leistungen ais 
auch das einwandfreie Kommen des Bruchs und die Ge
staltung des Hangenden im Band- bzw. Arbeitsfeld be- 
trifft, ais uberlegen erwiesen.

Der Schichtenaufwand fiir das Rauben und Umsetzen 
des Ausbaues betragt:

Abb. 13.

Abb. 12 und 13. Reihenstempelbruchbau mit streichendem 
Ausbau ohne Vorstecker im Flóz Tonstein.

Zwei schwebende Streben mit 2 m Feldesbreite wurden 
ie etwa 200 m mit Wanderpfeilerbruchbau zunachst mit 
streichendem eisernem Ausbau, in diesem Fali Schaleisen 
parallel zum KohlenstoB mit Yorsteckern, spater mit
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schwebendem Ausbau, d. h. hier Schaleisen senkrecht zum 
KohlenstoB ohne Vorstecker und cjaher auch ohne Quetsch- 
hólzer, gebaut. Auf einem Drittel wurde gekohlt, auf dem 
nachsten Drittel das Strebband umgelegt und der Ausbau 
geraubt, auf dem letzten Drittel geschramt. Die Leistungen 
bei der geschramten Kohle waren befriedigend, nur kam 
der Bruch sehr schlecht, meist hangte sich das Hangende 
mehrere Felder Weit auf, und es war nicht einwandfrei 
festzustellen, ob auch der Sandstein gebrochen war, wie es 
die Ausfiillung des Hohlraumes gebot. Es bestand immer- 
hin die Móglichkeit, daB das Konglomerat, wenn es nicht 
auf dem gebrochenen Sandstein eine feste Auflage fand, 
eines Tages gebirgsschlagartig zu Bruch ging. Auf den 
Wanderpfeilern lag sehr schwerer Druck. Die Verhaltnisse 
besserten sich zwar etwas, ais nach Anlieferung der er- 
forderlichen Stempel der Ausbau streichend gestellt und 
damit verstarkt sowie durch Weglassen jeden Holzes 
(Quetschhólzer und Vorstecker) wesentlich starrer gestaltet 
wurde. Es kam aber gelegentlich doch vor, daB beim 
Schramen oder dem Aufschlagen der Wanderpfeiler ein- 
zelne Stempel heraussprangen, ohne daB allerdings das 
Hangende im Alten Mann oder im Arbeitsfeld zu Bruch 
ging oder auch nur stark abriB. Um vor Uberraschungen 
bei einem plótzlichen Brechen des Konglomerates im Han
genden sicher zu sein, machte man in einem Feld den Ton- 
stein und die Oberkohle auf und versuchte, das Sandstein- 
hangende zu Bruch zu schieBen und so das Hangende zu 
entspannen, was trotz zahlreicher Schusse aber nur ziemlich 
unvollkommen gelang. Beim Weiterlaufen des Strebs mit 
Wanderpfeilern stellten sich die bisherigen Druckerschei- 
nungen aber doch nur noch sehr seiten und in wesentlich 
schwacherem MaBe ein.

Nach Umstellung des Strebs auf Reihenstempelbruch^ 
bau, wobei der Abstand der Baue von 1 m auf 0,80 m ver- 
mindert, der Ausbau also um 20% verstarkt wurde, 
-anderten sich auch hier innerhalb weniger Tage die Ver- 
haltnisse. Der Druck lieB wesentlich nach und das Han
gende im Alten Mann brach jetzt bis an die Stempelreihe 
heran von Feld zu Feld gut ab. Es konnte also an- 
genommen werden, daB das Sandsteinhangende gebrochen 
war, den Hohlraum vollstandig ausfiillte und das Konglo
merat eine Auflage gefunden hatte. Der Ausbau besteht 
aus 2 m langen Schienenschaleisen und Gerlachstempeln. 
Nach dem Alten Mann zu wird ais Reihenstempel unter 
jedes Schaleisen im Abstand von 0,40 m nach dem Kohlen
stoB zu ein weiterer Stempel gestellt. Das Rauben erfolgt 
von Hand, wobei die Stempelschlósser gelóst werden. 
Etwa 10 m voraus werden zunachst die Endstempel nach 
dem Alten Mann zu geraubt und ais Reihenstempel in das 
neue Feld gesetzt. Vor dem Schramen bringt man zur 
Sicherung des Fahrfeldes fur die Schrammaschine auf 
einem Stempel stehende Schaleisen mit iiberstehendem 
Galgen ais Notausbau ein (Abb. 13 zweitoberstes Bild).

Vergleichsfahige Leistungzahlen liegen fiir einen lan- 
geren Zeitabschnitt noch nicht vor, die Stempelverluste 
betragen bei 1000 eingesetzten Stempeln bisher monatlich 
10—15 Stuck, d. h. 1—l,5o/o.

Auf der Grube Dechen ist weiterhin ein Streb von 
240 m Lange in dem 1,30 m machtigen F lóz  Sto lberg  
langere .Zeit mit streichendem Reihenstempelbruchbau ge
baut worden, in der Weise, daB man zwischen die im Ab
stand von 1 — 1,20 m gesetzten streichenden Baue ahnlich 
wie in Flóz Tauertzien an der Bruchkante 0,90 m lange 
Schaleisen auf 2 Stempeln im Einfallen gestellt hat. Da bei 
zweischichtigem Verhieb fiir das Umlegen des Fórder- 
mittels und das Rauben der Stempel nur eine Schicht zur 
Verfiigung stand, gelang es nicht immer, die Raubarbeiten 
rechtzeitig bis zum Beginn der Fórderschicht durchzu- 
fiihren, besonders dann, wenn vereinzelt das Hangende 
wahrend des Raubens unmittelbar hereinbrach und die 
Stempel teilweise unter dem Bruch herausgezogen werden 
muBten.

Insgesamt sind auf der Grube Heinitz in den letzten 
Jahren iiber 700000 t, auf der Grube Dechen 350000 t im 
Reihenstempelbruchbau gebaut worden. Der Anteil des 
Reihenstempelbruchbaues an der Gesamtfórderung betrug 
im Durchschnitt des Jahres 1941 auf der Grube Heinitz 
etwa 35o/o; fiir das Jahr 1942 wird er, vorausgesetzt, daB 
die erforderlichen eisernen Stempel .rechtzeitig angeliefert 
werden, auf uber 50o/o steigen.

Auch auf mehreren anderen Gruben sind mit Reihen
stempelbruchbau sehr gute Ergebnisse erzielt worden, u. a. 
bei Vorliegen besonderer Yerhiiltnisse z. B. auf der Grube

Camphausen, wo mit Reihenstempeln das aus einer 6 m ji 
machtigen Konglomeratschicht bestehende Hangende ein- p  
wandfrei von Feld zu Feld zum Brechen gebracht wird, u  
auf der Grube Saarschacht in dem 3 m machtigen Schwal- 
bacher Flóz1 und auf der Grube Góttelborn, wo bei einem - 
taglichen Abbaufortschritt von 2,20 m 2 einfallende Aus- 
baureihen gesetzt werden.

Reihenstempelbruchbau wird im allgemeinen dort ver- Ll 
sagen, wo bei stark druckhaftem Hangenden ungewóhnlich <a« 
weiches Liegendes vorliegt, in das sich die Stempel bis an W 
und iiber das SchloB eindriicken. Fiihrt dabei eine wesent- m  
liche Vermehrung der Zahl der eingesetzten Stempel, wo
nach jeder Stempel weniger Druck aufzunehmen hat, nicht U  

zum Erfolg, so kann man es mit dem aus dem Schrifttum2 
bekannten Raubschlitten versuchen, einem kurvenfórmig 
aufgebogenen U-Eisen, auf das die Stempel aufgesetzt 
\verden und das beim Rauben an das Seil angeschlagen 
wird. Betriebserfahrungen mit solchen Raubschlitten liegen \ 
im Saargebiet nicht vor.

Gegen den Reihenstempelbruchbau in stark mit Berge- 
mitteln durchsetzten FlóZen ist verschiedentlich der Ein- 
wand erhoben worden, daB es den Kohlenhauern nicht 
móglich sei, die Berge auszuhalten und wie beim Wander- 
pfeilerbruchbau in den Alten Mann zu werfen. Dieser Ein- 
wand hat vielleicht bei geringmachtigen Flózen eine ge
wisse Berechtigung, da andernfalls das Rauben der 
Stempel, die unter Umstanden bis zum SchloB in den 
-Bergen stehen, mit besonderen Schwierigkeiten verbunden 
ist. Beim Wanderpfeiierbruchbau besteht an sich eher die 
Móglichkeit, die Berge zwischen djp Pfeiler in den Alten 
Mann zu werfen, obwohl dann auch das Umsetzen der 
Pfeiler behindert wird. In geringmachtigen Flózen ist aller
dings besonders bei gróBerer Feldesbreite das Werfen 
gróBerer Bergestiicke zwischen die Pfeiler auch nicht ganz 
einfach. Nach den auf unseren Gruben vorliegenden Zahlen 
macht man sich aber leicht ein falsches Bild, wieweit die 
Kohlenhauer Stiickberge tatsachlich aushalten. Ein Blick 
auf die LesebSnder belehrt einen meist eindringlich, daB 
auch in Abbaubetrieben, die nicht mit Reihenstempeln 
gebaut werden, noch manches Bergestiick auf das Fórder
mittel gekommen ist. Man hilft sich im allgemeinen in der 
Weise, daB die Berge zu Lasten des Gedinges entweder 
aus dem Strebfórdermittel in die Bergerippe oder von den 
Streckenbandern ausgeklaubt und gesondert gefórdert 
werden.

