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Strebwanderkasten.
Von P ro f e s s o r  D r.-Ing .  G. S p a c k e i e r ,  Breslau.

Vor e tw a 3 Ja h re n  habe ich über die A nw endung 
der W anderho lzkas ten  beim L angfron tbau  u nd  die 
dabei erz iel ten  E rfo lge  berichtet, wobei ich mich 
hauptsächlich noch au f  englische Beobachtungen 
stützen m u ß t e 1. Inzwischen h a t  sich d e r  Abbau mit 
W anderkasten in D eu tsch land  so erfo lgreich  du rch 
gesetzt u nd  s ind soviel eigene E rfa h ru n g e n  g e 
sammelt w orden , daß  es ge rech tfe r t ig t  erscheint, e r 
gänzend die heu tigen  E rkenn tn isse  über  seine Zwecke 
und Vorteile sowie ü b e r  seine g ü n s t ig s te  A us
gestaltung darzu legen . W ä h re n d  die B ergbehörde 
anfangs n u r  einzelne V ersuchsstreben  fü r  den S treb 
bruchbau fre igab ,  w u rd e n  1936 im R uhrbezirk  bereits  
15 o/o der  g esam ten  g efö rd e r te n  Kohle nach diesem 
Verfahren g e w o n n e n 2. Es e rschein t berufen , den 
Abbau mit B lirjdortversatz  zum Teil  zu ersetzen, da 
sich bei d iesem  die S ch ießarbeit  in den B lindörtern  
auf Schlagw ette rgruben  als gefährlich  erw iesen  hat. 
Auch in O bersch lesien  ist d e r  S trebbruchbau  mit 
Wanderholzkasten in den w en ige r  m ächtigen  F lözen 
eingeführt w orden . In den m äch tigen  F lözen beginnt 
man, zum Scheibenbau m it b reiten  S treb fron ten  ü b e r 
zugehen, w obei d e r  S trebbruchbau  mit W a n d e rh o lz 
kasten zur G ew in n u n g  d e r  obers ten  Scheibe Be
deutung er lang t.  Schließlich sei noch die w eitgehende  
Aufnahme des S trebb ruchbaus  mit W an d erh o lzk as ten  
im Saarbezirk u nd  im E isenerzbergbau , nam entlich in 
den flachen F lözen  Süddeu tsch lands,  e rw ähnt.

A u f g a b e  d e r  W a n d e r k a s t e n .

Der S trebbruchbau , das  H a u p ta n w en d u n g sg e b ie t  
des W anderkas tens ,  is t kein Bruchbau im alten 
Sinne, bei dem  d e r  K oh lens toß  vom G ew icht des 
Hangenden d adu rch  w esentlich  en t las te t  wird, daß 
das G ebirge beim B ruchw erfen  bis zur  T a g e s 
oberfläche abreiß t,  wie m an es heute noch im B raun 
kohlentiefbau e rs treb t .  In den heu te  üblichen Teufen 
des S te inkoh lenbergbaus  ist ein solcher Bruchbau 
nicht m ehr möglich, weil das  H a n g e n d e  nicht bis zu 
Tage abreißt. D as  W e se n  des S trebbruchbaus  beruh t 
vielmehr darauf ,  daß  m an  n u r  die Dachschichten zum 
Brechen bringt,  u nd  zw ar  in solchem Ausm aß, daß 
die festen höhern  Schichten, das H aup thangende ,  
möglichst bald  eine S tütze au f  dem en ts tandenen  
Haufwerk finden. D ad u rch  t r i t t  eine langsam e und  
gleichmäßige, m öglichs t b ruchfre ie ,  in jedem  Falle 
geregelte A bsenkung  des H a u p th a n g e n d e n  ein. Die 
unangenehmen S tö ru n g e n  des Abbaus, P er io d en 
drücke und  G eb irg ssch läge ,  können  nur  en tstehen, 
wenn das H an g e n d e  ü b e r  dem A bbauraum  bei seiner 
Absenkung keine A uflage  f indet ,  sondern  in der  
Schwebe bleibt und d a h e r  nach träg l ich  zu ungew o ll te r

1 S p a c k e i e r :  A bbau  mit H a r th o lzw an d e rk as te n ,  G lückauf 71 (1935) 
S. 57.

2 Z. Berg-, H ütt.- u. S al.-W es .  85 (1937) S. 434.

Zeit bricht. Beherrschung des H au p th a n g en d e n  in 
dem  Sinne, daß  es  nach dem Abbau eine N eu 
v er lag eru n g  e r fäh r t  und möglichst bald ein neues 
stabiles Gleichgewicht gewinnt,  ist heute die Auf
gabe der  A bbauführung .

Das p lanm äßige  Bruchw erfen ist M ittel zu diesem 
Zweck, aber  nicht das  einzige. D as ä l teste  und  be
kann tes te  M ittel ist v ielmehr der  Vollversatz, der  aber 
allein seine Aufgabe o f t  nicht zu erfüllen verm ag. 
H a n d e l t  es sich z. B. um  ein Flöz von 1 m M ächtig 
keit, dessen Vollversatz sich auf  0,60 m u n te r  b ruch 
f re ie r  A bsenkung der  Dachschichten zusam m endrückt,  
so w ird  wahrscheinlich  das H au p th a n g en d e  diese 
S enkung nicht mitmachen, sondern  zwischen ihm und 
den Dachschichten w ird  ein W eberscher  H oh lraum  
ents tehen , d e r  eines T ages  zum Bruch des H a u p t 
hangenden  fü h r t  und  dam it e inen Per iodendruck  
bringt.  G eling t es dagegen, bei 2 m M ächtigkeit der  
Dachschichten diese vollständig  zu Bruch zu werfen, 
wobei sie durch die Schüttung  eine R aum vergrößerung  
mit de r  Schüttungszahl 1,5 erfahren, so füllen sie 
ge rade  3 m H oh lraum  aus. Es bedarf  daher nur  einer 
ger ingen  Senkung des H aup thangenden ,  dam it es auf 
dem H aufw erk  der  Dachschichten eine vorläufige 
Auflage f inde t u nd  sich n u r  allmählich ohne P er ioden 
druck oder  G ebirgssch lag  absenkt. H a t  man dagegen 
n u r  1 m mächtige Dachschichten, deren H ereinw erfen  
gelingt,  so m uß m an das  H au p th a n g en d e  durch 
E inbau von V ersatzrippen in die G ew alt zu bekom men 
suchen, daneben aber  doch die Dachschichten here in 
w erfen , um vor ihrem unzeitigen Bruch u nd  seinen 
A usw irkungen  geschütz t zu sein. M an könnte  ebenso 
g u t  0,5 m Vollversatz e inbringen  u nd  den restl ichen 
H o h lrau m  durch H ere inw erfen  der  Dachschichten ver- 
füllen. P rak tisch  w ird  aber das  p lanm äßige  Zubruch 
w erfen  der  Dachschichten dem E inbringen  von V ersatz 
im gleichen Streb gew isse Schwierigkeiten bereiten. 
E ine technisch g ü ns tige re  Lösung  w ird  sich daher  
ergeben , w enn  es gelingt,  das  H an g e n d e  höher  h inauf  
zum rege lm äßigen  Brechen zu bringen, also Schichten, 
die m an b isher  zum H au p th a n g en d e n  gerechne t hat, 
zu Dachschichten zu machen, ein V erfahren, das , wie 
die fo lgenden  A usfüh rungen  beweisen w erden , in 
vielen F ällen  erfo lgreich  m öglich  ist.

Z usam m enfassend  ist festzuste llen , daß  das  p lan 
m äß ige Bruchwerfen  ein w ichtiges u nd  e r fo lg 
versp rechendes M ittel zur B eherrschung  des H a u p t 
hangenden  darste llt ,  das die A ufgabe in den meisten  
Fällen  besser  zu erfü llen  verm ag  als de r  Vollversatz. 
D as wichtigste  M ittel aber, d ieses p lanm äßige  B ruch
werfen  der  Dachschichten zu erreichen, is t de r  S treb 
w anderkasten ,  dem  danach, soweit es sich heute über 
sehen läßt,  eine zunehm ende V erbre itung  im deutschen 
Bergbau ges ichert  erscheint.



G e s i c h t s p u n k t e  f ü r  d i e  A n w e n d u n g .

Z w e c k  d e s  W a n d e r k a s t e n s  i s t  a l s o ,  d ie  A b s e n 
k u n g  d e s  H a n g e n d e n  ü b e r  d e m  S t r e b r a u m  z u  v e r h ü te n ,  

a b e r  e in e  s c h a r f e  B r u c h k a n t e  a n  d e r  G r e n z e  g e g e n  
d e n  A l t e n  M a n n  z u  e r z e u g e n  u n d  h i e r  d ie  v ö l l i g e  Z e r 
t r ü m m e r u n g  d e r  D a c h s c h i c h t e n  h e r b e i z u f ü h r e n .  D ie  

F r a g e ,  o b  e s  in j e d e m  G e b i r g e  g e l i n g t ,  e in e  g e n ü g e n d  
m ä c h t i g e  D a c h s c h i c h t  z u m  H e r e i n b r e c h e n  z u  b r i n g e n ,  

i s t  h e u t e  d a h in  z u  b e a n t w o r t e n ,  d a ß  s ic h  d ie s  z w a r  
n i c h t  m i t  u n b e d i n g t e r  G e w i ß h e i t  e r r e i c h e n  l ä ß t ,  d a ß  
m a n  a b e r  in z a h l r e i c h e n  p r a k t i s c h  v o r k o m m e n d e n  

F ä l l e n  b e i  s o r g f ä l t i g e r  A r b e i t  u n d  g e w i s s e n h a f t e r  

B e o b a c h t u n g  d e s  H a n g e n d e n  z u m  Z ie le  g e l a n g t .  
N ö t i g e n f a l l s  m ü s s e n  V e r s a t z r i p p e n  z u  H i l f e  g e n o m m e n  

w e r d e n .  S ie  s i n d  e r f o r d e r l i c h ,  w e n n  s ich  d ie  M ä c h t i g 
k e i t  d e r  b r e c h e n d e n  D a c h s c h i c h t e n  u n d  d ie  d e s  F lö z e s  

n i c h t  in d a s  r i c h t i g e  V e r h ä l t n i s  z u e i n a n d e r  b r i n g e n  
l a s s e n ,  o d e r  w e n n  d a s  H a u f w e r k  d e r  D a c h s c h i c h t e n  
z u  lo c k e r  is t ,  u m  d a s  H a u p t h a n g e n d e  g e n ü g e n d  zu  

t r a g e n  u n d  s e in e  p l a n m ä ß i g e  A b s e n k u n g  z u  s ic h e r n .  

Z u  e r s t r e b e n  b le ib t ,  o h n e  s o lc h e  R ip p e n ,  a l l e in  d u r c h  
d ie  S c h ü t t u n g  d e r  D a c h s c h i c h te n  d a s  H a u p t h a n g e n d e  

zu  b e h e r r s c h e n .  D ie  E r f a h r u n g  h a t  g e z e ig t ,  d a ß  s e l b s t  

f e s t e  S a n d s t e i n b ä n k e  zu  s o l c h e n  D a c h s c h i c h t e n  g e 

m a c h t  w e r d e n  k ö n n e n .
E in  w i c h t i g e s  M i t t e l  z u r  E r z i e l u n g  e in e s  d e m  

A b b a u f o r t s c h r i t t  e n t s p r e c h e n d e n  r e g e l m ä ß i g e n  B r u c h 

w e r f e n s  h a b e  ich b e r e i t s  in m e in e m  g e n a n n t e n  A u f s a t z  

a n g e f ü h r t .  E s  is t  d ie  W a h l  d e r  r i c h t i g e n  A b b a u 
g e s c h w i n d i g k e i t ,  w o b e i  n i c h t  d ie  a l t e  R e g e l  d e s  

B r u c h b a u s  g e l t e n  d a r f ,  d a ß  m a n  d e m  G e b i r g e  d ie  
n ö t ig e  Z e i t  l a s s e n  m u ß ,  u m  zu  B r u c h  zu  g e h e n .  D ie s e  
R e g e l  g i l t  b e im  S t r e b b r u c h b a u  n i c h t  m e h r .  E in e  

g e w i s s e  M i n d e s t g e s c h w i n d i g k e i t  i s t  v i e l m e h r  u n 
b e d i n g t  e in z u h a l t e n .  J e  s c h n e l l e r  m a n  d e n  S t r e b  v o r a n 
t r e i b t ,  j e  m e h r  m a n  a l s o  d e n  A b b a u d r u c k  u n m i t t e l 

b a r  a u f  d e n  S t r e b s t o ß  w i r k e n  l ä ß t ,  d e s t o  p l ö t z l i c h e r  
g e h e n  d ie  D a c h s c h i c h t e n  a u s  d e r  Z o n e  d e s  h o h e n  
A b b a u d r u c k s  in d ie  e n t s p a n n t e  Z o n e  ü b e r  u n d  d e s t o  

g r ö ß e r  is t  d ie  W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,  d a ß  a l s  F o l g e  d i e s e r  

p lö tz l i c h e n  E n t s p a n n u n g ,  d e n  D r u c k l a g e n  in d e r  K o h le  
e n t s p r e c h e n d ,  R i s s e  im  H a n g e n d e n  e n t s t e h e n ,  d ie  d a s  
p l a n m ä ß i g e  H e r e i n w e r f e n  e r l e i c h t e r n .  E s  h a n d e l t  s ich  

d a b e i  z u n ä c h s t  u m  H a a r r i s s e ,  d ie  ü b e r  d e m  S t r e b 
r a u m  g e s c h l o s s e n  b l e ib e n ,  s ic h  b e im  B r u c h w e r f e n  a b e r  

v o r t e i l h a f t  g e l t e n d  m a c h e n .  W i c h t i g  d a f ü r  i s t  f e r n e r  

d ie  B e o b a c h t u n g  d e r  n a tü r l i c h e n  S c h le c h te n  u n d  d ie  

r i c h t ig e  S t e l l u n g  d e s  S t o ß e s  zu  i h n e n .  W e n n  m a n  d e n  

S t r e b  a u c h  n i c h t  p a r a l l e l  d a z u  s t e l l e n  w i r d ,  so  k ö n n e n  
s ie  d o c h  be i  D u r c h s c h n e i d u n g  u n t e r  s p i t z e m  W in k e l  

e r h e b l i c h  z u m  G e l i n g e n  d e s  B r u c h w e r f e n s  b e i t r a g e n .
B e f in d e t  s ich  e in  S t r e b  in  r e g e l m ä ß i g e m  V o r t r i e b ,  

s o  b e r e i t e t  d a s  p l a n v o l l e  B r u c h w e r f e n  m e i s t  k e in e  

S c h w i e r ig k e i t e n .  G e f ä h r l i c h  u n d  k o s t s p i e l i g  p f l e g t  n u r  

d a s  W e r f e n  d e s  e r s t e n  B r u c h e s  a n  l a n g e r  A b b a u f r o n t  

zu  se in .  D a s  A n h a u e n  n e u e r  S t r e b e n  i s t  d a h e r  m ö g 

l i c h s t  zu  v e r m e i d e n ;  d a s  s o g e n a n n t e  A u f r o l l e n  d e r  

B r e m s b e r g f e l d e r  i s t  v i e l m e h r  f ü r  d e n  S t r e b b r u c h b a u  

d a s  g e g e b e n e  A b b a u v e r f a h r e n .  A l le  d i e s e  M a ß n a h m e n  

a l l e in  f ü h r e n  a b e r  n i c h t  z u m  Z ie l .  D a s  w ic h t i g s t e  

M i t t e l  z u m  r e g e l m ä ß i g e n  B r u c h w e r f e n  i s t  e in e  R e ih e  

t r a g f ä h i g e r  S t r e b w a n d e r k a s t e n .

T e c h n i s c h e  A u s g e s t a l t u n g  d e r  W a n d e r k a s t e n .

D e r  E r f o l g  in  s i c h e r h e i t l i c h e r  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e r  

H i n s i c h t  h ä n g t  n e b e n  d e r  N o t w e n d i g k e i t  v o l l s t ä n d i g e r  

W i e d e r g e w i n n u n g  a l l e r  K a s t e n  u n d  ü b e r h a u p t  d e s

g a n z e n  S t r e b a u s b a u s ,  d ie  e in e  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e  V o r 

a u s s e t z u n g  f ü r  d a s  p l a n m ä ß i g e  B r u c h w e r f e n  b i ld e t ,  

v o n  d e r  ^ B e a c h t u n g  d e r  f o l g e n d e n  d r e i  G e s i c h t s 

p u n k t e  a b :
1 A lle  K a s t e n  e in e s  S t r e b s  m ü s s e n  g l e i c h e  T r a g 

f ä h i g k e i t  h a b e n  u n d  d a r i n  a u c h  m i t  d e m  ü b r i g e n  A u s 

b a u  I m  E i n k l a n g  s t e h e n ;  s ie  m ü s s e n  w i d e r s t a n d s f ä h i g  

g e n u g  s e in ,  u m  d a s  H a n g e n d e  ü b e r  d e m  S t r e b r a u m  
o h n e  j e d e  A b s e n k u n g  z u  t r a g e n ,  u n d  d a b e i  m it  g e 

n ü g e n d e r  F l ä c h e  a u f l i e g e n ,  d a m i t  s ie  s ich  w e d e r  

in " d a s  H a n g e n d e  n o c h  in  d a s  L i e g e n d e  e in d rü c k e n .

2. D ie  K a s t e n  s o l l e n  e in e  g e n a u  g e r a d e  Linie 

b i ld e n ,  w e i l  n u r  d a n n  e in  g l a t t e r  B r u c h  d e s  H a n g e n d e n  

p a r a l l e l  z u m  K o h l e n s t o ß  m ö g l i c h  is t ,  u n d  u n te r  

s p i t z e m  W i n k e l  zu  d e n  S c h l e c h t e n  s t e h e n ,  w o b e i  die 

H a n g e n d r i s s e  z u  b e a c h t e n  s in d .

3. S ie  m ü s s e n  l e i c h t  a u f g e b a u t ,  v o r  a l le m  aber 

l e ic h t  g e l ö s t  u n d  v o l l s t ä n d i g  g e r a u b t  w e r d e n  können .

B a u s t o f f  u n d  F o r m .

D e r  g e e i g n e t s t e  B a u s t o f f  i s t  H a r t h o l z ,  in  D e u tsc h 

l a n d  E ic h e n h o lz .  In  v i e l e n  F ä l l e n  h a t  m a n  s t a t t  dessen  

e i s e r n e  S c h ie n e n  v e r w a n d t  u n d  d a m i t  g u t e  E r fo lg e  

e rz ie l t .  E in  s o l c h e r  e i s e r n e r  K a s t e n  h a t  a b e r  g e g e n 

ü b e r  d e m  H o l z k a s t e n  v e r s c h i e d e n e  N a c h te i le .  Die  

A u f l a g e r f l ä c h e  e in e s  S c h i e n e n f u ß e s  a u f  d e m  K o p f  de r  

d a r u n t e r l i e g e n d e n  S c h ie n e  i s t  s o  k le in  u n d  die 

P r e s s u n g  a n  d i e s e r  S t e l l e  d a h e r  s o  g e w a l t i g ,  d a ß  h ie r  
d ie  S c h ie n e n ,  n a m e n t l i c h  b e i  u n g e e i g n e t e r  H ä r t u n g ,  

g e l e g e n t l i c h  z e r s p r u n g e n  s in d ,  u n d  z w a r  m e i s t  in dem  

A u g e n b l ic k ,  a l s  d e r  K a s t e n  d u r c h  H e r a u s s c h la g e n  

e i n e r  S c h ie n e  m i t  e in e m  d ic k e n  F ä u s t e l  g e l ö s t  w e r d e n  

so l l te .  Z u w e i l e n  s i n d  a u c h  S c h i e n e n  b e im  L ö s e n  m it  

g r o ß e r  W u c h t  h e r a u s g e s p r u n g e n  u n d  h a b e n  d a d u r c h  

zu  U n f ä l l e n  A n l a ß  g e g e b e n 1. D ie  U m s c h l i n g u n g  d e r  

S c h l a g s c h i e n e n  m i t  a l t e n  A n s c h l a g k e t t e n  h a t  s ich  in 

O b e r s c h l e s i e n  b e w ä h r t ,  b i e t e t  a b e r  k e in e  u n b e d in g te  

S i c h e r h e i t 2. M a n  s u c h t  d a h e r  d ie  S p r ö d i g k e i t  d e r  v e r 

w a n d t e n  S c h i e n e n  d u r c h  A u s g l ü h e n  z u  m i l d e r n ;  eine 

g e w i s s e  H ä r t u n g  i s t  a b e r  n i c h t  z u  v e r m e id e n .  U n 

g e h ä r t e t e s  E i s e n  l ä ß t  s ic h  f ü r  d e n  B a u  d e r  Kasten  

n i c h t  v e r w e n d e n ,  w e i l  e in  g e r i n g e r  s e i t l i c h e r  Schub 

d e s  F l a n g e n d e n  e in e  N e i g u n g  d e s  S t e g e s  z u m  F u ß  der 

S c h ie n e  h e r v o r r u f t  u n d  d a m i t  d ie  T r a g f ä h i g k e i t  des 

K a s t e n s  u n g ü n s t i g  b e e i n f l u ß t .  A u c h  d ie  k le in e  A u f 
l a g e r f l ä c h e  d e r  S c h ie n e  g e g e n  S o h l e  u n d  F i r s t e  ist 

a l s  N a c h te i l  z u  n e n n e n ,  d a  s ie  s i c h  l e i c h t  in d ie  Sohle  

o d e r  F i r s t e  e in d r ü c k t ,  w a s  w i e d e r u m  d e n  Z w e c k  des  

K a s t e n s  v e r e i t e l t .  S c h l ie ß l i c h  i s t  z u  e r w ä h n e n ,  d a ß  die 

S c h ie n e n  d u r c h  d a s  A u s g l ü h e n  o f t  i h r e  g l e i c h m ä ß ig e  

F e s t i g k e i t  e i n b ü ß e n .  D ie  T r a g f ä h i g k e i t  d e r  e in z e ln e n  

K a s t e n  i s t  d a n n  v e r s c h i e d e n ,  w a s  z u  u n r e g e l m ä ß i g e r  

S e n k u n g  d e s  H a n g e n d e n  u n d  z u  s e i n e r  v o rz e i t ig e n  

Z e r s t ö r u n g  f ü h r t .  E i s e n b a h n s c h i e n e n  k a n n  m a n  d a h e r  

zu  d e n  K a s t e n  n u r  u n t e r  g e w i s s e n  V o r a u s s e t z u n g e n ,  

E i c h e n h o lz  d a g e g e n  i m m e r  m i t  E r f o l g  v e r w e n d e n .

D ie  A b m e s s u n g e n  d e r  K a s t e n  u n d  d e r  e in z e ln e n  

H ö l z e r  m ü s s e n  d e r  F l ö z m ä c h t i g k e i t  u n d  d e r  a u f 

t r e t e n d e n  B e l a s t u n g  e n t s p r e c h e n .  D i e s e  b e d i n g t  e ine  

g e w i s s e  A u f l a g e r f l ä c h e ,  e r f o r d e r t  a l s o  b r e i t e  H ö lz e r .  