Nochmals kurz zusammengefaBt liegt der Vorteil des 
Reihenstempelbruchbaues nicht in erster Linie in der 
Schichten- und damit Lohnkostenersparnis beim Rauben 
und Umsetzen des Ausbaues. Sein Erfolg liegt meines Er- 
achtens vielmehr darin, daB ein einwandfreies Kommen des 
Bruches durch Bildung einer scharf abgegrenzten, móglichst 
starr unterstiitzten Bruchkante erzwungen wird, was sich 
bei gleichzeitiger Verkleinerung des offenstehenden Streb- 
raumes und zu erreichender Vermeidung von Vorabsen- 
kungen auBerordentlich giinstig auf das Hangende im Fór- 
derfeld und Arbeitsfeld und damit auf den Gang der Kohle 
und auf die Hacken- und Strebleistung auswirkt. Dabei ist 
die Gewahr gegeben, daB im Bruchfeld keine .(Stempel 
stehen bleiben, auch nicht etwa Notstempel aus Holz, die 
beim Wanderpfeiierbruchbau mit eisernen Stempeln bei ge- 
brachem oder druckhaftem Hangenden von den Raubern zu 
ihrem Schutz beim Umsetzen der Wanderpfeiler gesetzt 
und nur unvollkommen oder gar nicht geknickt werden 
und auf denen sich das Hangende dann, wie es haufig zu 
beobachten ist, aufsetzt, was wiederum den Druck am StoB 
ungiinstig beeinfluBt. Anzustreben ist ferner in jedem Falle 
streichender Ausbau ohne Quetschhólzer und Vorstecker, 
um den Ausbau móglichst starr zu gestalten, wodurch in 
gegenseitiger Wechselwirkung die Hangendverhaltnisse 
weiter verbessert werden. Die Kosten fiir den gesteigerten 
Einsatz von Stempeln beim Reihenstempelbruchbau machen 
sich durch Verbesserung der Abbau- und Arbeitsbedin- 
gungen bezahlt, besonders bei streichendem Ausbau ohne 
jede Verwendung von Holz, dessen Einsparung abgesehen 
von den Schwierigkeiten bei der Holzbeschaffung auch 
geldlich ganz erheblich zu Buch schlagt. Es ist manchmal 
geradezu verbliiffend, in welch unerwarteter Weise sich das 
Hangende bei starrem Ausbau ohne Einsatz von Holz 
bessert.

1 Kuh lmann ,  P h i l i p p i  und F u n k :  Reihenstempelbruchbau mit
neuąrtigem Ge\vinnungsverfahren in einem 3 m machtigen Floz. Gluckauf 78 
(1942) S. 101.

Esscr,  Gluckauf 77 (1941) S. 644.
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as Rauben ist bei Verwendung von Schienenschal- 
eisen und ( labelkopfen, d'.e bei uns ausschlieBlich benutzt 
Yterden, bei schwebend gestellten Bauen, zumal wenn 
man mechanisch mit der Raubwinde raubt, leichter und 
schneller durchzufuhren ais bei streichendem Ausbau. Bei 
diesem wird es sich, wenn das Hangende nicht unmittelbar 
wahrend des Raubens bricht, immer empfehlen, von Hand 
zu rauben. Andernfalls ist es zweckmaBig, beim mechani- 
schen Rauben, zumal wenn nur eine Schicht fiir das Um
legen und Rauben zur Verftigung steht, die Streben nicht 
zu lang, etwa 160-200 m, vorzusehen, da beim jedes- 
maligen Ziehen mit dem Haspel ein streichender Bau, also 
im Einfallen gemessen nur 1 m geraubt wird, beim ein
fallenden Ausbau dagegen entsprechend der Lange des 
Schaleisens mit jedem Bau 1,80-2 m. Bei streichendem 
Ausbau sind also fast doppelt so viele Baue miodem Haspel 
zu ziehen, d. h. auch an das Raubseil anzuschlagen, was 
natiirlich entsprechend langer dauert.

Was die Stempelverluste betrifft, so sind sie in den 
Reihenstempelbetrieben, wenn die Raubkolonnen erst ein
mal mit ihrer Arbeit vertraut und gut aufeinander ein- 
gespielt sind, wesentlich geringer ais beim Wanderpfeilern 
bruchbau. Einmal liegt weniger Druck auf dem Ausbau 
des auszuraubenden Feldes, so daB sich die Stempel 
leichter rauben lassen, weiterhin kónnen an das Raubseil 
angeschlagene Stempel auch unter Briichen heraus mit 
Hilfe der Raubwinde fast immer noch gewonnen werden. 
Die monatlichen Stempelverluste liegen in unseren Reihen
stempelbetrieben durchweg unter 2o/0, haufig unter 1 o/0) 
mehrfach sind in einzelnen Monaten iiberhaupt keine 
Stempel in Verlust geraten. Ais sehr wirksam hat es sich 
bei uns erwiesen, in jeder Abteilung einen hauptamtlichen 
Stempelmeister einzusetzen; besonders geeignet sind am 
KohlenstoB nicht mehr volleistungsfahige tiichtige Hauer, 
die durch Leistungszulagen bei keinen oder geringen Ver- 
lusten zu ihrem Orundlohn noch fast denselben Lohn wie 
friiher ais Kohlenhauer verdienen kónnen. Auch die eigent- 
Iichen Rauber erhalten, wenn festgesetzte Verlustsatze 
unterschritten werden, gestaffelte Zulagen zu dem Oedinge, 
z. B. bei einem festgesetzten Verlustsatz von 2 o/o 10 5?/̂  
fiir jedes Zehntel o/0) das unter diesem Satz von 2o/0 liegt.

In sicherheitlicher Hinsicht stellt der Reihenstempel
bruchbau zweifellos einen erheblichen Fortschritt dar. 
Einmal wird die Steinfallgefahr durch Verbesserung der 
Hangendverhaltnisse vermindert, was sich bei uns be

sonders deutlich im Flóz Tauenzien im Riickgang solcher 
Unfalle gezeigt hat. Ferner ist das beim Wanderpfeiler- 
bruchbau manchmal nicht ganz ungefahrliche Rauben des 
eisernen Ausbaues bei Reihenstempeln gefahrlos, da sich 
die Rauber bei der Arbeit standig im Schutz eines ord- 
nungsmaBig ausgebauten Strebteils befinden im Gegensatz 
zum Wanderpfeilerbruchbau, wo z. B. die Pfeilerhólzer aus 
einem Feld herausgetragen oder gezogen werden miissen, 
dessen Hangendem schon eine wesentliche Unterstiitzung 
eben durch die Wanderpfeiler entzogen ist. Beim Rauben 
mit der Raubwinde befinden sich dagegen die Rauber im 
Augenblick des eigentlichen Raubens iiberhaupt mehrere 
Meter von dem zu raubenden Bau entfernt.

Der UnterausschuB fur Grubenausbau des Betriebs- 
wirtschaftlichen Ausschusses der Saargruben befaBt sich
u. a. mit der Ermittlung und dem Vergleich des Arbeits- 
aufwandes und der Kosten bei Reihenstempel- und Wander
pfeilerbruchbau. Hierfiir sind mehrere vergleichsfahige 
Streben verschiedener Gruben ausgewahlt worden.

Auf dem Formblatt »Arbeitsaufwand« (Zahlentafel 2) 
werden die Art des Ausbaues, Gedinge und Lóhne, Fórde
rung, Lange des Strebs, Abbaufortschritt und Feldesbreite, 
die taglich umgesetzten Ausbauteile, absolut und je ver- 
fahrene Schicht, sowie die Schichtenzahl je 100 m Streb 
und 100 t Strebfórderung ermittelt. In einer Abbauskizze 
wird die Art des Ausbaues dargestellt.

Auf dem Formblatt »Kostenaufwand« (Zahlentafel 3) 
werden die Kosten fiir das Rauben und Umsetzen des Aus
baues je t Strebfórderung nachgewiesen, die sich aus der 
Summę der Lohnkosten, Stempelkosten, Wanderpfeiler- 
kosten und Maschinenkosten errechnen. Die Miet-, Instand
haltung- und Verlustsatze fiir Stempel, Auslósebalken und 
Raubwinden sind festgelegt (Zahlentafel 4), ebenso die 
Preise fur Wanderpfeilerkantholz, Ausgleichsbretter und 
Keile (Zahlentafel 5).

Aus der Gegeniiberstellung des Schichtenaufwandes 
je 100 m Streb und je 100 t Strebfórderung sowie der 
Kosten je t Strebfórderung (Zahlentafel 6) ergibt sich im 
allgemeinen eine deutliche Uberlegenheit des Bruchbaues 
mit Reihenstempeln gegeniiber dem Wanderpfeilerbruchj 
bau, wobei abschlieBend nochmals darauf hingewiesen sei, 
daB nicht in erster Linie hierin, sondern in der Besserung 
der Hangendverhaltnisse, der Verringerung des Drucks im 
Abbaufeld und dem besseren Gang der Kohle sein haupt- 
sachlicher Yorteil liegt.

Z a h l e n t a f e l  2. Arbeitsaufwand beim Reihenstempel-Bruchbau1.

Grube: Heinitz Floz: Carlowitz
Steiger-Abtlg. 4

Ausbauskizze 
beim Stand zu Ende des Auskohlens. M. 1 : 50.5

j B ruch

Machtigkeit ohne Bergemittel 1,00 m Streb: 1 Ost
■ „  mit „  1,40 m Querschlags-Abteilg.: Sohle Carlowitz

E i se rn e  S t e m pe l :  Firma Gerlach. Lange 1,50 m.
Anzahl der Stempel je m2 Hangendflache2................................................................123 Stiick

„  „ „ „  100 m Streb ohne Bergerippen2 ......................................  444 ,,
davon Reihenstempel.............................. ... ...................................................................111 ,,

E i ch en  — B u c h e n w a n d e r p f e  i 1 e r1
Kantholzlange........... m Kantholząuerschnitt m X  m

„ m ,, ............m X  m
Grundflache der Pfeiler ........... m X m Lichier Abstand der Pfeiler m
Anzahl der Pfeiler je 100 m Streb ohne B e rge rippen ..................................  Stiick

A u s l ó s e b a l k e n :  Firma: Lange: ...........  m

G e d i n g e  u n d  S c h i c h t l o h n e

Gedinge ohne Haspelbedienung1 Schichtlohn der

Monat Jahr je Wander
pfeiler

je
Stempel

je
Kappe

ieBau Haspel-
fiihrer

Umsetzer

m m M m  I m m m

Oktober . . 
November . 
Dezember .

1941
1941
1941

0,46
0,46
0,46

6.33
6.33
6.33

7.10
7.10
7.10

Okt.—Dez. 1941 % 0,46 6,33 7,10

Monat

1

Jahr

Kohlen-
forderung3

w .=
U U — 
tC

Abbau
f o r t s c h r i t t 4

o
£

8

— bfl 
B £
k. uV bl
"2 s
:o =  
u_

Zahl /
Monat

Streblange 

mit ohne 

Bergerippen 

m | m

10 I 11

OJ
N-a
<v c 
en ^
So-Sn 3
Uk

Stiick

12

Tagi. umgesetzt

Stiick

13

c/)

Stiick

14

Stiick

15

Taglich 
verfahrene Schichten6

16 17 18 I 19

Zahl der umgesetzten

Stern- Kap-

pfeiler Pel Pen

jeverfahrene Schicht

Sp. 13 | Sp. 14 ! Sp. 15 
:Sp. 19 : Sp. 19 : Sp.19

20 21 22

Summę 
Schichten je 

100 m 
Streb 
ohne 

Berge
rippen 

Sp. 19 
: Sp. 11

100 t 
Streb- 
forde- 
rung

Sp.19
:Sp.5

23 24

O k to ber . 

N ovem ber 

D ezem ber 

Okt.-Dez.

1941 16563 
15006 
14040 

15 203

592
577
520

563

47,88
40,50
40,77

43,05

1,71
1,62
1,51

1,61

1,80
1,80
1,80

1,80

28
25
25

26

227
227
227

227

207
207
207

207

466
466
466

466

122
122
122
122

9.4
9.04 
8,64 

8,91

2 1,73
1,33 2,24 
2 1,20
1,78 ! 1,72

13,13
12,61
11,84

12,53

35,43
36,95
39,36

37,26

9,24
9,67

10,30

9,74

6,34 I 2,22
6,09 | 2,18
5,72 j 2,28

6,05 | 2,23

1 N ich tzu tre ffendes streichen. — 2 bezogen auf den Stand zu Ende des Auskohlens (Abbauskizze). — 3 Die den Strebhauern verrechneten Kohlen. 
Strebfortschritt in  der Kopfstrecke + Strebfortschritt in der FuBstrecke. — 5 Monatszahlen aus Schichtenbuch Sp. 7 geteilt durch Arbeitstage oben Sp. 3.
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Z a h l e n t a f e l  3. Kostenaufwand beim Reihenstempel-Bruchbau1.

Grube: Heinitz 
Steiger-Abtlg.: 4

Flóz: Carlowitz Machtigkeit ohne Bergemittel: 1,00 m 

mit „ MO m

Streb: 1 Ost
Querschlagsabteilung: Sohle Carlowitz

Monat Jahr
Monats-

fórde-
rung

t

L o h n k o s t e n
S t e m p e l o s t e n

Leistun

Gedinge-
lohn3

m

gslohnkos

Schicht-
lohn3

m

ten2 

Sp. 4 
+

Sp. 5

m

Soziale 
Zu- 

lagen 
30 "/0 v. 

Sp. 6

Summę 
Sp. 6 

+ 
Sp. 7

m

je t 
Fórde
rung 
Sp. 8 
: Sp.3

m

Einge-
setzte
Stem-

pfi*
Stiick

lietkoster

Mietsatz 
je Stiick5

m

Sp. 10 
X 

Sp. 11

m

Repa

Repa-
rierte

Stempel

Stiick

aturko

Preis
je

Stiick6

m

sten

Sp. 13 
X 

Sp. 14

• śhm

Ver

Ver-
lorene

Stempel

Stiick

ustkos

Preis
ie

Stiick7

m

en

Sp. 16 
X 

Sp. 17

m

Summę

Sp. 12 + 
Sp. 15 4  
Sp. 18

m

je t 
Fórde 
rung 

Sp. 19 
: Sp. 3

m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oktober
November
Dezember
Okt.-Dez.

1941 16563
15006
14040
15203

4294,64
3739,18
3242,60
3758,80

740,34
646,72
574,05
653,70

5034,98
4385,90
3816,65
4412,51

1510,49
1315,77
1144,99
1323,75

6545,47
5701,67
4961,64
5736,27

0,39
0,38
0,35
0,37

976
954
958
963

2.50
2.50
2.50
2.50

2440
2385
2395
2407

88
55
58
67

2.50
2.50
2.50
2.50

220
136
145
167

10
3,3

6.70
6.70

67
22

2660
2521
2607
2596

0,16
0,17
0,19
0,17

W a n d e r p f e i l e r - K o s t e n ®

Ho lzkos t en Aus ló seba l ken  -Kosten

Sum
mę

Sp.30
+

Sp.41

m

je t 
Fórde
rung 

Sp 43 
: Sp. 3

m

Ve
Wandę

Stiick

rbraucl
rpfeile

Preis
je

Stiick8

m

te
hólzer

Sp. 21 
X  

Sp. 22

m ,

Vs
Aus

Stiick

rbrauc
Sleichb

Preis
je

Stiick8

m

hte
retter

Sp. 24 
X 

Sp.25

m

V

Stiick

'rbrauc
riolzke

Preis
je

Stiick8

m

ite
le

Sp. 27 
X 

Sp. 28

m

Summę

Sp.23 + 
„ 26 +  

29

m

je t 
Fórde
rung 
Sp.30 
: Sp.3

m

M

Einge-
setzte
Bal
ken4

Stiick

etkost

Miete5

Stiick
M

:n

Sp. 32 
X 

Sp. 33

m

Repa

Repa-
rierte
Balken

Stiick

raturkc

Preis6

Stiick
m

sten

Sp 35 
X  

Sp. 36

m

Ver

Ver-
lorene
Balken

Stiick

lustkos

Preis7

Stiick
m

ten

Sp. 38 
X  

Sp. 39

m

Summę

Sp 34 + 
„ 37 + 
„ 40

m

je t 
Fórde
rung 

Sp-41 
: Sp. 3

m

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

M a s c h i n e n - K o s t e n Kosten insgesamt

Ein-
gesetzte
Haspel

Stiick

iaubhasp

Miete
je

Stiick5

m

:1

Sp. 45 X 
Sp. 46

m

ver- 
brauch- 
tes Seil 

m

Raubseil

Preis 
je m

Sp. 48 X 
Sp.49

m

Ver.
brauchte

Raub-
ketten
Stuck

{aubkette

Preis
je

Stiick

Ml

n

Sp .51X 
Sp. 52

&M-

Summę

Sp. 47 +
„ 50 + 
„  53

m

je t 
Fórde
rung 

Sp. 54 
: Sp. 3

m

Sp. 8 + 

„ 19 +
„ 43 + 
„  54

m

je t 
Fórde
rung 
Sp. 56 
: Sp.3

m

Bemerkungen

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

2
2
2
2

75
75
75
75

150
150
150
150

150
150
150
150

0,01
0,01
0,01
0,01

9355,47
8372,67
7718,64
8482,26

0,56
0,56
0,55
0,56

1 Nichtzutreffendes streichen. — 2 Spalte 13 des Schichtenbuches. — 8 Rauber, Umsetzer, Haspelfuhrer usw. —4 Zahl Ende Vormonat, Zahl Ende Berichtsmonat.-
5 Siehe Spalte 3, U. f. G. Vordruck 3. — 6 Siehe Spalte 4, U. f. G. Yordruclc 3. — 7 Siehe Spalte 5, U. f. G. Yordruck 3. — 8 Siehe U.f.G. Yordruck 6.

Zah l e n t a f e l  4. Miet-, Reparatur- und Yerlustsatze. Za h l e n t a f e l  5. Preisliste.

Ausgezogene
Lange Ausfiihrungsart

Mietsatz 
je Monat 
und Stiick

Reparatur- 
satz je Stiick

Verlustsatz 
je Stiick

m m M m

1 2 3 4 5

1. fiir Gerlach-Stempel.

0,70—1,40 leichte und mittlere 1,90 1,90 5,00
1,50—2,00 mittlere und schwere 2,50 2,50 6,70
2,00—2,90 schwere 3,00 3,50 8,50
2,00—2,90 schwerste 3,90 3,90 11,10
3,00 u. mehr schwerste 4,60 4,70 13,10

2. fiir Toussaint-Heintzmann-Stempel.

0,70-1,40 1,50 1,50 4,10
1,50-2,40 1,90 2,10 5,50
2,50—2,90 2,40 2,65 6,70
3,00 2,60 2,90 7,30

3. fiir Schwarz-Stempel.