O f t  b e w ä h r t  s i n d  q u a d r a t i s c h e  K a n t h ö l z e r  v o n  16 cni 

B r e i t e ,  d ie  e i n e r s e i t s  g e n ü g e n d e  A u f l a g e r f l ä c h e  u n d  

a n d e r s e i t s  g e n ü g e n d e  H a n d l i c h k e i t  b i e t e n .  D ie  L ä n g e  

d e r  H ö l z e r  w i r d  n i c h t  d u r c h  d e n  zu  e r w a r t e n d e n

1 O rubens icherl ie i t  1935, H . 12, S. 3.

2 Z. Berg-, H ü tt . -  u. Sal.-W es. 85 (1937) S. 434.
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Druck, sondern  von den möglichen Schubbewegungen 
des H angenden  bestimmt. Bei söhlig  liegenden Flözen 
bis 1,5 m Mächtigkeit komm t m an m eist mit Kasten 
von 0,9 m Länge aus. In gene ig t  ge lagerten  Flözen 
gib t man den Kanten im Einfallen zweckmäßig etwas 
g rößere  Längen, ln  einem Flöz von 2,5 m M ächtigkeit 
und 2 0 - 2 5 °  Einfallen erwies sich z .B . ein Kasten 
von 1,0 m Länge im Streichen, aber 1,4 m im E in 
fallen als richtig. Je g rö ß e r  die Schubbew egung im 
H angenden  ist, des to  länger  m üssen  die H ölze r  in 
dieser Richtung sein. H ölzern  von m ehr  als 1 m Länge 
g ib t man zweckmäßig eine en tsp rechend  kleinere 
Höhe, um ihre H andlichkeit zu w ahren . Auch das 
Liegende kann Bewegungen ausführen ,  die zu berück
sichtigen sind, ln solchen Fällen dar f  m an den Kasten 
nicht genau senkrecht zur  Flözfläche stellen. All
gemeine Regeln über  das M aß d ieser N eigung  gibt 
es nicht; m an muß sie, dam it  die T rag fäh igke it  e r 
halten bleibt, gering  w ählen und  vor  allem den G ru n d 
satz beachten, daß d e r  Kasten durch den Schub nicht 
zum Kippen kommt, sondern  verfes tig t w ird ;  je nach 
dem, ob sich die F irs te  oder  Sohle s tä rker  bewegt, 
ist die Richtung der  N eigung  zu bestimmen.

Bei weicher Sohle bes teht die u n te rs te  Lage des 
Kastens zweckmäßig aus m ehr  als 2 H ö lz e rn ; nö tigen 
falls kann Holz an H olz liegen. D as f rü h e r  geübte 
Verfahren, den Holzkasten  auf  ein Bett von K ohlen
klein zu stellen, ha t man verlassen, weil die N ach 
giebigkeit dieses Bettes zu g ro ß  ist. D er  Kasten sinkt 
in das Kohlenklein ein, wobei sein W id e rs ta n d  gegen 
das H angende s tark  verm indert is t u n d  eine V orab 
senkung des H angenden  eintritt .

Ebenso wie gegen die Sohle m uß d e r  K asten  auch 
gegen die F irs te  mit b re iter  Fläche anliegen. Z ur  
Anpassung des Kastens an die genaue  Flözm ächtigkeit 
pflegt man Keile einzutreiben. Diese müssen flach 
sein und  in de r  Breite der  H olzbre ite  en tsprechen, 
damit sie un te r  Druck nicht seitlich h e ra u sg ep reß t  
werden. Die F üh rung  der Keile in U -Eisen kann 
nützlich se in1. Sie gehören  nicht zwischen das 
oberste  Holz und  das H angende ,  sondern  sind 
zwischen 2 Holzlagen zu schlagen, dam it  die oberste  
Lage mit voller Fläche gegen  das  H an g e n d e  g e 
drückt wird. G erade hier kom m t ein Vorteil des 
Holzkastens, seine g roße  A uflagerfläche, zu voller 
Geltung. M an ha t eiserne K asten m it einer  obersten  
Lage von Eichenholz versehen. Dabei t r i t t  jedoch über 
dem schmalen Schienenkopf ein solcher Druck auf, 
daß die Schienen in das E ichenholz einschneiden, w as 
eine vermehrte Nachgiebigkeit des K astens zur 
Folge hat.

Will man beim S trebw anderkas ten  den Schritt 
vom Holz zum Eisen m it E rfo lg  un te rnehm en , so darf  
man nicht Altschienen, sondern  m uß Neueisen in einer 
den besondern  Bedingungen des W a n d erk a s ten s  e n t 
sprechenden F orm  verwenden. Neueisen  gew ährle is te t  
eine gleichm äßige W iders tan d sfäh ig k e i t  sämtlicher 
Kasten. Eine geeignete F o rm  eiserner  Balken mit dem 
Namen »Montania-Balken« f indet  neuerd ings  Ver
w endung (Abb. 1). E r  b e ru h t  auf  dem  G ru n d 
gedanken, durch breite A uflagerf lächen  eine günstige  
Druckverteilung zu erzielen u nd  Ü berspannungen  zu 
vermeiden, die H andlichkeit  u nd  die W irtscha ft l ich 
keit aber dadurch zu sichern, daß  m an nicht ein g le ich 

1 Z. Berg-, H ütt.-  u. Sal.-W es. 85 (1937) S. 434.

m äßiges P ro f il  wählt,  sondern  die g roßen  Q u e r 
schnitte auf  die Stellen h o h er  B eanspruchungen  be
schränkt. Da der  M ittelteil n u r  der  V erbindung dient, 
aber keinen Druck erhält,  w ird  das K ernstück des 
Balkens von einem senkrecht s tehenden, 10 mm breiten 
und  140 mm hohen  Flacheisen gebildet, an dessen 
E nden  je 2 U-Eisenstücke N P  14 ( h = 1 4 0 ,  b = 6 0 ,  
d = 7  m m ) von 160 mm Länge angeschw eiß t o d e r  an 
gen ie te t sind. D adurch  en ts te h t  eine Druckfläche von 
1 3 0 x 1 3 0  mm G röße , die also tro tz  de r  höhern  
T rag fäh igke it  des E isens annähernd  den üblichen 
E ichenholzabm essungen entspricht. Dabei b e t rä g t  die 
Stegdicke (d )  1 0 + 2 - 7 = 2 4  mm, d .h .  m ehr  als das 
D oppelte  de r  bekannten Schiene P reußen  6, w as nicht 
n u r  fü r  die Druckverteilung, sondern  auch fü r  die 
Beanspruchungen  beim Schub des Liegenden oder  
H angenden  von B edeutung ist. Zugleich er laub t diese 
bessere  D ruckverte ilung eine stä rkere  H ä r tu n g  ohne 
G efah r  des Z ersp r ingens  durch Ü berspannungen. Die 
H andlichkeit  is t durch das G ewicht eines Balkens der 
üblichen Länge (0,90 m) von 18,3 kg gew ährle is te t.  
D am it dü rfte  erreicht sein, daß  das Eisen künftig  
g le ichwertig  neben das Eichenholz als B austoff  der  
S trebw anderkas ten  tre ten  kann.
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A bb. 1. M ontan ia -B a lk en  
f ü r  die H e r s te l lu n g  von W an d e rk as ten .

Selbstverständlich muß der  Ausbau des Strebs 
zwischen Stoß u nd  H olzkasten  deren T ragfäh igke it  
entsprechen. Jede D urchbiegung  der  F irs te  über  dem 
S trebraum  bedeute t eine V orabsenkung des H angenden  
u nd  verschlechtert  das  G ebirge über  den Köpfen der 
Berg leu te ; sie erschw ert dam it das p lanm äßige  B ruch
w erfen  an der  bestimm ten Bruchkante u n d  v ers töß t  
gegen  den ganzen Sinn des A bbauverfahrens. D a der 
Ausbau p lanm äßig  ge ra u b t  w erden  muß, verw endet 
m an zweckmäßig e iserne Stempel, deren  W ied e r 
gew innung  sich am besten  überw achen läßt.  Die 
T rag fäh igke it  der  einzelnen S tem pelausführungen  ist 
verschieden. Bei vielen Stempeln kann m an ihren 
W id e rs ta n d  gegen Druck durch W ah l eines g e 
e igneten  Q uetschholzes  w eitgehend beeinflussen. In 
V erb indung  mit H ar tho lzkas ten  komm en nu r  Stempel 
von g ro ß e r  T rag fäh igke it  u nd  von den regelbaren 
n u r  solche m it Hartholzquetschkeil  in Betracht. 
H ö lzerne Stem pel m üssen genügenden  D urchm esser  
haben  u nd  dürfen  keinesfalls angesp itz t sein. Auch 
nachgiebige Q uetschhölzer  sind zu vermeiden. Als 
Verzug eignen sich Schaleisen.

F ü r  den A bstand  der  einzelnen Kasten voneinander 
lassen sich keine Regeln angeben ; e r  m uß dem v o r 
handenen  Druck des H angenden  an g e p aß t  sein. Beim 
N euau fhauen  eines S trebs ist mit den Schwierigkeiten 
u nd  G efah ren  des  ers ten  Bruchw erfens zu rechnen. 
Man w ird  d ah e r  zw eckmäßig eine dichte Kastenreihe 
aufste llen . Is t  der  ers te  H au p td ru c k  vorüber  und  das 
p lanm äßige  B ruchw erfen  ge lungen , so kann man all
mählich die Zahl d e r  Kasten verm indern , bis man die 
G renze  erkennt,  bei der  ge rade  der  g ü ns tig s te  G ang  
d er  A rbeit gew ährle is te t  ist.
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ein Feld w eiter  in g e ra d e r  Linie w ieder aufzustellen. 
Damit das Rauben von sicherm O r t  aus erfo lgen kann, 
ist der  Kasten der  neuen Reihe schon zu errichten, 
bevor der  en tsprechende K asten  der  alten Reihe ge 
raub t wird. F ü r  jede R aubm annscha ft  m uß daher 
m indestens ein Kasten m ehr,  vorhanden  sein, als die 
Reihe der  Kasten zählt. B e g in n e n d  Raubmannschaften 
in der  Mitte des S trebs, so s ind  fü r  diese zusammen 
zweckmäßig 3 E rsa tzkas ten  bereitzuhalten . Sobald 
sich das Einfallen ge l ten d  macht, d a r f  das Umsetzen 
nur  nach au fw ärts  erfo lgen.

Anordnung der W ander kästen.

Es bedarf  keiner nähern  Begründung, daß ein 
regelm äßiges H ereinwerfen  des H angenden  eine Auf
s te llung der  Kasten in ge rader  Linie zur V oraus
se tzung hat. W ie bereits hervorgehoben, verlaufen 
die bei der  E n tspannung  en tstandenen Risse im 
H angenden  (Drucklagen) parallel zum Stoß. Beim 
Abbau mit Absenkung des H angenden  gelangen sie 
mit fortschreitendem  Verhieb in die Zerrungszone und 
öffnen sich über dem Strebraum. Sie sind im S treb 
raum  mit Vollversatz daher sichtbar und als Schlatt- 
mannsche Risse bekannt. Die Strebwanderkasten 
halten die F irs te  über  dem S trebraum  in ihrer u r 
sprünglichen Lage und  verhüten daher  die Öffnung 
der  Risse, ohne aber die Bildung von Schnittflächen 
im G ebirge verhindern zu können. Dies w äre auch 
unerwünscht, weil die Risse ein wichtiges Hilfsmittel 
fü r  das p lanm äßige Bruchwerfen sind. Ihr Verlauf 
parallel zum Stoß kennzeichnet die Bedeutung einer 
völlig geradlinigen, dem Stoß gleichgerichteten 
Kastenreihe. Dabei kommt es nicht so sehr darauf 
an, daß die Balken aller  Kasten parallel zum Stoß 
in einer Linie liegen, als darauf, daß  die Kasten selbst 
ausgerichtet stehen. Verläuft die S toßfron t nicht genau 
im Einfallen, so kann man die Kasten so stellen, daß 
ihre Kanten im Einfallen bzw. Streichen liegen, und 
kann gleichwohl die Kastenreihe genau der  S toßfron t 
anpassen. Diese A nordnung ist bei einem gewissen 
Einfallen des Flözes zweckmäßig, denn sie sichert die 
Kasten gegen den Hangendschub, ohne ihre Bruch
wirkung auf das H angende wesentlich zu beeinflussen.

Je schwieriger es ist, die Dachschichten zum 
Brechen zu bringen, desto sorgfä ltiger  muß man die 
Schlechten und die Abbaurisse im H angenden  be
achten und  die S tellung der  Kastenreihe ihnen an 
passen. Es leuchtet ein, daß dadurch das p lanmäßige 
G ehen der Brüche erleichtert wird. Als Beispiel für 
die Bedeutung dieser Risse sei auf den Aufsatz von 
B o r  m a n n  über Abbauversuche auf der Zeche D o rs t 
feld h ingewiesen1. Die Kastenreihe w urde üblicher
weise so gestellt, daß  sie mit de r  Stempelreihe eines 
Feldes abschloß. Bei 2,2 m täglichem A bbaufort
schritt lag  die Bruchkante meist annähernd 1 m hiuter 
den W anderkasten .  In besonders schwierigen Fällen, 
bei sehr zerklüfteten Dachschichten, erwies es sich 
als zweckmäßig, die Kasten mitten auf die Grenze der 
Abbaufelder zu setzen. Der E rfo lg  dieser M aßnahm e 
beruh t meines Erach tens darauf, daß  e r fah ru n g s 
gem äß die größten , parallel zum Kohlenstoß ver 
laufenden Abbaurisse, die sogenannten Schlatt- 
m annschen Risse, mitten durch ein Feld führen. Durch 
die neue Stellung der  Kastenreihe kann die Bruch
kante bei ih rer  Bildung die Schlattmannschen Risse 
ausnutzen, die nun nahe an der  Kastenreihe entlang 
laufen, w ährend  die kleinern Klüfte oberhalb der 
Kasten liegen und geschützt sind. Das Beispiel zeigt, 
daß die übliche Aufstellung der  Kastenreihe, wobei 
sie mit de r  Stempelreihe eines Abbaufeldes ab 
schneidet, nicht immer richtig ist, daß man vielmehr 
die Schnitte in der  F irs te  beobachten und ihnen die 
A nordnung  der  Kasten anpassen muß. Das Gebirge 
muß am H auptlängsr iß  jedes Feldes abreißen können; 
dicht an ihm entlang muß die S tützung der  F irste 
durch die Kastenreihe einsetzen.

D er U m bau der Kasten ha t  sich also dem fortschrei
tenden  O rts s to ß  anzupassen. 'D ie geraubten  Kasten sind
'  > G lückauf 74 (1938) S. 9.

Aufstellen und Lösen der W anderkasten.

F ü r  den w irtschaftlichen E rfo lg  des Strebbruch
baus ist die F ra g e  d e r  leichten A ufste llung  und noch 
mehr des schnellen u nd  sichern R aubens von ent
scheidender Bedeutung. N im m t m an als Beispiel 
Kasten von 1 m K an ten länge u nd  1,4 m Zwischen
raum  bei täglichem Verhieb eines F eldes und täg 
lichem U m bau des Strebs an, so s ind  auf  100 m 
A bbaufron t täglich 40 solcher W anderkas ten  um
zusetzen. D er dam it verbundene erhebliche Arbeits
aufw and h a t  die Vorteile des Strebbruchbaus 
lange beeinträchtig t u nd  seine Entw ick lung  gehemmt. 
Vor allem bereitete das  Lösen der  un te r  starken Druck 
gera tenen  Kasten Schwierigkeiten. M iß lang  es, so war 
nicht nu r  der  V erlust des Eichenholzes zu beklagen; 
viel nachte iliger w irkte sich m eist das  Verbleiben 
dieses Kastens im Alten M ann aus, da e r  dem Bruch
werfen s tö rend  im W e g e  s tand  und , wie schon erwähnt, 
die Quelle w eiterer  Schwierigkeiten und  Verluste 
bildete. Reißt das H an g e n d e  nicht h in ter  der  W ander
kastenreihe p lanm äßig  ab, so s te ig t die auf  den Kasten 
ruhende Last, w as zur  A bsenkung und  Durchbiegung 
der  Dachschichten, dam it  zur  Ö ffnung  der Schlatt
m annschen Risse und  zur  Z ers tö ru n g  der  Firste des 
S trebraum s führt.  D araus  e rgeben  sich Vorabsenkung 
des H angenden , w eitere D ruckste igerung  und neue 
Kastenverluste, so daß  sich der  vorher  tadellose Streb 
infolge des Verlustes von einem einzigen W ander
kasten oft  schnell verschlechtert.  D as  vollständige 
Rauben a ller  S tem pel u nd  Kasten ist also die 
d ringendste  F o rd e ru n g  in sicherheitlicher und  in wirt
schaftlicher Hinsicht.

F ü r  die V erw endung  e ise rner  W anderkasten 
konnte ge ltend  gem acht w erden , daß  sie sich durch 
H eraussch lagen  einer Schiene leichter lösen ließen. 
M an h a t  d ahe r  auch in H artho lzkas ten  Schienenlagen 
eingefügt,  um  durch ihr H eraussch lagen  die Rück
gew innung zu er le ichtern . H eu te  komm en jedoch 
vernünftigerw eise  nu r  noch e igens gefe rt ig te  Löse
vorrichtungen in Betracht, die an sich in gleicher 
W eise bei eisernen  wie bei hölzernen  W anderkasten  
verw endbar  sind, prak tisch  aber b isher  nur  in Ver
b indung  mit Eichenholz geb rauch t w urden , da sie sich 
fü r  den Einbau mit Altschieuen nicht eigneten, son
dern  eines besondern , z. B. des erw ähn ten  Montania- 
Balkens bedürfen . Am bekann testen  ist in Deutschland 
die hier schon m ehrfach beschriebene Lösevorrichtung 
von C o o k s o n 1. Sie e rsch w er t  den Aufbau des Kastens 
nicht, er le ichtert aber das  Lösen u nd  sichert die 
W iede rgew innung  auch u n te r  schw erer  Belastung. Für 
das  Rauben des K astens g e n ü g t  im allgem einen das 
Lösen  der  nach dem  K ohlenstoß  hin liegenden Seite. 
Die R aubm annschaft kann  d ah e r  u n te r  dem Schutz des 
bereits  au fgeste l lten  K astens d e r  zweiten Reihe die

1 G lückauf 68 (1932) S. 1088; 71 (1935) S. 59; 72 (1936) S. 1045.
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Lösung des Kastens von gesichertem  O rt  aus  vor 
nehmen.

Bei besonders  gebrächem H angenden  kann der 
den Lösebalken zusam m enhaltende d rehbare  H aken 
auch aus g rö ß e re r  E n tfernung  mit einem H ebel hoch 
gedrückt werden. Einen neuartigen  Hebel, der  sich 
unabhängig  von der  H öhen lage  des Lösebalkens 
betätigen läßt, zeigt Abb. 2. D er lange H ebe larm  a 
besteht in der  H aup tsache  aus einem R ohr von 
2 5 - 3 5  mm D m r . ; b is t de r  D rehpunkt,  c der 
schaufelartig  ausgesta lte te  kurze H ebelarm , der  un te r  
den H aken des Lösebalkens faß t .  Die V erlagerung  des 
D rehpunktes  geschieht mit H ilfe  des H akens  d-e-f, 
der mit dem Teil e auf  den nächsthöhern  Balken ge leg t 
und  mit der  N ase /  gehalten  wird. D as V erhältnis  der 
H ebelarm e ist 7 : 1, so daß, w enn ein M ann  sein volles 
Gewicht auf den Hebel wirken läßt, eine K raft  von 
mindestens 350 kg zum H ochdrücken  des H akens  am 
Lösebalken zur V erfügung steht. D am it ist ein leichtes, 
gefahrloses und  geräusch loses  Lösen des W a n d e r 
kastens gewährleistet.
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Abb. 2. A us löser  M ontan ia  f ü r  W an d e rk as ten .

Zu diesem Zweck müssen die Lösebalken rech t 
winklig zum K ohlenstoß in den W a n d erk a s ten  e in 
gebaut werden. Bei rechteckigem Q uerschn i t t  des 
Kastens sind sie d ahe r  in einer  kurzen Seite u n te rz u 
bringen, was eine G ew ichtsverm inderung  bedeu te t und  
die H andhabung  erleichtert. Zugleich b ie tet sich dam it 
der Vorteil, daß man bei wechselndem  Druck u nd  E in 
fallen tro tz  verschiedenen K astenquerschnitts  m it den 
gleichen Lösebalken arbeiten kann. Die m ark tgäng igen  
Lösevorrichtungen sind fü r  die V erw endung von 16 cm 
breiten H ölzern  bemessen, lassen sich also auch bei den 
eisernen M ontaniabalken  benutzen, so daß  e i n e  
A usführung  des Lösebalkens fü r  die verschiedenen 
A rbeitsbedingungen genügt.

Durch die E in füh rung  d e r  L ösevorrich tung  dürfte  
der S trebbruchbau mit W a n d erk a s ten  von seiner 
letzten Schwierigkeit befreit sein. Nach H a a r m a n n 1 
legen auf der  Zeche M inis te r  Achenbach in einem  nicht 
ganz 1 m mächtigen F löz bei no rm alem  H an g en d en  
zwei M ann in der  ach ts tündigen  Schicht 20 Kasten um. 
In einem N orm als treb  von 100 m F ro n tlän g e  sind

1 H a a r m a n n :  E rfa h ru n g e n  mit T e ilve rsa tz  u n d  B ruchbau  auf d e r  
Zeche M inister A chenbach, G lückauf 72 (1936) S. 1052.

d ahe r  4 M ann fü r  den gesam ten  Um bau der  K asten 
reihe erforderlich , ein  außerordentlich  ge r in g e r  
A rbe itsaufw and gegenüber  den üblichen Leistungen 
bei Kasten aus Altschienen. Dabei kann das S tehen 
bleiben einzelner Kasten im Alten M ann  heute bei 
g u te r  Ausbildung der  R aubm annschaft und  pflicht
bew uß te r  Aufsicht als u n te r  allen U m ständen  ver
meidbar gelten.