1,10 1,48 2,40 4,20
1,80-2,00 2,04 3,20 5,80
3,00 2,80 4,30 7,90

Bem. Samtliche Angaben gelten fur Universal- und Gabelkópfe. 

4. fiir Auslósebalken (Sam, Cookson, Herkules u. a.).

0,80 •
1,00 2,50 1,00 7,00

5. fiir Raubwinden (Diisterloh).

10,5 PS 50,00 1 |
15,0 PS 75,00 |

Ohne Zweifel wird der Reihenstempelbruchbau in Zu
kunft eine noch wesentlich gróBere Verbreitung ais bisher 
finden und vielleicht einmal von mafigebender Bedeutung 
fiir den Einsatz von Abbaumaschinen werden, bei denen 
die Frage der Druckentlastung im Arbeitsfeld wegen der 
Schwierigkeit des rechtzeitigen Einbringens des Ausbaues 
eine entscheidende Rolle spielt.

Zusammenfassung.
Nach einer kurzeń Kennzeichnung des Reiheiistempel- 

bruchbaus wird eingehend iiber den verschiedenartig ent
wickelten Ausbau in Abbaubetrieben mit Reihenstempel-

Dimension
Eichen

^E/Stiick

Buchen

Ś^E/Stiick

1. fiir Wanderpfeilerkantholz.

0,80 X ,0,15 X 0,15 2,00 1,35
1,00X0,15X0,15 2.50 1,70
1,20 X 0,15 X 0,15 3,00 2,00
0,80 X 0,20 X 0,20 3,50 2,40
1,00 X 0,20 X 0,20 4,40 3,00
1,20 X  0.20 X  0,23 5,30 3,60

2. fiir Ausgleichsbretter.

0,80 X 0,15 X  0,075 1,00 0,70
1,00 X  0,15 X 0,075 1,20 0,85
1,20 X 0,15 X 0,075 1,50 1,00

3. fiir Keile.

30 X  15 X  5 -  0 0,19 0,19

Za h l e n t a f e l  6.

Machtig
keit

einschl.
Berge
mittel

Wander
pfeiler =  W 
Reihen- 
stempel=R

Schichten je

Lohn
kosten 
je t

Stem- 
pel- 

kosten 
je t

Wander- 
pfeiler- 
kosten 

je t

Ma- 
schinen- 
kosten 

ie t

Kosten 
ins

gesamt 
je t100 m

100 t 
Streb
fórde
rung

m m m m M m

1,40 R 6,22 2,20 0,38 0,17 0,01 0,56
1,25 W 11,30 4,19 0,60 0,13 0,10 0,83
1,07 R 7,72 3,74 0,45 0,24 0,01 0,70
1,24 W 11,68 3,81 0,51 0,14 0,10 0,75
1,70 W ‘ 11,47 2,87 0,45 0,13 0,13 _ 0,71
2,01 R 13,30 3,09 0,50 0,22 0,03 0,75
3,00 R 27,15 4,92 0,64 0,19 __ 0,03 0,86
3,00 W 28,50 3,72 0,49 0,33 0,10 0,02 0,94

bruchbau in mehreren Flózen der Gruben Heinitz und 
Uechen und die dabei gewonnenen Erfahrungen berichtet, 
die durchweg im Vergleich zum Wanderpfeilerbruchbau in 
betrieblicher, sicherheitlicher und wirtschaftlicher Be- 
ziehung gunstig waren. An Hand von Formblattern wird 
an einem Beispiel die bei Reihenstempelbruchbau je 100 m 
^treb und je 100 t Strebfórderung entfallende Schichten- 
zahl ermittelt.
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W I R  T S C H A  F T L  1 C H E S
Silbergewinnung der Welt.

Die Silbergewinnung der Welt entfiillt zu etwa drei 
Vierteln ąuf die fiinf groBen Produktionslander Mexiko, 
Ver. Staaten von Amerika, Kanada, Peru und Australięn. 
Das Silber nimmt unter den Metallen die fast einzigartige 
Stellung ein, daB es im Wesentlichen ais Nebenerzeugnis 
bei der Gewinnung anderer Metalle, besonders des Goldes, 
Kupfers und Bleis, gewonnen wird. Der im 16. Jahrhundert 
wichtige Bergbau auf edle Silbererze in Europa und 
Amerika, der dann voriibergehend im 19. Jahrhundert einen 
neuen Aufschwung nahm, spielt fur die Weltproduktion 
nur nooh eine ganz untergeordnete Rolle. Infolge dieser 
Eigenart ist die Weltsilberproduktion zu ihrem eigenen 
Nachteil von der Silberkonjunktur in weitem MaBe un- 
abhangig. Die Weltgewinnung befindet sich infolge der 
Erweiterung der andern Bergbauzweige zwangslaufig in 
standigem Ansteigen, obwohl ein entsprechender Bedarf 
fehlt. Seit dem vorigen Jahrhundert, ais die meisten Lander 
unter Ausschaltung des Silbers auf die reine Goldwahrung 
iibergingen, ist der Silberbedarf stiindig weiter hinter dem 
Angebot zuriickgeblieben.

Diese Tatsache hat das Schicksal des Silbers in 
den letzten Jahrzehnten gekennzeichnet. Um die Silber- 
produzenten Nordamerikas, die im Jahre 1938 allein nicht 
weniger ais 62<y0 zur Weltgewinnung beitrugen, vor dem 
Zusammenbruch zu bewahren und eine vollstandige Ent- 
wertung der gewaltigen Silberbestiinde in den Ver. Staaten 
zu verhiiteą, hat die Regierung in Washington bereits 
vor Jahrzehnten eine Stiitzungsaktion fiir Silber eingefiihrt, 
die zwar dem Land auBerordentlich groBe Kosten auf- 
erlegt und eine wirkliche Wertbestandigkeit des Silbers 
nicht gesichert hat, aber doch einen Sturz der Silber- 
preise ins Bodenlose verhindern konnte. Die Stiitzungs- 
aktion bestand in einer systematischen Aufkaufpolitik. 
Sie erfafite nicht nur das in den Ver. Staaten auf den 
Markt gelangende Silber, soweit es nicht von der ver- 
haltnismiiBig unbedeutenden Schmuckindustrie aufgenom
men wurde, sondern muBte immer mehr dazu iibergehen, 
zur Stiitzung des Silbermarktes auch Silber aus dem Aus- 
land, besonders aus dem Hauptproduktionsland Mexiko, 
aufzukaufen, dazu die sehr betrachtlichen Mengen, die 
namentlich in China und Indien bei jeder Gelegenheit aus 
den dortigen privaten Hortungsbestanden auf den Markt 
geworfen wurden.

Die fortgesetzten Ankaufe haben zu dem eigen- 
artigen Ergebnis gefiihrt, daB in den Kellern des Schatz- 
amtes der Ver. Staaten Anfang 1941 97,45 Mili. kg Silber 
aufgespeichert waren, etwa die 45fache Jahresgewinnung 
der Ver. Staaten und die l lfache Weltproduktion des 
letzten Jahres. Das muhsam dem Erdinnern entrissene 
Metali wandert also zum weit iiberwiegenden Teil un- 
genutzt wieder in die Erde zuriick. Irgendeine praktische 
Verwertungsmóglichkeit fiir die gewaltigen Mengen 
schien bisher nicht gegeben zu sein. Die Regierung der 
Ver. Staaten gab auf Grund der Silberbestiinde Schatz- 
scheine aus, muBte nunmehr aber immer neue Mengen 
aufkaufen, um einen Zusammenbruch dieses kiinstlichen 
Gebaudes zu verhindern. Weńn es einer amerikanischen 
Regierung einfiele, die Bestande auch nur teilweise zu

liąuidieren, so wiirde jede Silbergewinnung auf der Erde 
auf eine Reihe von Jahren wirtschaftlich unmóglich werden. 
Jedenfalls sind die Ankaufe bis in die jiingste Zeit fort- 
gesetzt worden; allein im Jahre 1940 wurden 5,1 Mili. kg 
Silber, fast 80 o/o der Produktion der iibrigen Welt, nach 
den Ver. Staaten eingefiihrt und dort fast vollstandig ge- 
hortet.

Erst die jetzige Metallnot in den Ver. Staaten scheint 
die Móglichkeit fiir eine Anderung der allmahlich absurd 
gewordenen Lage anzudeuten. Wenn man vom Preise 
absieht, wiirde Silber mit seinen vorziiglichen physi
kalischen und chemischen Eigenschaften, insbesondere 
weil es die hóchste elektrische und thermische Leitfahig
keit unter allen Metallen besitzt, fiir zahlreiche technische 
Zwecke iiberaus geeignet sein. Fiir die Vorrate der Ver. 
Staaten mag der Preis in der Tat keine Rolle spielen, teils 
weil Kostenfragen im Krieg iiberhaupt zuriicktreten, teils 
aber, weil die riesigen Bestande anders iiberhaupt keinen 
realen Wert mehr besitzen.> Der Einsatz von rd. 100000 t  

Edelmetall wiirde in der Tat ausreichen, um die empfind- 
liche Versorgungsliicke namentlich in Zinn, an das zuerst 
gedacht wird, in wesentlichem Umfang zu verringern. 
Die neue Freundschaftspolitik mit Mexiko zwingt die 
Ver. Staaten ohnedies, die sehr betrachtliche Silberproduk- 
tion dieses Landes weiter aufzunehmen, um nicht groBe 
Teile des mexikanischen Erzbergbaus und damit der 
mexikanischen Wirtschaft dem Ruin preiszugeben.

S i l b e r g e w i n n u n g  d e r  W e l t  1938 bis 1940 
(in 1000 kg).

Land 1938 1939 1940

Deutsches R e ic h ............... 218
Ehem. Tschechoslowakei. . 37
Frankreich.......................... 18

26
Rumanien.............................. 26 22 16
Jugoslawien.......................... 78 71 .

Sow je tun ion ....................... 249 .

Schweden.............................. 35 35 .
314 .

184 192 .
Niederl.-Indien................... 18 19
Philippinen.......................... 36 41 43
Siidafrika.............................. 35 37 40
Deutsch-Sudwestafrika. . . 21 18 14
Belg.-Kongo....................... 95 65 .

692 720 741
Neufundland ....................... 51 44 45
Ver. Staaten.......................... 1919 1988 2122

2540 2359 2571
H o n d u r a s ........................... 103 128 121

639 584 574
B o liv ie n .............................. 198 225 175
Argentinien.......................... 82 97 101
Chile ...................................... 49 37 47
A us tra lięn ........................... 454 465 .

Ubrige L an d e r ................... 207 .

zus. Welt 8324 8245 8573

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 25. Juni 1942.

5c. 1519475. Paul Musolf, Castrop-Rauxel. Wanderpfeiler. 6.4.40. 

lOa. 1519636. Dr. C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Sicherheits- 
vorrichtung fur batterieweise angeordnete Koksófen gegen das Driicken nur 
einseitig geóffneter Ofenkammern. 11.5. 42.

lOb. 1519438. Dynamit-AG. vormals Alfred Nobel & Co., Troisdorf 
(Bez. Koln). Feueranziinder. 12.4.41.

lOb. 1519452. Niederschlesische Bergbau AG., Neu-WeiBstein bei 
Waldenburg (Schles.). Prjmarzunder fiir Feueranziinder. 11.3.42.

e* 1519531. Bleichert-Transportanlagen GmbH., Leipzig. Elektro- 
forderbandtrommel. 13. 5. 42.

Patent-Anmeldungen1,

die vom 25. Juni 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 15. H. 152101. Erfinder: Heinrich Teutenberg, Rósrath-Klein- 
tichen (Bez. Koln). Anmelder: Klóckner-Humboldt-Deutz AG., Kóln.
Trommelfilter. 25. 6. 37. Osterreich.

la , 21. W. 105995. Erfinder: Eugen Bahr, Luckenau iiber Zeitz. An
melder: Anhaltische Kohlenwerke Berlin, Halle (Saale). Beheizter Sieb- 
walzenrost. 7. 7. 39. Protektorat Bohmen und Mahren.

Ib , 6. M. 150 916. Erfinder: Dr.-Ing. Richard Heinrich, Frankfurt 
(Main). Anmelder: Metallgesellschaft AG., Frankfurt (Main). Elektro- 
statischer Scheider mit drahtfórmiger Spriihelektrode. 21. 5. 41.

5c, 10/01. G. 101624. Erfinder: Karl Menges, Essen-Kupferdreh. An
melder: Gewerkschaft Christine, Essen-Kupferdreh. Grubenstempel. 22.4.40. 
Protektorat Bohmen und Mahren.

x lOa, 38/01. D. 75954. Erfinder: Dr. Hermann Leyerzapf, Schónberg 
(Taunus). Anmelder: Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals 
RoeBler, Frankfurt (Main). Verfahren zum Herstellen von holzkohleartigen 
Koksbriketts. 16. 8. 37. Osterreich.

lOc, 6. E. 51597. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-Ing. Lutz Erlen- 
bach, Edwin Kumutat, Kónigsberg (Pr.) und Arthur Kramp, Kónigsberg 
(Pr.)-Rothenstein, Verfahren zur Entwasserung von Torf und sonstigen 
wasserhaltigen Stoffen. 10. 9. 38.

1 In den Patentanmeldungen, die mit dem Zusatz »Osterreich« und 
»Protektorat Bohmen und Mahrens versehen sind, ist die Erklarung ab- 
gegeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. auf das Protek
torat Bohmen und Mahren erstrecken soli.
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Deutsche Patente.
( V o n  d em  T a g e , an dem  d ie  E r t e i lu n g  e in e s  P a te n te s  b e k a n n tg e m a c h t w o rd e n  
is t ,  la u f t  d ie  f i in f ja h r i g e  F r i s t ,  in n e rh a lb  d e re ń  e in e  N ic h t ig k e i t s k la g e  g e g e n  

d as  P a te n t  e rh o b e n  w e rd e n  k a n n . )

5c ( 9 o i) -  721 375 , v o m  1 7 .1 0 .3 9 .  E r t e i lu n g  b e k a n n tg e m a c h t a m 3 0 .4 .4 2 .  
A d o l f  B a r o n  i n  B e u t h e n  (O.-S.). Baukórper fur Grubenausbau. D e r  
S c h u tz  e r s t r e e k t  s ic h  a u f  d as  P r o te k to r a t  B ó h m e n  u n d  M a h re n .

D e r  f i i r  e in e n  G ru b e n b a u  a us  a n e in a n d e rg e re ih te n ,  m e h r  o d e r  w e n ig e r  
g e s c h lo s s e n e n  R in g e n  b e s t im m te  B a u k ó rp e r  is t  a u f  e in e r  S t i r n f la c h e  m i t  e in e r  
a is  Q u e ts c h k ó rp e r  d ie n e n d e n  S c h ic h t  a us  e in e r  A s p h a ltm a s s e  v e rs e h e n , d ie  
h e iB  a u f  d e m  K ó r p e r  a u fg e t ra g e n  is t .

5 c  ( 9 o i) .  7 2 1 3 7 6 , v o m  7 . 8 . 4 0 .  E r t e i lu n g  b e k a n n tg e m a c h t  a m  3 0 .4 .4 2 .  
D r . - In g .  D r .  r e r .  p o i .  H e i n z  S c h m i t z  i n  K ó l n - L i n d e n t h a  1. Hilfs- 
vorrichtung zur Gewinnung des Minerals und zum. gleichzeitigen mecha
nischen Einbringen und Rauben des Ausbaus. (s .  A b b .  1 .)

A u f  e in e m  fa h rb a re n  G e s te l l  a is t  e in e  A rb e i ts b i ih n e  b a n g e o rd n e t ,  d ie  
s o  h o c h  l ie g t ,  dal3 u n te r  i h r  R a u m  f i i r  d ie  G e w in n u n g s in a s c h in e n  is t .  A u f  d e r  
B iih n e  s in d  fa h rb a re ,  a u s - u n d  e in z ie h b a re ,  s o w ie  in  d e r  H ó h e  v e rs te l lb a re  
A u s le g e r  c v o rg e s e h e n , d ie  z u m  E r fa s s e n  u n d  B e w e g e n  d e r  T e i le ,  z. B . d e r  
S te m p e l d, des e in z u b r in g e n d e n  u n d  zu  ra u b e n d e n  A u s b a u e s  d ie n e n . A n  den  
S e ite n te i le n  des G e s te lle s  a k o n n e n  z u m  E n t fe rn e n  v o n  n a c h fa l le n d e m  G e - 
s te in  d ie n e n d e  G e ra te ,  z . B . F ó rd e rs c h ra u b e n  e, a n g e b ra c h t  s e in .  D ie  V o r -  
r i c h tu n g  s o l i  b e s o n d e rs  b e i g ro B e n  A b b a u h ó h e n  in  w e n ig  s ta n d fe s te m  Ge-_ 
b ir g e ,  z . B . im  B ra u n k o h le n t ie fb a u ,  v e rw e n d e t  w e rd e n  u n d  d ie  A r b e i t s -  
le is tu n g  s te ig e rn ,  s o w ie  d ie  S ic h e rh e it  e rh ó h e n .

5 c  ( 1 0 o i) .  721431, v o m  2 8 .5 .3 8 .  E r t e i lu n g  b e k a n n tg e m a c h t a m  3 0 .4 .4 2 .  
A l f r e d  S c h m i d t  i n  W i s m a r .  Słutze, Montagestiitze oder Gruben- 
stempel. (s. A b b . 2 .)

D ie  S ti itz e  (S te m p e l o . d g l . )  b e s te h t  b e k a n n t l ic h  a us  z w e i in e in a n d e r  
v e rs c h ie b b a re n  T e i le n  a, b, d ie  d u rc h  e in e n  m i t  e in e r  V e rz a h n u n g  in  e in e  
V e rz a h n u n g  c des v e rs c h ie b b a re n  o b e re n  T e ile s  b e in g re ife n d e n  K e i l  d in  d e r  
g e w i in s c h te n  L a g e  z u e in a n d e r  g e h a lte n  w e rd e n . D a m it  d e r  K e i l  d b e im  A u s -  
z ie h e n  des o b e re n  T e i le s  b a us  d em  u n te re n  T e i l  a v o m  o b e re n  T e i l  b s ic h e r

mitgenommen und bei einem Druck auf d e n  o b e re n  T e i l  b s e lb s t ta t ig  w ie d e r  
in seine Sperrlage gelangt, in der er d ie  b e id e n  T e i le  a b s t a r r  m i te in a n d e r  
verbindet ist gemaB der Erfindung an dem u n te re n  T e i l  a e in e  s c h ra g e  A u f -  
laireflache e  fiir die entsprechend schrage R iic k e n f la c h e  d es  K e i le s  d v o r -  
cesehen Die schrage Flachę e ermoglicht in  e in fa c h e r  W e is e  e in  z a h n w e is e s  
Einstellen der Hóhe der Stiitze o . dgl.' und das L o s e n  d e r  s ta r re n  V e r b in d u n g  
der beiden Teile der Stiitze o. dgl. Die V e r z a h n u n g  c k a n n  im  In n e rn  des 
rohrformigen oberen Teiles b angeordnet und d ie  s c h ra g e  A u f la g e f l i i c h e  e 
fur-den Keil d durch einen nach innen yorspringenden A n s a tz  d ie s e s  T e ile s  
gebildet werden. Ferner kann an dem unteren T e i l  a d e r  S t i i t z e  o . d g l .  e in e  
Feder f so angeordnet werden, daB sie d e n  K e i l  d in  d ie  K le m m s te l lu n g  
driickt Endlich kann an dem unteren Teil ein zum A n h e b e n  d es  K e i le s ,  d . h . 
zum Losen der Verbindung der beiden Teile der S ti i tz e  o . d g l .  d ie n e n d e r 
Hebel g schwenkbar gelagert werden.

lO b  (9 o 2 ) . 721409, v o m  3 .6 .3 8 .  E r t e i lu n g  b e k a n n tg e m a c h t  a m  3 0 .4 .4 2 .  
G e w e r k s c h a f t  M i c h e l  i n  G r o f l k a y n a  (B e z .  M e r s e b u r g ) .  Vorrichtung 
zum Schwenken von Anschlufirinnen an Brikettkuhlrinnenschranken. E r 
f in d e r :  R u d o l f  R o t h k e g e l  i n  T r ó b i t z  u b e r  K i r c h h a i n  (N ie d e r -  
lausitz), u n d  H e i n z  D i e z m a n n  i n  R o B b a c h  i i b e r  W e i B e n f e l s .  