Somit sind die W anderkas ten  ein wichtiges und 
brauchbares, fü r  viele Flöze das beste bekannte  M ittel 
zur B eherrschung des H aup thangenden  gew orden . Bei 
ih rer  richtigen V erw endung in V erbindung mit Löse
vorrichtungen wird es fas t  immer möglich sein, einen 
p lanm äßigen  Bruch d e r  Dachschichten herbeizuführen 
und gegebenenfalls  auch feste  Sandste ine zu D ach
schichten zu machen, deren  H ereinw erfen  gelingt.  Sehr 
r ichtig schreibt H a a r m a n n 1: »Mit aller Vorsicht 
m öchte ich behaupten, daß  in zahlreichen Fällen, in 
denen das Sandste inhangende Schwierigkeiten bereitete 
und Rippen erforderl ich  erscheinen ließ, nicht alles 
zur  H erbe ifüh rung  des Bruches ge tan  u n d  nicht jede 
M öglichkeit ausgeschöpft  w urde, einen kräftigen 
H an g e n d riß  an gew oll te r  Stelle zu erzielen.« M it 
H aa rm an n  bin ich de r  Ansicht, daß  es, w enn  auch 
nicht immer, so doch in seh r  vielen schwierigen Fällen 
gelingt, das p lanm äßige  Brechen zu erreichen. N o t 
w endig  ist dazu der  Bau der  W a n derkas ten  un ter  
Beachtung aller angegebenen G esich tspunkte  und  
u n te r  V erw endung von Lösevorrichtungen in Ver
b indung m it e iner  richtigen Abbaugeschwindigkeit . 
Schwierig is t nu r  der  ers te  g ro ß e  Bruch und  über 
haup t die Entw icklung des S trebs bis zum Gelingen 
des p lanm äßigen  Bruchwerfens. D eshalb  ist zuerst der 
erhöhte  Arbeits- u nd  K apita laufw and in Kauf zu 
nehmen, den eine dichte Kastenreihe bedingt. M achen 
sich Schwierigkeiten geltend , so da r f  m an keinesfalls 
den A bbaufortschr itt  verkleinern, sondern  m uß den 
E rfo lg  durch s tä rkere  und  enger stehende W a n d e r 
kas ten  sowie durch möglichst dichtes H eran füh ren  der 
K astenreihe an den S toß zu erreichen suchen. F a s t  
im m er w ird  sich ein solcher A ufw and reichlich lohnen. 
Dabei s te ig t die Sicherheit des M annes  im Streb, weil 
dessen F irs te  keine A bsenkung e rfäh r t ,  so daß  die 
Ö ffnung  vo rhandener  H aa rr is se  ausgeschlossen ist.

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

Die E rfa h ru n g e n  über  die A usges ta l tung  der 
W a n d erk a s ten  beim S trebbruchbau und  die V oraus 
se tzungen  ih re r  s tö rungsfre ien  V erw endung w erden  
u n te r  besonderer  H ervo rhebung  der  Lösevorrich 
tungen  e rö r te r t .  Diese haben sich in sicherheitlicher 
u nd  w irtschaftlicher  H insicht bew ährt  u nd  erfüllen 
eine wichtige Aufgabe, deren Schwierigkeit der  E in 
fü h ru n g  des A bbaus m it S trebw anderkasten  zunächst 
h inde rnd  im W ege  ges tanden  hat, nämlich die sichere 
und  vo lls tändige R ückgew innung säm tlicher Kasten. 
Bei Beachtung  der  angeführten  E rfah ru n g en  w ird  es 
auch bei festem  H angenden  möglich sein, mit H ilfe 
einer W anderkas ten re ihe  die Dachschichten so hoch 
hinauf zum rege lm äß igen  Brechen zu bringen, daß das 
H a u p th a n g e n d e  auf  dem en ts tandenen  H aufw erk  ein 
A uflager  f indet u nd  sich beherrschen  läßt.  Auf diese 
W eise  m uß es d ah e r  gelingen, durch richtig  du rch 
g e füh r ten  S trebbruchbau  Periodendrücke , Gebirgs- 
schläge u nd  ähnliche Schwierigkeiten auszuschalten .

■ 1 G lückauf 72 (1936) S. 1054.
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 G l ü c k a u f __________________ _________________

Der deutsche Braunkohlenbergbau hat seit Kriegs
ende auf fas t  allen seinen Teilgebieten in technischer 
H insicht eine hervorragende Entwicklung genom men. 
Besonders augenfällig sind die Fortschritte  auf dem 
Gebiet der  Tagebautechnik gewesen. Als der  B raun 
kohlenbergbau, im besondern  der  mitteldeutsche, 
einige Jahre nach dem Kriege in der Erkenntnis , daß 
nur eine vertrauensvolle Gemeinschaftsarbeit zum 
Ziele führe, an die Bildung seiner technischen Aus
schüsse heranging, befand sich die je tzt zu einem 
gewissen Abschluß gelangte  Entwicklung noch in 
vollem Fluß. Die an die G em einschaftsarbeit g e 
knüpften E rw artungen  sind in E rfüllung gegangen .> 
Die Ausschüsse haben seit ihrem Bestehen fü r  die 
Praxis wertvolle Arbeit geleistet, die der Braunkohlen- 
technik förderlich gewesen ist. Im folgenden soll über 
das  Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit in ihren 
wichtigsten Punkten berichtet und jeweils ergänzend 
ein Überblick über den neusten Stand der Technik auf 
den einzelnen Teilgebieten vorausgeschickt oder  e in 
geflochten werden.

T  a g e b a u .

In den 90er  Jahren des vorigen Jah rhunde rts  galt 
der Tagebaubetrieb gegenüber dem Tiefbau noch als 
wirtschaftlich, wenn das Verhältnis zwischen Deck
gebirge und Kohle den W e r t  1 : 1 nicht überstieg. 
Dieses Verhältnis ha t  sich dank der Entwicklung den 
Bagger- und Abraumtechnik immer weiter nach oben 
verschoben. Kurz vor dem Kriege und noch bei Kriegs
ende lag die Grenze für den wirtschaftlichen Auf
schluß von Braunkohlenflözen im Tagebau bei einem 
Verhältnis von Decke zu Kohle wie 2 : 1 .  H eute  ist es 
bei normalem Baggerbetrieb mit Z ug fö rde rung  und 
günstigem  Deckgebirge möglich, auf ein Verhältnis 
von e tw a 4 : 1 ,  bei Verwendung von A braum förder 
brücken und günstiger  F lözablagerung sogar  bis 6 : 1  
zu gehen.

Der Tiefbau hat infolgedessen immer mehr an 
Bedeutung verloren. In den 8 0 e r  Jahren des vorigen 
Jah rhunde rts  entfielen auf die T ie fbauförderung  etwa

80 o/o der  G esam tfö rderung , 1913 noch rd. 30o/0 und 
1937 nu r  14,1 Mill. t =  7,5 o/o von d e r  sich in diesem 
Jahr  auf 184,7 Mill. t  belaufenden F ö rde rung .

Die zunehmende D eckgebirgsm ächtigkeit  forderte 
in der  Nachkriegszeit immer g rö ß e re  u nd  leistungs
fähigere Geräte. D er E im erinhalt  der  Bagger, der bei 
Kriegsende 300 1 kaum überschritt,  sowie die Schnitt
tiefen und  Schnitthöhen w uchsen ununterbrochen. 
H eu te  ist man fü r  A braum bagger  bei einem Eimer
inhalt von 1400 1, senkrechten  Schnitthöhen bis zu 
26 m und Schnittiefen bis zu 40 m angelangt.  Ein seit 
kurzem in der Niederlausitz  arbe itender,  in Abb. 1 dar 
ges te l lte r  1400-1-Eimerbagger mit einer  Eimerleiter 
von 68 m Länge verm ag eine senkrechte Baggertiefe 
von 40 m in einem Schnitt zu bewältigen. Seine 
Leistung be träg t  2150 m 3 gew achsenen  Bodens je h 
oder  rd. 50000  m 3/T ag ,  sein G ew icht 1500 t. Mit 
der  Rückansicht des Baggers  zeigt Abb. 2 die durch 
Bänder bewerkstelligte Beladung der Abraumwagen.

Abb. 2. R ückansicht des in Abb. 1 w iedergegebenen  
T ie fb a g g e rs  mit B e lad u n g sv o rr ich tu n g .

Dem E im erke ttenbagger  n o rm ale r  Bauart haftet 
der  Nachteil an, daß  sich die B aggerfron t bei der 
fests tehenden E im erle iter  verkürzt. D ieser Nachteil hat 
zum Bau des E im erke ttenschw enkbaggers  geführt, 
dessen O berte il  um  360° schw enkbar ist und 
der  abwechselnd im Hoch- un d  Tiefschnitt, wie 
überhaup t in jeder  D rehste llung  zur Fahrtrichtung 
zu arbeiten verm ag (Abb. 3). Auch der  Schwenkbagger 
ist fü r  ste tig  zunehm ende Leis tungen  ausgestaltet 
worden. Der g rö ß te  dieser A rt le iste t bei 1200 1 Eimer
inhalt je h 1300 m 3 gew achsenen  Bodens. Eine Abart 
des Schw enkbaggers, de r  V erbundbagger,  gew innt die 
Massen gleichzeitig im Hoch- und  Tiefschnitt bei

Abb. 1. E im erk e t ten t ie fb ag g er  
m it  40 m se n k re ch te r  Schnittiefe.

1 V o r trag ,  geha lten  in  Essen am  8. F eb ru a r  1938 in d e r  1. Sitzung des 
T echn ischen  A usschusses  be i d e r  W ir tschaf tsg ruppe  B e rg b a u ;  vgl. G lück 
au f  74 (1938) S. 183. Abb. 3. D o p p e l to rs ch w en k b a g g e r .
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schwenkbarer  H ochbaggerle ite r  (Abb. 4). Ein d e r 
a r t ige r  Bagger mit 700 1 E im erinhalt  w eist Leistungen 
von 1600 m 3/h  auf. Sein G ew icht be t räg t  n u r  550 t.

Abb. 4. V e rb u n d b ag g e r .

Die E rfah ru n g en  w äh ren d  d e r  Kriegszeit mit 
Raupenfahrzeugen  w urden  bald  auf den B raunkoh len 
bergbau über tragen . Von kleinen G erä ten  ausgehend, 
ist man heute nach en tsp rechender  Entw icklung und 
Verbesserung der  R aupenfahrw erke  bei B aggergrößen  
von 600 1 E im erinhalt  angelangt.

Das jüngs te  E rzeugnis  der  Baggertechnik, der 
Schaufelradbagger, h a t  in der  neusten  A usführung  mit 
schwenkbarem Oberte il  einen S c h a u fe lra d -D u rch 
messer von 8,50 m u nd  20 m A btragshöhe  (Abb. 5). 
Die Leistung beläuft sich auf 1600 m 3/h, das  Gewicht 
auf 1300 t. Das ganze G e rä t  is t 28 m hoch und  läuft 
auf zwölf 1,60 m breiten  Raupen, von denen acht 
6,90 m Länge haben u nd  vier 8,20 m lang  sind. Der 
Schaufelradbagger h a t  einen spezifisch ger in g em  
Kraftverbrauch u nd  Verschleiß als der  E im erke tten 
bagger. E r  w ird  einstweilen nu r  als H ochbagger  
gebaut, jedoch is t  zu erw arten ,  daß  sich das Schaufel
radprinzip auch auf T ie fb ag g eru n g  anw enden  lassen 
w ird; in d ieser H ins ich t m uß die Entw icklung ab 
gew arte t w erden.

Abb. 5. Schaufelradbagger.

H and  in H a n d  m it d e r  E rh ö h u n g  der  B agger 
leistung g ingen zw angsläufig  die V erbesserungen  im 
Fahr- und Kippbetrieb. Die kleinen, bis 7 m 3 fa sse n 
den A braum w agen s ind f a s t  du rchw eg durch 16-m3- 
W agen  erse tz t  w orden. In neus te r  Zeit  ist m an  bei 
900 mm S pur  so g a r  zu 25-m3-W agen  übergegangen . 
In einzelnen Fällen  laufen n o rm alspu rige  35-m3- 
W agen  un te r  den A braum baggern .  Die heute fast 
durchweg verw endeten  elek tr ischen  Lokomotiven für 
900 mm Spur  haben bei 6 5 1 G ew icht Leis tungen  von 
850 PS, norm alspurige ,  150 t  schwere Lokomotiven 
solche von 1950 PS.