(s. A bb . 3.)
A n  d em  H a u p ts tu tz ra h m e n  a d e r  K i ih ls c h r a n k e  is t  a u f  d e r  P re ssen - 

u « d  d e r  V e r la d e s e ite  je  e in  R a h m e n  b b e fe s t ig t ,  d e r  an  b e id e n  .S e ite n  se nk - 
re c h te  S c h l itz e  c h a t .  In  d e n  S c h l i tz e n  je d e s  R a h m e n s  i s t  e in e  w a a g e re c h te  
S ch ien e  d g e f i ih r t .  d ie  d ie  A n s c h lu f i r in n e n  e d e r  S c h ra n k e  t r a g t .  D ie  R in n e n  
m h e n  m i t  H i l f e  v o n  R o l le n  f a u f  <1611 S c h ie n e n  a u f ,  so d a B  s ie  a u f  d ie se n  in  
w a a g e re c h te r  R ic h tu n g  y e rs c h o b e n  w e rd e n  k<5nnen. D ie  S c h ie n e  d h a n g t an 
dem  e in e n  E n d e  v o n  i ib e r  R o l le n  g g e fu h r te n  Z u g m it t e ln  h, d ie  a m  a nd eren  
E nd e  das O e w ic h t  d e r  S c h ie n e  u n d  d e r  a u f  d ie s e r  ru h e n d e n  A n s c h lu f ir in n e  e 
a u s g le ic h e n d e  O e w ic h te  i t r a g e n .  D ie  Z u g m i t t e l  h s in d  s o  a n g e o rd n e t,  daB 
s ie  am  K u h ls c h ra n k  y o r b e i la u fe n  u n d  d ie  O e g e n g e w ic h te  i u n te r  dem  K u h l-  
r in n e n s c h ę a n k  h iin g e n . D ie  A n s c h lu f ir in n e n  e w e rd e n  m i t  d e n  S ch ie n e n  i  g e - 
h o b e n  o d e r  g e s e n k t  u n d  a u f  d en  S c h ie n e n  so  s e i t l ic h  y e rs c h o b e n , daB s ie  
s ic h  a n  d ie  R in n e n  k d e r  K i ih ls c h r a n k e  a n s c h lie B e n , d u r c h  d ie  je w e i l ig  d ie  
B r ik e t ts  g e s c h o b e n  w e rd e n  s o l le n .  In  d e r  g e w i in s c h te n  L a g e  w e rd e n  d ie  
R in n e n  y e r r ie g e l t .
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Z E I T S C H R I F T E N S C H
(Eine Erklarung der AbhUrzungen isl in Nr. I  auf den Seiten

Bergtechnik.

Ausbau. Maevert, Wilhelm: St reckenausbau mit  
bogen fórm igen  Holzgeste l len .  Gluckauf 78 (1942)
Nr. 26 S. 361/65*. Auf Grund der Uberlegung, daB die Trag
fahigkeit eines Tiirstockes rechnerisch geringer ais die 
eines hufeisenfórmigen Streckengestells ist, wurden Eichen- 
rundholzer gebogen und untertage in druckhaften und

1 E in s e i t ig  b e d ru c k te  A b z i ig e  d e r  Z e its c h r if te n s c h a u  f u r  K a r te iz w e c k e  
sind vom V e r la g  G lu c k a u f  b e i m o n a t l ic h e m  V e rs a n d  z u m  P re is e  v o n  2 ,5 0  9UH 
f u r  das Y ie r t e l j a h r  zu  b e z ie h e n .

A U'
14—16 verS//ent!icht. • bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

druckfreien Streckenteilen eingesetzt. Die Versuche fiihrten 
zu dem Ergebnis, dafi der Einsatz hufeisenfórmiger 
atreckengestelle nur in druckfreien Strecken mit Erfolg 
móglich ist. Durch Festigkeitsuntersuchungen liefi sich 
nachweisen, daB die Tragfahigkeit des Holzes durch einen 
BiegeprozeB, wie er bei der Herstellung von bogenfórmigen 
Ausbaugestellen notwendig ist, herabgesetzt wird.

Forderung. Feustel, K.: E in  neuer Ru tschenmotor  
tur groBe Fórder le is tungen  in hohen  und
niedr igen Flózen. Montan. Rdsch. 34 (1942) Nr. 12
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S. 189/90*. Druckausgleich in den Zylinderraumen. Stufen- 
lose Hubverstellung. Regelbarkeit der Kolbenhubkraft in 
Fórderrichtung. Kolbenstangeńfiihrung und -Abdichtung. 
Leistung und Wirtschaftlichkeit.

Muller, E.: T rogke t ten fó rdere r  in Braunkohlen- 
brikettf abr iken .  (SchluB.) Braunkohle 41 (1942) Nr. 23 
S. 253/58*. Siebkettenfórderer, Beschreibung einiger aus- 
gefuhrter Anlagen. Betriebserfahrungen. Vorteile hinsicht
lich Raumbedarf. Kraftverbrauch, Materialschonung, Ent- 
mischung, Betriebssicherheit und Anwendungsmóglichkeit. 
Normungsbestrebungen.

Grubenrettungswesen. Miihiefeld, Johannes: Das neu- 
zeitl iche G rubenre t tungswesen .  Kali 36 (1942) Nr. 6 
S. 83/89*. Organisation des Grubenrettungswesens: Vor- 
schriften, Grubenwehr, Gerateraum und Ubungsraum. Be
schreibung der im Grubenrettungsdienst verwendeten Ge- 
rate, die sich in die 3 Hauptgruppen der Gasschutzgerate, 
Wiederbelebungsgerate und Hilfsgerate gliedern lassen. 
(SchluB folgt.)

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Schweiflung. Schulz, Herbert: Le is tungss te igerung  
bei der Gasschme lzschwe iBung .  Z. VDI 86 (1942) 
Nr. 23/24 S. 369/71*. Wahl des SchweiBgases. SchweiBgas- 
versorgung. SchweiBen von Hand und mit Maschinen. Not- 
wendigkeit, zur Einsparung von Arbeitskraften und Werk- 
stoffen, alle Mangel, und zwar besonders unuzlangliche 
SchweiBvorrichtungen und veraltete Arbeitsweisen zu er- 
kennen und auszuschalten.

Dieselmotor. Ziiblin, Karl: D iese lmotorenan lagen  
fiir sofort igen  Einsatz.  Warme 65 (1942) Nr. 24 
S. 215/18*. Nach Einlauterung der an eine Notstromanlage 
zu stellenden Anforderungen werden die Betriebsweise 
solcher Anlagen und ihre Sicherheitsvorrichtungen be
schrieben.

Chemische Technologie.

TorfverecLlung. Schmidt, A. W. und C. Clessin: Bei- 
trage zur Torf  vered lung  III. Hydr ie rungsversuche  
mit Torfteer. Brennstoff-Chem.23 (1942) Nr.12 S.139/43*. 
Die Druckhydrierung eines Torfschwelteers konnte mit 
Molybdanoxydkatalysatoren in befriedigender Weise ver- 
wirklicht werden. Der Torfteer lieB sich fast vóllig in 
einen hochklopffesten Kraftstoff umwandeln.

Wasserreinigang. Kiinzel-Mehner, A.: Chemisch-me- 
chanische W asse r re in i g ung  m i t  E i s e n c h l o r i d .  
Chem. Techn. 15 (1942) Nr. 12 S. 129/35. Kennzeichnung des 
Arbeitsverfahrens. Wirkungen des Eisenchlorids bei der 
Wasserreinigung. Anwendung des Eisenchlorids bei den 
verschiedenen Wasserarten, wie Brauchwasser, Fabrika- 
tionswasser und Abwasser.

Waschól. Rosendahl, Fritz: Abtre iben von an-
gereichertem W asch ó l  unter G ew innu ng  einze lner  
Siedeanteile. Teer u. Bitumen 40 (1942) Nr. 6 S. 123/25*. 
Grundlagen und praktische Durchfiihrung des Verfahrens 
in den von Schmalenbach bzw. Koppers entwickelten Ein
richtungen.

Gaswirtschaft. Boselli, Mario: Uber die Herab- 
setzung des Gashe izwer tes  und die vor te i l ha fte  
Verwendung der kon t i n u ie r l i c hen  En tgasung  bei 
der E in sch rankung  des Koh lenverbrauchs.  Gas- u. 
Wasserfach 85 (1942) Nr. 25/26 S. 279/81. Erórterung der 
Griinde fiir die Herabsetzung des Gasheizwertes sowie der 
Vorteile der kontinuierlichen Entgasung fiir die SparmaB- 
nahmen.

Wassergas. Thau, A.: G roBwasse rgase rzeugung  
fiir c*hemische Synthesen. Ó1 u. Kohle 38 (1942) Nr. 21 
S. 589/601*. Die zur Synthesegasherstellung geeigneten 
Wassergaserzeugungsverfahren lassen sich in Abhangig
keit von den Wegen, die beschritten werden, um dem 
Brennstoff die fiir die Wassergasreaktion erforderliche 
Warme zuzufiihren, in 4 Gruppen einteilen. Die erste 
Gruppe erfaBt die im Wechselbetrieb arbeitenden Ver- 
fahren, bei denen das Brennstoffbett durch Einfuhrung von 
Luft zeitweise heiBgeblasen wird. Mehrere dieser Ver- 
fahren, die sich durch kennzeichnende Merkmale unter- 
scheiden, werden unter Einbeziehung der Nebeneinrich- 
tungen beschrieben.

Hiittenwesen.

Australien. Schmidt, Hans: D ie Eisenhi it ten-
industr ie Austral iens.  Stahl u. Eisen 62 (1942) Nr. 25 
S. 526 29*. Geschichtliches. Standortfrage, Rohstoff-

versorgung. Kurze Kennzeichnung der Kokereien, Hoch- 
ofenlagen, Stahlwerke, Walzwerke mit den weiter- 
verarbeitenden Betrieben.

Róstung. Guthmann, Kurt: Rósten und Sintern von 
Eisenerzen. Chem.-Ztg. 66 (1942) N r.25/26 S. 267/70*. 
Die verschiedenartige Beschaffenheit der Eisenerze ver- 
langt aus wirtschaftlichen Griinden und zur Leistungs
steigerung der Hochófen in den meisten Fallen eine Auf
bereitung vor der Verhiittung. Im groBen Umfange werden 
hierzu heute die Róstung sowie die Sinterung zur Stiickig- 
machung der Rohfeinerze sowie des bei der Róstung an- 
fallenden Róstfeingutes herangezogen. Die Betriebs- und 
Warmetechnik der Rost- und Sinterverfahren wird be
schrieben.

Chemie und Physik.

Analysenverfahren. Ensslin, Fritz: D ie p o la ro g r a 
phische Bes t immung  von Kadm ium  und T ha l l i um  
nebeneinander. Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 10 S. 184/87*. 
Das beschriebene Verfahren gibt, verglichen mit den iib- 
lichen Analysenmethoden, sehr gut ubereinstimmende 
Werte und ist wegen der Kurze der Analysendauer un
bedingt den naBanalytischen Verfahren vorzuziehen. Nach 
Schilderung des Analysenganges werden Beispiele fiir die 
Anwendung des Verfahrens mitgeteilt.

Wdrmeiibergang. Bćrhm, J.: Der W arme i ibe rgang  
bei zahen Fl i issigkeiten.  Warme 65 (1942) Nr. 25 
S. 221/28*. Theoretische Grundlagen. Besprechung der fiir 
das Gebiet der laminaren und turbulenten Strómung zur 
Ermittlung der Warmeiibergangszahl wichtigsten Ergeb-> 
nisse. Schrifttum.

Recht und Verwaltung.

Bergrecht. Schliiter, Wilhelm: Bergbau  und Berg- 
recht in den N iederlanden .  Gliickauf 78 (1942) Nr. 26 
S. 365/67*; Nr. 27 S. 377/80. Aus der Geschichte der 
Niederlande und seines Bergbaus. Der heutige Stand des 
Bergbaus in den Niederlanden. Uberblick iiber die Ent
wicklung des Bergrechts und die heute geltenden Gesetzes- 
vorschriften.

Wirtschaft und Statistik.

Montanindustrie. Koh lenbergbau  und  Kohlen- 
wir tschaft  der Vere in ig ten Staaten im Jahre 1940. 
Gluckauf 78 (1942) Nr. 25 S. 352/55. Uberblick uber die 
Entwicklung der Kohlenfórderung in den einzelnen Re- 
vieren und Staaten. Nahere Betrachtung der Verhaltnisse 
im Anthrazit-, Weichkohlen- und Lignitbergbau. Absatz 
und AuBenhandel. Leistungsfahigkeit des Kohlenbergbaus. 
Vorratslage und Zukunftsreserven.

Mensebach, W.: D ie Versorgung  der Vere in ig ten  
Staaten von Amer ika  mi t  S tah lvered lungsm i t te ln .  
Stahl u. Eisen 62 (1942) H. 21 S. 446/47. Der Verfasser 
weist fiir die einzelnen Stahlveredlungsmittel nach, daB die 
Vereinigten Staaten, die ais gróBter Stahlerzeuger der Welt 
auch iiber die bedeutendste Stahlveredlungsindustrie ver- 
fiigen, in hohem MaBe auf die Einfuhr der wichtigsten 
Stahlveredlungsrohstoffe angewiesen sind. Im besonderen 
haben die USA. keine bedeutenden Fundstatten an Mangan 
und Chrom.

Mensebach, W.: D ie  Versorgung GroBbr i tann iens  
mit S tah lvered lungsmit te ln .  Stahl u. Eisen 62 (1942)
H. 22 S. 473/74. Wie der Verfasser darlegt, ist in der wirt
schaftlichen Riistung GroBbritanniens eine besonders emp- 
findliche Liicke dadurch entstanden, daB der bisherige Ver- 
lauf des Krieges fiir GroBbritannien eine erhebliche Zu- 
spitzung der Versorgung mit Stahlveredlern oder Eisen- 
legierungen mit sich brachte. Rohstoff- und Schiffsraum- 
mangel sowie fehlende Herstellungsmóglichkeiten wirkten 
zusammen,'" die britische Stahlveredlerversorgung nicht nur 
vóllig unzureichend zu gestalten, sondern auch gleichzeitig 
den beiden Lieferlandern, den USA. und Kanada, unmóglich 
zu machen, GroBbritannien die notwendige Hilfe zu 
leisten.

Seemann, K.: Rohs to f f  und Indust r ie  im Ural- 
Kusnezk-Kombina t .  Wirtschaftsdienst 27 (1942) Nr. 21 
S. 354/56. Der Verfasser entwirft ein aufschluBreiches Bild 
von der Griindung dieses Kombinats, seinen Rohstoff- 
grundlagen und dem AusmaB der auf diesen aufgebauten 
Industrien. Weder die Meinung, daB jenseits des Urals aus 
klimatischen Griinden keine wichtige Industrie vórhanden 
sein konne, noćh die andere, daB die Bolschewisten in 
diesem Raum Wunderdinge geschaffen hatten, treffe zu. 
Wohl verfiige das Ural-Kusnezk-Kombinat iiber fast alle
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fur einen Industrieaufbau notwendigen Rohstoffe, die auch 
von Jahr zu Jahr eine zunehmende ErschlieBung erfahren 
hatten, es sei aber nicht getungen, in dem gleichen Mafie 
eine verarbeitende Industrie zu schaffen, die im Rahmen 
der sowjetischen Wirtschaft eifte fur diesen Raum autarke 
Stellung einnehmen konne. Den Sowjets sei es wohl ge- 
Iungen, unter riicksichtslosem Einsatz aller ihnen zur Ver- 
fugung stehenden Mittel die im Ural-Kusnezk-Kornbinat 
zusammcngeschlossene rohstoffgewinnende und -ver- 
arbeitende Industrie im Vergleich zu dem Industriali- 
sierungstempo des zaristischen RuBland starker auszu- 
bauen. Da aber die natiirlichen Voraussetzungen eines so 
groBen Wirtschaftsaufbaues zu wenig beachtet worden sei, 
bleibe das Geschaffene hinter den eigenen Pliinen zuriick.

Berufserziehung. Stein, E .: M ensch  un d  T echn ik  im 
B e rgbau . Vjerjahresplan 6 (1942) Nr. 5 S. 221/24. Stein 
skizziert zunachst, wie standig an der Verbesserung der 
technischen Hilfsmittel des Bergmanns gearbeitet wird, und 
geht dann im besonderen auf die Berufserziehungsarbeit 
der DAF. am deutśchen Bergmann ein. Sei einerseits die 
Technik, bestrebt; dem Knappen die durchdachtesten und 
volIkominensten Hilfsmittel zur Verfiigung zu steli en, so 
musse der Knappe selbst sein Konnen standig schulen und 
sein Wissen laufend bereichern, damit die ihm in die Hand 
gegebenen technischen Hilfsmittel auch tatsachlich ihren 
Zweck erfullen. Dies sei das Zifil des Berufserziehungs- 
werkes der DAF., das sich in die eigentliche Berufsaus- 
bndung und in die berufliche Fortbildung giiedere. Erst 
diese Erziehungsarbeit biete dem Bergbau die Moglichkeit, 
'die Minderzahl der Bergmanner in etwa durch verrnehrte 
Einschaltung der Technik in den bergmannischen Arbeits- 
gang wettzumachen. Das Fachamt Bergbau der DAF. se’i 
deshalb bestrebt, im ganzen Bergbau Berufserziehungs- 
werke zu schaffen.