Die E rh ö h u n g  d e r  A braum bagger le is tungen  be 
dingte eine M echanisie rung  der  Kippen durch A bsetz 
vorrich tungen , welche die von den Z ügen  h e ra n 
gebrach ten  M assen mit Hilfe von Bandauslegern  e n t 
w eder  weit über  die Kippenkante h inaus zum Absturz 
bringen  o d e r  auf  H alde  hochschütten  (Abb. 6). D er 
g rö ß te  b isher  gebaute  Absetzer h a t  einen E im erinhalt  
von 1200 1, einen B andausleger  von 62 m Länge, 
1700 m 3 S tundenleis tung  und  1300 t  Gewicht.

A bb. 6. Als H o c h sc h ü t te r  a rb e i ten d e r  Absetzer.

A braum förderbrücken , bei denen bekanntlich ein 
Band die von den B aggern  gelösten  M assen über den 
T agebau  hinw eg b efö rder t  und  in den ausgekohlten  
Teil verstürzt,  sind w eiter  vervollkom m net und  in 
im mer g r o ß e m  A bm essungen gebau t w orden . Eine 
Brückenanlage in d e r  Lausitz m uß  heute bei einem 
Verhältnis  zwischen Decke und  Kohle wie 6 :  1 
4750 m 3/h, das  sind rd. 100000  m 3 o d e r  2 0 0 0 0 0  t  
je Tag, bewegen. Die neuste  im Bau befindliche Brücke 
erhä lt  eine G esam tlänge  von 460 m (Abb. 7). D er 
A usleger w ird  118 m lang  u nd  die Leistung bei 4 m 
Bandgeschwindigkeit 3000 m 3/h  betragen . Durch E r 
h ö h u n g  der  B andgeschw indigkeit auf 5 m s  kann  die 
Leistung um  ein Viertel ges te iger t  w erden. D as D ienst
gew icht d ieser  Brücke w ird  sich auf rd. 6000 t  be 
laufen.

H eu te  arbeiten  16 A braum förderbrücken , zwei 
w eitere s tehen in Bau. O bw ohl in le tz ter  Zeit eine 
Brücke durch einen W irbe ls tu rm  zum E ins tu rz  g e 
bracht u nd  eine andere schwer beschädigt w orden  ist, 
w ird  dadurch  der  w eitern  A usbre itung  des  Brücken
g edankens  kein Abbruch getan . Denn die A braum 
fö rderbrücke ist dazu berufen, einen g ro ß en  Teil der 
Kohlenfelder, die nach dem heutigen Stande der  T ech 
nik noch als T iefbauvorkom m en gelten, fas t  restlos  
im T agebau  abzubauen.

Die A nw endung  des Kabelbaggers, von dem bisher 
11 E inheiten laufen, w ird  auf kleine, höchstens m itt 
lere A braum le is tungen  beschränkt bleiben.

F ü r  die K ohlengew innung im T agebau  ist der 
E im erkettenbagger,  der  auch h ie rfü r  in im mer g r o ß e m  
Einheiten  gebau t wird, das  H a u p tg e w in n u n g sg e rä t  
fü r  Hoch- u nd  T iefschnitt  gew orden . D er bisher 
g rö ß te  E im erke ttenbagger  fü r  Kohle leistet im T ie f 
schnitt bei 800-1-Eimern bis zu 900 t  h .  Die g rö ß e re  
S tandfestigkeit  d e r  Kohle h a t  bei ih rer  G ew innung  
dem E im erke tten -R aupenbagge r  in den letzten Jahren  
ein besonderes  A nw endungsgeb ie t  verschafft .  D aneben 
erlangen  auf Raupen  lau fende S chau fe lradbagger  auch 
in de r  Kohle im m er g rö ß e re  B edeutung. H ie r fü r  
w erden  bereits  de ra rt ige  B agger mit einem Schaufel
inha lt  von 500 1 verw endet.  Abb. 8 zeigt im V order 
g ru n d  einen E im erke ttenschw enkbagger  auf  Raupen
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und im H in te rg ru n d  einen Schaufe lradbagger auf 
Raupen, beide in de r  Kohle arbeitend.

Abb. 8. E im erk e t ten sch w e n k b a g g e r  u n d  S chaufe lradbagge r  
a u f  R aupen ,  in d e r  K ohle  a rbeitend .

Bei der  F ö rd e ru n g  der Kohle aus dem Tagebau 
hat die elektrische G ro ß ra u m fö rd e ru n g  die Ketten
bahn fas t  vollständig  verd räng t.  Diese w ird  künftig 
nur  noch do r t  A nw endung finden, w o es sich um die 
Beförderung  kleinerer M engen  über  kurze Ent
fernungen  handelt.

D as Fassungsverm ögen  der  G roß raum w agen  für 
Kohle be träg t  im allgem einen 3 0 - 5 0  m 3; teilweise 
werden noch g rößere  W a g en  verwendet.

F ü r  die Ü berw indung g rö ß e re r  S teigungen eignen 
sich neben Z ahnradbahnen  u nd  Schrägaufzügen 
B andförderan lagen , die in den letzten Jahren für 
verschiedene T agebaue  beschaff t  w orden  sind und 
Leistungen von 1000 t /h  aufweisen.

Alle mit dem Tagebaube tr ieb  zusam m enhängenden 
F ragen  ha t  de r  Ausschuß fü r  Abraum- und  F ö rde r 
technik im Laufe der  Jah re  behandelt.  N ur  einige 
davon seien hier herausgegriffen .  Die w irtschaft
lichste G röße  von E im erke ttenbaggern  ist G egenstand 
e ingehender U ntersuchungen  gewesen, die im Jahre 
1930 das E rgebnis  gezeitigt haben, daß  man Bagger 
mit Eim erinhalten  bis zu 1500 1 bauen u nd  w irtschaft
lich betreiben kann. D am als g ing  m an über  Eimer
inhalte von 8 0 0 —1000 1 nicht hinaus. H eute  werden, 
wie eingangs bereits g esag t  w orden  ist, schon 1400-1- 
B agger gebaut. Auf G ru n d  von Zeitstudien  w urde fest- 
gestellt, daß  sich der  E im erw irkungsg rad  durch richtige 
Form  der Einlauf- und  Schüttrinne, durch kiirzern 
Abstand zwischen E im er  und Schüttrinne sowie durch 
günstigste  E im erform  um  m ehr als 50 o/o erhöhen und 
sich dadurch die H öhe der  Betriebskosten  verringern 
läßt. Diese U ntersuchungsergebn isse  haben sich nicht 
nu r  die W erke bei den vo rhandenen  Baggern  zunutze 
gemacht, sondern  selbstverständlich  auch die Bagger
firmen bei N eubauten  berücksichtigt.

W eite re  U ntersuchungen  befaß ten  sich mit den 
Vor- und Nachteilen der  einzelnen Absetzerbauarten 
sowie der  Technik und  W irtschaft lichkeit  der  Eimer
k e t ten raupenbagger  und  der Schaufe lradbagger. Die 
günstigs te  G rö ß e  und  A usbildung der  G roßab raum 
wagen, die W irtschaft lichkeit  d e r  verschiedenen 
K ohlenförderarten , d. h. der  K ettenbahnförderung  
und der  G ro ß rau m fö rd e ru n g  mit H ilfe  von Reibungs
bahnen, Schrägaufzügen  und  Z ahn radbahnen , ferner 
der  B andförderan lagen  w urden  in den Kreis der 
U ntersuchungen  einbezogen.

Eine Reihe von V orträgen  über  den Bau und die 
W irtschaftlichkeit der  A braum förderb rücken  ha t deren 
Bedeutung u nd  A nwendbarke it  rechtzeitig erkennen 
lassen. Das gleiche g ilt fü r  die Kabelbagger. In



19. M ärz 1938 G l ü c k a u f 245

diesem Zusam m enhang  ist auf die vom f rü h e m  P re u 
ßischen M iniste r  fü r  H ande l un d  Gew erbe im Jahre  
1930 herausgegebenen  »Richtlinien für die Berech
nung  und  A usführung  der  E isenkonstruk tionen  von 
Abraumförderbrücken« hinzuweisen, die durch Z u 
sam m enarbeit  zwischen dem G rubensicherheitsam t,  
dem Braunkohlenbergbau, den Förderb rücken  bauen 
den Firm en und  Sachverständigen fü r  die statischen 
Berechnungen aufgeste llt  w orden  sind u nd  den Bau 
und Betrieb von F örderbrücken  regeln, wobei man 
besonders auch den zulässigen W inddruck  sowie die 
S tillsetzung der  B rückenfahrwerke im G efahrenfalle  
festgelegt hat.

Zugm eßversuche an G um m iförderbändern ,  die für 
die gesam te Industr ie  von Bedeutung  gew esen sind, 
haben ergeben, daß  man alle b islang im Betrieb 
laufenden B änder viel zu s ta rk  bem essen h a t  u nd  ihre 
Einlagenzahl ohne G efah r  um 4 0 —5 0 %  verringern  
kann. Dieses E rgebnis  ist bei d e r  N orm ung  der 
F ö rderbänder  berücksichtig t w orden .

Einem starken Verschleiß s ind  die Bagger- und 
Absetzerschwellen un te rw orfen ,  die Längen bis zu 
7 m und Zopfs tä rken  bis zu 38 cm haben müssen. Aus 
neuerdings durchgeführten  U nte rsuchungen  über  die 
Belastungen d ieser  Schwellen im Betrieb, bei denen 
mit 100 M eßdosen  3 0 0 0 0  E inzelm essungen  vo rg en o m 
men wurden, h a t  sich ergeben, daß  sich die Lebens
dauer der Schwellen durch g rö ß e re  A chsabstände der 
Geräte und durch  V erg rö ß e ru n g  der  U n te r le g 
platten wesentlich e rhöhen  läßt.  i

Den U rsachen von K ippenru tschungen , denen 
die Bergbehörde aus S icherhe itsgründen  g ro ß e  Be
achtung schenkt, ist nachgegangen  u nd  dabei eine 
Fülle von U nter lagen  fü r  die w irksam e Bekäm pfung 
dieser R u tschungen  zusam m enge tragen  w orden . 
Trockenlegung der  K ippenfüße u nd  dauernde  Beob
achtung des G ru n d w a sse rs ta n d es  in den Kippen durch 
Pegelbohrlöcher stellen die E rkenn tn isse  aus d iesen 
Arbeiten dar.

Mit dem Ü bergang  zum G ro ß tag e b au  h a t  eine gu te  
und rechtzeitige E n tw ässe ru n g  des D eckgebirges und  
der Kohle w achsende B edeu tung  erha lten ,  einmal mit 
Rücksicht auf  die S tandsicherhe it  de r  im mer g rö ß e r  
w erdenden Geräte , zum ändern  auch w egen der 
bessern A ufbereitungsm öglichkeit  im N aß d ie n s t  der 
Brikettfabrik. Jedes H undert te i l  M ehrw asse r  in der  
Rohkohle se tzt die T rockner le is tung  in d e r  B rike tt 
fabrik um 5 o/o herab  u nd  verm ehrt  dem entsp rechend  
den K ohlenbedarf  fü r  die T rocknung. D esw egen sind 
die zweckm äßigsten  E n tw ässe ru n g sv erfah ren  e in 
gehend g e p rü f t  w orden .

Bei T agebau-N euaufsch lüssen  zieht man n eu e r 
dings zur E n tw ässe ru n g  des D eckgebirges zum Teil 
in Bohrlöchern hängende  U n te rw asse rp u m p en  mit 
Erfolg heran. Bei d e r  E n tw ässe ru n g  der  Kohle be
währen sich H orizon ta lboh rungen ,  so fern  es  sich um 
standfeste und  w asse rdu rch läss ige  Kohle handelt.