Mineralolwirtschaft. Waller, M .: R u m an ie n s  E rd ó l-  
m d u s tr ie  im  A u fb au . 01 u. Kohle 38 (1942) H. 20 
S. 582/85. Die Darstellung uber die Entwickluing der 
rumanischen Erdólindustrie wird durch eine Reihe von 
Statistiken erg-inzt und befaBt sich hauptsaćhlich mit der 
Entw.icklung der Erdolpreise. Es ergibt sich, dafi die 
rumanische Erdólindustrie auf durchaus gesunder Grund- 
lage beruht und der Staat auch im Kriege alle notwendigen 
Schritte zu ihrer Forderung unternimmt.

Verschiedenes.
Kohlenlagerung. Zaniboni: E in e  neue A n la g e  zum  

E in la g e rn  von K oh le . Oas- u. Wasserfach 85 (1942) 
Nr. 25/26 S. 281/82.- Es wird die Erweiterung eines Kohlen- 
lagers geschildert, bei dem die Kohle in 5 m tiefen, mit 
schragen Betonstutzmauern versehenen Gruben bis zu einer 
Hóhe von S m uber Erdbodengleiche gelagert werden 
kann. Eine besondere Bauweise gestattet es" auf Eisen- 
einlagen in Beton zu verzichten.

P E R S Ó N L I C H E S
Der Oberbergrat ais Mitglied des Oberbergamts Dort

mund Stanenhorst ist in eine freie Planstelle eines Ober- 
bergrats ais Abteilungsleiter daselbst eingewiesen worden.

Der Erste Bergrat B e r n h a r d t  vom Bergrevier 
Gleiwitz-Nord ist an das Bergrevier Sosnowitz versetzt 
worden.

Der Bergassessor E i s l e r  ist dem Bergrevier Glei- 
witz-Nord iiberwiesen worden.

Der Bergwerksdirektor Bergassessor W im m e lm a n n  
ist bei der Steinkohlengewerkschaft der Reichswerke 
Hermann Goring in Hamra (Westf.) ausgeschieden. Der 
Bergwerksdirektor Bergassessor H o fm a n n  ist in den Vor- 
stand der Steinkohlengewerkscliaft berufen worden. 

w , Dem-, Berffwei'l\sdirektor Dr.-Ing. Helmuth von 
ye lse n- Z e rw e ck  in Hochen-Frankenholz ist die Er- 
innerungsmedaille fiir Rettung aus Gefahr verliehen 
worden.

In Anerkennung ihrer Verdienste um die Technische 
Hochschule Berlin sind zu Ehrensenatoren ernannt worden:

der emeritierte a. o. Professor Dr. Krug in Berlin- 
Friedenau und der Dr. Reichert in Berlin-Dahlem.

Den Tod fiir das Y;aterland fand:
im Osten der Diplom-Bergingenieur Karl Kemper, 

Lehrer an der Bergschule zu Bochum, Feldwebel und OA. 
in einern Pionier-Bataillon.

Seutfrfje t 29ecg(cufe
Bezirksverband Gau Miinchen-Oberbayern.

W ir freuen uns mitteilen zu konnen, daB zum engeren 
ZusammenschluB unserer Mitglieder im Gau Miinchen- 
Oberbayern ein Bezirksverband des Vereins Deutscher 
Bergleute, der

B e z irk s v e rb a n d  G au  M u n ch e n - O b e rb a y e rn  
des V D B . im N S B D T . 

mit zwei Untergruppen in P e is sen be rg  und H ausham  
ins Leben gerufen werden konnte.

Der Vorsitzende des VDB., Herr Oberbergrat von 
V e lsen , hat im Einyernehmen mit dem Gauamt fur 
lecnnik des Gaues Munchen-Oberbayern zum Leiter des 
Bezirksverbandes Herrn Ersten Bergrat Dr.-Ing. Bax 
Munchen 22, Óttingenstr. 12/0, zum Leiter der Untergruppe 
Peissenberg Herrn Oberbergrat D re sche r , Peissenberg, 
und zum Leiter der Untergruppe Hausham Herrn Aus- 
bildungsleiter Fahrsteiger B lu m , Hausham, berufen.

vX ir begruBen den neuen Bezirksverband und seine 
Untergruppen mit herzlichem Gluckauf!

Die Grundungsversammlungen der Untergruppen 
werden demnachst stattfinden. Nahere Einladungen hierzu 
ergehen zu gegebener Zeit.

Verein Deutscher Bergleute.
Die Geschaftsfuhrung: w  u ster.

Bezirksverband Gau Westmark.
Sonntag, den 12. Juli 1942, 9 Uhr, veranstaltet die 

ueologische Arbeitsgemeinschaft eine geologische Lehr- 
wanderung liber »Geologie und Morphologie der Um- 
gebung von Saarbriicken«. Fuhrung: Dr. S em m le r . Ab- 
marsch 9 Uhr von der Straflenbahnhaltesteile Bliicher- 
ifa! j  ^ er Winien 5 und 15 nach St. Arnual. Abfahrtszeiten 

l J^aup tbahnhof Saarbrucken mit Linie 5 um 8.33 und 
8.43 Uhr; mit Linie 15 um 8.27, 8.37 und 8.47,Uhr. Riick- 
n 1^.30— 13 Uhr. Zu dieser Veranstaltung sind

alle Mitglieder eingeladen. Gaste sind willkommen.

Der Leiter der Geologischen Arbeitsgemeinschaft:
Dr. Sem m ler.

Bezirksverband Gau Koln-Aachen.
U n te rg ru p p e  A achen .

A n  u n s e r e  M i t f f l i e d c r !  
c* , P ic . z “ r beruflićhen Fo rtb ildu iig  unserer M itffiie de r veranstaiteterr 
b.t , A c n J a h r J ^ n z llr  Beslchtifirungr besonders inieressauter O rubenbełriebe 
sind fu r  das nachste H a lb jah r w ic  fo lg t vorg:esehcn:
23. Juli 1042: Bcfahrune der Orubc Anna ! des Eschwciler Be-r>-

w e r k s - y  e r e in s .  G roBbetriebe in flacher Lageriuig'. Bruchbau mit 
w anderp fe ilern  und Abbau m it B lasversaiz.

27. August 1042: B e s  i eh t ig u n g :  d e r  K o k e r e i  A n n a  d e s  E s c h w c i l e r  
B e r £ w c r l< s - V e r e in s  u n d  d e r  T h y s s e n s c h c n  G a s -  u n d  
W a s s e r w e r k e  in  A l s d o r f .  G ro fikokcre i, Koh lenwertsto ff- 
gewinnungr und Ferngasyersorffunffsanlagen.

24. Septembcr 1942: B e f a h r u n g  d e r  G r u b e  d e r  G c w e r k s c h a f t  Z u -
oo h u k  w e i s w e i l c r .  Braunkohlcntagfebau und BriUettfabrikcn.
22. G ktobcr 1942: B e f a h r u n g  d e r  G r u b e  M a r ia  d e s  E s c h w e i l c r

B e r g r w c r k s -V e r e i r i s .  G roBbetriebe in flacher und ste ile r Lagerunar, 
v. wserner Streb* und Strcckenausbau, Reihenstempel.

26. Novem ber 1942: B e f a h r u n f f  d e r  G r u b e  G o u le y  d e s  E s c h w e i l c r  
B e r g  w c r k s - y  e r  e i n s. Schragbaubetriebc m it hoher f-orderung,

. Akkumulatorlokomotiyen, Schwerflussigkeitsaufbereitunc:.
I7. Dezember 1942: B e f a h r u n f f  d e r  G r u b e  C a r l  A le x a n d e r .  G roB 

betriebe in  flacher Lagenuiff, Bruchbau m it W anderpfe ilern , Spezial- 
btreckenausbauten fu r starken Druck.
D ie  Teilnehm erzah l ist fu r jede der Studienfahrten ‘ be^enzt. Te il-  

na” e ! ? ^ t ch“ ? t. ś łnd s5mt liche M itg lie de r des Verein$ Deutscher Bergleute 
«m N b B D T ., Untergruppe Aachen.

Die Orubcnfahrlen finden vormitiaffs statt. Die Teilnclinicr treffen sich 
leweils um 8 Uhr auf der zu befahrenden Grube. Orubenzeug' ist mibu- 
brnigen.

D ie  Durchfuhrung der fu r den 27. August vorgesehcnen Besichtigung 
der Kokere i Anna e rfo lg t durch den Verbindungsmann der G rube Anna U 
(bteiger G e r a r d s ) ,  die Durchfiih rung der am 24. September stattfindenden 
Besichtigung der G rube Zukun ft durch den Verbindungsmann der G rube 
Eschw cile r Reserye (Betriebsfahrer W i ld e n ) .  O rt und Zeitpunkt des Zu- 
sammentreffens f i ir  diese beiden Besichtigungcn werden von den betr. Ver- 
bindungsmannern noch bekanntgegeben.

Die Grubewcrwaltuneen des Aachencr Bezirks haben die Oenchmigung 
zur DurcMuhrunsr der Befahrungen auf den einzeinen Oruben trefreben und 
sich bereiterklart, den bei ihnen bcscilaftî ten Teilnehmern die erforderliehe 
rreizeit zu gewahren.

Anmeldungen zur Toilnahrae sind an die zustiindigen VerbindunBS- 
manner zu ricliten.

Burckhardt,  Leiter der Untergruppe Aachen.

Nachruf.
Am 29. Juni verschied unser langjahriges Mitglied, der 

Bergvervvalter der Oheimgrube, W illi D o n n e rs ta g . Mit 
seinem Heimgang beklagen wir den Verlust eines treuen 
Mitgliedes, dem wir stets ein ehrendes Andenken bewahren 

wer en. Untergruppe Kattowitz.