T ro tz  des b isher  erre ich ten  hohen  S tandes der 
Tagebautechnik bleibt auch künftig  als  H au p ta u fg ab e  
bestehen, den A braum betrieb  noch w eiter  zu vervoll 
kommnen, da sich das  V erhältn is  zwischen Deck
gebirge und  Kohle von Ja h r  zu Ja h r  verschlechtert .  
W ährend  im Jah re  1925 nu r  rd. 163 Mill. m 3 Abraum 
bewegt zu w erden  brauchten , is t diese M enge 1937 
auf rd. 318 Mill. m 3 gestiegert. Davon entfielen  auf 
M it teldeutschland nicht w en ige r  als e tw a 281 Mill. m 3

=  8 8 ,4 o/o, d .h .  m an m ußte  d o r t  im D urchschnitt,  b e 
zogen au f  die T onne  Tagebaukohle , 2,47 m 3 A braum  
bewegen, im rheinischen B raunkohlenbergbau  d a 
gegen  n u r  0,66 m 3. Da im m itte ldeutschen B raun 
kohlenbergbau  e tw a 6 5 - 7 0 %  d e r  G esa m ttag e b au 
kosten auf  den A braum betrieb  entfa llen, übt auch 
die kleinste V erringerung  der  Abraum kosten  auf 
die W irtschaft lichkeit  des Tagebaube tr iebes  einen en t 
scheidenden E influß  aus.

T i e f b a u .

So g ro ß  die Fortsch r i t te  in der  T agebautechnik  
sind, so w enig  h a t  m an  die Abbau- u nd  G ew in n u n g s 
verfah ren  im T iefbau  zu verbessern  vermocht. Die 
Unmöglichkeit, bei de r  K ohlengew innung die H a n d 
arbe it  in nennensw ertem  M aße  durch M aschinen zu 
ersetzen, die N otw endigkeit  des verte ilten Betriebes 
sowie sonstige, in der  E igenar t  des T iefbaus liegende 
E rschw ern isse  ziehen der  E rh ö h u n g  der  F ö rd e r 
le is tung  enge Grenzen.

Zahlre iche Versuche, von dem althergebrachten , 
mit A bbauverlusten  bis zu 50o/o arbeitenden P fe ile r 
bruchbau au f  neuere  u nd  w irtschaftlicher arbeitende 
A bbauverfahren  überzugehen, sind un te rnom m en  
w orden . Sie haben jedoch, abgesehen von einigen 
nicht zu vera llgem einernden  A usnahm en, keinen E r 
fo lg  gebracht.  Alle diese Versuche sind im Tiefbau- 
Ausschuß eingehend  e rö r te r t  w orden . D er Abbau mit 
Versatz scheitert an den zu hohen Kosten, es sei denn, 
daß e s  gelingt,  die Kohle m aschinenm äßig  zu g e 
w innen und  dam it den Lohnanteil je T onne  erheblich 
zu verr ingern  u nd  zusam m en mit der  durch B etriebs
zusam m enfassung  erreichbaren  Verbill igung einerseits  
die V ersatzkosten  auszugleichen u n d  anderseits  noch 
billiger als  m it de r  jetzigen Abbauweise zu arbeiten. 
Hierbei m uß berücksichtig t w erden, daß ein R oh 
kohlenpre is  von 3 M / i  keine hohen V ersatzkosten  ver 
träg t .  D er im S teinkohlenbergbau  u n d  im au s 
ländischen Braunkohlen tiefbau  angew endete  Abbau 
mit breitem  Blick ohne  Versatz lä ß t  sich im deutschen 
Braunkohlen tiefbau  w egen des d ruckhaften  Deck
gebirges nicht o d e r  nu r  in Einzelfällen durchführen .

Auch die V erw endung  von S treckenvortriebs
maschinen h a t  durch praktische Versuche eine ein 
gehende P rü fu n g  erfah ren .  Bis je tzt ist es jedoch noch 
nicht gelungen , eine den B edürfnissen  des B raun 
kohlen tie fbaus en tsp rechende  V ortriebsm aschine zu 
bauen. Z u r  Zeit  arbeite t au f  e iner  T ie fbaugrube  in 
O stdeu tsch land  eine au f  G ru n d  der  f rü h e m  Versuche 
entwickelte neuar tige  M aschine im Versuchsbetrieb, 
über  deren  B ew ährung  jedoch noch kein U rte il  ab 
gegeben  w erden  kann.

N u r  auf  dem G ebiete  d e r  B efö rderung  der  Kohle 
aus  dem Bruch sind V erbesserungen , u nd  zw ar in 
e rs te r  Linie durch Ladebänder, zu verzeichnen 
(Abb. 9). Nach den U nte rsuchungen  des T iefbau- 
A usschusses  m uß im Ladeband nach dem heutigen 
S tande der  Braunkohlen tiefbautechnik  das H aup tm itte l  
fü r  die H erab se tz u n g  der  G es tehungskos ten  erblickt 
w erden . Es scheidet aus bei zu g e r in g e r  B ruchhöhe ; 
3 m Bruchhöhe d ü rf ten  die un te rs te  G renze  und 
4 - 5  m die g üns tige  H ö h e  sein. V orauszusetzen  sind 
Ladebände r  nicht nu r  in einzelnen Brüchen, sondern  
die A u srü s tu n g  ganzer  Abbauflügel dam it u nd  eine 
en tsp rechende  B e tr iebsanordnung , wie es au f  einer 
T ie fbaug rube  bereits  geschehen  ist, die dadurch  die
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F ö rd e ru n g  aus einem Flügel bis auf  800 t  in zwei 
Schichten ges te igert und die Betriebskosten e n t 
sprechend gesenkt hat.

Abb. 9. Ladeband  im Abbau.

Lademaschinen haben sich nach den Fests tellungen 
des T iefbau-Ausschusses als nicht anw endbar e r 
wiesen, S treckenbänder können dagegen un ter  U m 
ständen vorteilhaft sein, jedoch häng t ihre Verwen
dung  von den örtlichen Verhältnissen ab. F ö rd e r 
rutschen scheiden im allgemeinen wegen der 
schmierenden E igenschaft der  Kohle aus. Die Schieß
arbeit bewirkt bei harte r  Kohle in der Strecke und 
im Bruch eine kleine V erringerung der Selbstkosten, 
wie planm äßige Versuche ergeben haben.

Im ganzen gesehen, bewegen sich die b isher  e r 
zielten Fortschritte  in bescheidenen Grenzen und 
lassen sich nicht verallgemeinern. T rotzdem  darf  und 
wird nichts unversucht bleiben, dem Tiefbau w eiter 
zuhelfen, de r  letzten Endes Vorarbeit fü r  spätere 
Zeiten leistet, wenn an den Aufschluß d e r  tie f 
liegenden, tro tz  der  fo rtgeschrit tenen Abraumtechnik 
durch Tagebau  nicht m ehr zu lösenden Flöze heran 
gegangen  werden muß. In einer derartigen  Lage be
f indet sich zur Zeit eine Gesellschaft des rheinischen 
Braunkohlenbergbaus, die in den nächsten Jahren den 
Abbau des tiefen und mächtigen Flözes im Erfttal-  
G raben  in Angriff zu nehmen gezwungen ist.

B r i k e t t f a b r i k e n .

Auf dem wichtigen Gebiet der  Brikettierung 
— etwa 65 o/o der  gesam ten  Rohbraunkohlenförderung  
w erden zu P reßkohle verarbeite t — sind in dem Be
streben, die Sicherheit in den Brikettfabriken und die 
Brikettgüte immer weiter zu erhöhen, eine Reihe von 
V erbesserungen durchgeführ t worden. Die hiermit 
zusam m enhängenden  F ragen  haben den Ausschuß für 
Brikettfabriken hauptsächlich beschäftigt.

F ü r  die E rzeugung  eines festen Preß lings ist ein 
bes tim m ter D urchschnittsw assergehalt  der  Trocken 
kohle erforderlich, dessen H öhe von der Art der zu 
verarbe itenden  Rohkohle abhäng t und  fü r  die Ver- 
p re ssu n g  in S trangpressen  zwischen 14 und 16<y0 
schwankt. Die W asse rgeha l tsspanne  zwischen dem im 
P re ß g u t  enthaltenen  Fein- und G robkorn  soll m ö g 
lichst ger ing  se in; die T rocknung  der Kohle muß also 
möglichst gleichm äßig  erfolgen und die Kohle daher  
m öglichst gleichm äßig  zusam m engesetz t sein. Diese 
durch die A rbeiten des Brikett-Ausschusses gewonnene

und durch zahlreiche V ersuche bes tä tig te  Erkenntnis  
hat den gesam ten  B rike tt ie rungsvo rgang  auf eine neue 
G rund lage  geste l lt  u nd  ist nunm ehr  Allgemeingut 
aller Brikettfabriken gew orden . Dazu ist vor allem 
die U ntersuchung  der  ge trockneten  Brikettierkohle auf 
K orngrößenante ile  und W a sse rg e h a l t  erforderlich, w o
fü r  Richtlinien au fges te l l t  und  N orm siebsätze  für Roh- 
und T rockenbraunkoh le  ausgearbe ite t  w orden  sind. Da 
die U ntersuchung  des W a sse rg e h a l te s  rasch erfolgen 
muß, dam it man rechtzeitig in den T rocknungsvorgang  
eingreifen kann, haben sich auf G ru n d  eines Preis
ausschreibens S chnellw asserbestim m er entwickelt, die 
in allen g ro ß e m  Fabriken  verw ende t w erden. Neuer
dings bau t m an G erä te ,  die den W a sse rg e h a l t  selbst
tä tig  und fo rt lau fend  anzeigen.

Zwecks E rzeu g u n g  eines m öglichst gleichmäßigen 
Brikettiergutes zur V erm eidung  zu hoher  W asser 
geha lts spannen  in d e r  T rockenkohle  ist man im Laufe 
d e r  letzten Jah re  dazu übergegangen ,  die Zerkleinerung 
der  Brikettierkohle w eiter  als b is lang  üblich zu treiben 
und in de r  K orngröße  von 10 mm auf 2 - 4  mm zu 
gehen. Diese s ta rke Zerk le inerung  und die ent
sprechende A bsiebung w erden  teils durch den Um
bau der  G la t tw alzw erke oder  den E inbau  von H am m er
mühlen, teils durch den Ü bergang  von Lochsieben 
auf Spaltsiebe und  vor  allem Scheibenwalzenroste 
(Abb. 10) mit hohen Siebleistungen bewirkt. Die Vor
teile und  Nachteile aller  d ieser  neuar t igen  Zerkleine- 
rungs- und  S iebeinrichtungen s ind g ep rü f t  und durch 
Betriebsversuche gek lä r t  w orden.

D as gleiche gilt fü r  die V orgänge bei der Dampf
t rocknung  in Röhren- und  T eller trocknern  sowie für 
die E rh ö h u n g  der  R öhren trockner le is tung  durch den 
Einbau von W endeleis ten . D es w eitern  ist die zweck
m äßigste  K ühlung  der  Brikettierkohle untersucht 
worden.

Abb. 10. Sche ibenw alzenrost .

Zu der  b isher üblichen T ro c k n u n g  in Röhren- und 
T el le r trocknern  sind neue rd ings  das  Lurgi-Schwebe- 
gas- und das B ü ttner-U m lau f trocknungsverfah ren  ge
treten . Die zerkleinerte  Kohle w ird  im Schwebezustand 
mit den bis 1000° C  heißen F eu erg asen  unmittelbar 
in B erührung  gebracht,  w obei das  W a sse r  aus der 
Kohle explos ionsart ig  schnell v e rd a m p ft ;  das  bis auf 
etwa 6 mm K orndurchm esser  aufbere ite te  Kohlenkorn 
zersp ring t zu einem Korn von 0 - 1  mm. D as gröbere 
Korn w ird  e rneu t dem Schwebegas- oder  Umlauf
trockner  zur N ach trocknung  zugeführt .  Schwebegas
trockner  stehen d o r t  in A nw endung , w o man die Kohle 
zur E rzeu g u n g  von ISchwelpreßlingen bis auf 6%  
W a sse r  trocknet.
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W ä h re n d  aus T rockenkoh le  m it rd . 15 o/0 W a s s e r 
gehalt Brikette bei einem D ruck von e tw a 1000 kg cm2 
in S trangpressen  h e rges te l l t  w erden , beding t eine auf 
6 o/o getrocknete  Kohle einen wesentlich höhern  Preß- 
druck, der  sich in R ingw alzenpressen  erzeugen  läßt. 
D erartige Brikette eignen  sich herv o rra g en d  fü r  die 
Schwelung und  liefern einen festen , s tückigen Koks. 
Die norm alen S tran g b rik e t tp re ssen  sind im Laufe der 
Jahre verbesser t und  le is tungs fäh iger  ges ta l te t  w orden. 
Der einfachen P resse  is t  die D oppelpresse ,  der  D o p p e l 
presse die V ierstem pelpresse  gefolgt .

Da fü r  die F es t ig k e i tsp rü fu n g  von Briketten keine 
einheitlichen Richtlinien vo rhanden  w aren , sind nach 
e ingehenden Versuchen d era r t ige  Richtlinien fe s t 
gelegt worden, die nunm ehr  einen Vergleich der  von 
den einzelnen W e rk en  vo rgenom m enen  F es tigke its 
messungen ermöglichen. F e rn e r  h a t  de r  Ausschuß 
Richtlinien fü r  die A nste llung  von F o rm zeugversch le iß 
versuchen herausgegeben  u nd  die einzelnen Verfahren 
zur E rhöhung  der  W ette r-  u nd  W a sse rbes tänd igke i t  
der Preß linge geprüf t .

Um über  die V orgänge  bei der  Brike ttierung  K lar 
heit zu gewinnen, h a t  das  B raunkoh lenfo rschungs-  
Institut in F re iberg  au f  V eran lassung  des B raun 
kohlenbergbaus ja h re la n g e  Versuche durchgeführt,  
durch die fes tges te l l t  w o rd e n  ist, welche Drücke 
eigentlich in der  S tra n g p re sse  au f tre ten ,  u nd  die auch 
andere wichtige E rkenn tn is se  gezeitig t haben. Es ist 
eine mechanische D ruckm eßein r ich tung  entwickelt 
worden, die in jede  P resse  e ingebau t w erden  kann  
und den Druck se lbs ttä t ig  mißt. D urch  langwierige 
praktische U n te rsuchungen  h a t  m an fe rn e r  die M ö g 
lichkeit de r  A ufbere itung  san d h a l t ig e r  Braunkohle 
geprüft und d a fü r  eine besondere  Luftsetzmaschine 
gebaut.

Die A nw endung  von E lek tro f i l te rn  zur möglichst 
weitgehenden N iede rsch lagung  des beim Trocknen 
der Kohle en ts tehenden  S taubes ist d e ra rt ig  f o r t 
geschritten, daß  heu te  e tw a 70 o/o a l ler Schlote mit 
elektrischen E n ts tau b u n g en  a u sg e rü s te t  sind. Die E r 
fahrungen dam it  und mit ändern  neuen E n ts ta u b u n g s 
arten hat man w eites tgehend  au sg e tau sch t  u nd  einen 
Sachverständigenausschuß zu r  B e ra tu n g  der  W erke  
eingesetzt, die zum E inbau  von E lek tro f i l te rn  und  
ändern neuzeitlichen E n ts tau b u n g sa n lag e n  übergehen  
wollen.

Mit de r  F rage ,  w o durch  die b indem ittellose 
Brikettierung der  B raunkoh le  bew irk t w ird, b e 
schäftigt m an sich schon seit langen  Jahren .  Ob die 
Bindung nu r  durch w äß r ig e  H aftf i lm e erfo lg t ,  oder  
ob dabei noch ande re  F ak to ren  eine Rolle spielen, 
ist noch nicht gek lär t .  N euere , noch im G a n g  bef ind 
liche U ntersuchungen  lassen  verm uten , daß  hierbei 
den in Gelform  in der  B raunkoh le  vorliegenden  freien 
H um insäuren eine nicht unerhebliche Rolle zufällt.

Einen breiten Raum  in d e r  G em einschaf tsa rbe it  
nahmen bergpolizeiliche F ra g e n ,  im besondern  die 
Frage der  E x p lo s io n sb ek ä m p fu n g  in B rikettfabriken, 
ein. Allen F ak to ren ,  die eine Exp los ion  begüns tigen  
können, w urde  dabei n ac h gegangen  und  e r fo rd e r 
lichenfalls fanden  Versuche s ta t t ,  die zum Teil noch 
nicht abgeschlossen sind. D a das  E ingehen  au f  E inzel
heiten h ier  zu w eit fü h re n  w ürde ,  sei n u r  auf  die A uf
stellung von Richtlinien fü r  die E rr ic h tu n g  e lek tr ischer  
S tarks trom anlagen  u n d  fü r  elek tr ische E n ts tau b u n g en

in B rikettfabriken sowie auf  die H erau sg a b e  eines 
M erkbla ttes  »Feuerschutz in B raunkoh lenb rike tt 
fabriken« hingewiesen. E rw ä h n t  sei ferner ,  daß  g e 
m einsam  mit den vier g rö ß te n  Lam penfirm en G r o ß 
leuchten fü r  Brikettfabriken entwickelt w orden  sind, 
die eine S taubab lage rung  unm öglich  machen. Die p lan 
m äßigen  Arbeiten auf dem G ebie t d e r  S icherheit in 
B raunkohlenbrike ttfabriken  haben bewirkt, daß  die 
Zahl d e r  Verpuffungen  von Ja h r  zu J a h r  zurück 
g egangen  ist.

S c h w e l e r e i e n .

Die M aßnahm en  zur  F ö rd e ru n g  der  heimischen 
T re ib s to ffe rzeugung  zunächst aus der  Braunkohle, mit 
denen die R eichsreg ierung  schon im Jahre  1933 be 
gonnen  hatte, stellten die Schweiindustrie vor wichtige 
Aufgaben. D er Braunkohle-Benzin AG. m ußten  fü r  
die Benzingew innung durch H ochdruckhydrie rung  
Teerm engen  geliefert  w erden, die fas t  doppelt  so hoch 
wie die b isher  erzeugten  waren. Der V ierjah resp lan  
ver lang t eine w eitere ganz erhebliche S te igerung  der  
B raunkoh len teererzeugung. F ü r  diese M ehrerzeugung  
reichte de r  außenbeheiz te  Rolle-Ofen mit seinem g e 
r ingen D urchsatz  nicht m ehr  aus. D er in de r  N ach 
kriegszeit entwickelte außenbeheiz te  lo trech te  D re h 
ofen d e r  K ohlenveredlung- u n d  Schwelwerke-AG. 
(K osag )  und der  vor  einem Ja h r  au f  den M a rk t  ge 
brachte, nach dem gleichen G ru n d sa tz  arbe itende 
Borsig-G eißen-Ofen  bedeuten  zw ar geg en ü b er  dem 
Rolle-Ofen, w as  D urchsatz  und  höhere  Schwei
ausbeute  anbelangt,  einen wesentlichen F ortsch r itt ,  
haben aber bei den bere its  err ich te ten  G ro ß sc h w e i 
an lagen  keine A nw endung  gefunden  und  w erden  bei 
den neuen g ro ß en  Schweivorhaben voraussichtlich nur  
eine un te rg eo rd n e te  Rolle spielen. D er  H a u p t te e r 
e rzeuger  ist schon je tz t  und  w ohl auch fü r  die Zu
kunft  de r  innenbeheizte Ofen, bei dem die W ä rm e 
ü b e r t ra g u n g  auf die Kohle unm itte lbar  durch Spül- 
gase  erfo lg t.  W ä h ren d  der  D urchsatz  beim Rolle-Ofen 
in 24 h nu r  5 —6 t R ohbraunkohle ,  neuerd ings  1 0 - 1 2 t  
T rocken- oder  P reßkoh le  und  beim lo trech ten  D re h 
ofen bis 75 t  T rockenkohle  be träg t ,  ve rm ag  der  Lurgi- 
Spiilgasofen bis zu 3 0 0 1 Brikette aufzunehm en.

Alle neuar tigen  Schw eiverfahren sind vom A us
schuß fü r  Schwelung und  V ergasung  eingehend  e r 
ö r te r t  und  u n te rsuch t u n d  die e inschlägigen U n te r 
lagen  den W erken , die im Rahm en des V ierjahres-  
p lanes neue Schwelanlagen errichten, aber  noch keine 
E rfa h ru n g e n  auf d iesem G ebie t haben, zu r  V erfügung  
ges te l l t  w orden .

D e r  B raunkohlenschw elteer  ist im neuen M ine ra l 
ö lp lan  dazu berufen, hauptsächlich  Dieselöl, leichte 
Schmieröle u nd  Paraffin  zu liefern. Aber auch die 
v o rhandenen  und  zu erw eite rnden  S chw elteer-D estil la 
tions- und  K rackanlagen  w erden  nach neue rn  V er
fah ren ,  zum Teil durch  A rbeiten  mit selektiven 
Lösungsm itte ln , die D ieselö lausbeute  aus dem Schwel
te e r  und  die E rz eu g u n g  eines m a rk tg än g ig e n  D iesel
k ra f ts to f fes  erhöhen. Die h ie rfü r  in F ra g e  kom m enden  
Verfahren  sind im E rfa h ru n g sa u s ta u sch  g e p rü f t  u nd  
die gew onnenen  E rzeugn isse  gem einsam  m it dem 
H ee re sw affe n am t und  der  D iese lm otoren industr ie  im 
p rak tischen  F äh rbe tr iebe  mit E rfo lg  e rp ro b t  w orden.

Bei d e r  Schwelung der  B raunkohle  s te llt der 
Schwelkoks m en g en m äß ig  das H au p te rze u g n is  dar. 
Sein Anfall, der  im Jah re  1937 rd. 2,8 Mill. t  b e trug  
und  b isher  ohne w eiteres  au f  dem M a rk t  u n te rgeb rach t
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w erden  konnte, w ird  sich entsprechend  der  erhöhten  
Schw elteererzeugung erheblich vergrößern .  D er B raun 
kohlenindustr ie  w ird  die Aufgabe zufallen, fü r  dieses 
P roduk t geeignete M arktgebiete  zu erschließen. Die 
entsprechenden  Arbeiten sind bereits du rchgeführt 
worden. D er Braunkohlenschwelkoks w urde bislang 
in der  H aup tsache  als H au sb ran d  und  in der  Industrie  
verw endet und daneben zur W asse rs to ffe rzeugung  für 
die H ochdruckhydrie rung  herangezogen. D ank seiner 
praktischen Teerfreihe it  und hohen Reaktionsfähigkeit 
e ignet er sich in stückiger F orm  — wie durch Versuche 
nachgewiesen w orden ist — vorzüglich als B rennstoff 
fü r  Sauggaserzeuger. Als solcher ist e r  berufen, den 
D ieselkrafts toff  sowohl bei o r tsfesten  Anlagen als auch 
in Fahrzeuggenera to ren  zu ersetzen. F ür Sonderzwecke, 
z. B. fü r  F ahrzeuggenera toren ,  w ird  zu überlegen 
sein, ob man nicht den A schengehalt des Schwelkokses 
verm indern und dam it seinen H eizw ert erhöhen  sollte. 
Versuche haben ergeben, daß  seine E n ta schung  auf 
etwa 2 -3o /o  möglich ist, leichter läß t  sich jedoch R oh 
b raunkohle bis auf e tw a 0,5 o/o entaschen und  daraus 
ein Schwelkoks von e tw a 1 o/0 Aschengehalt durch 
Schwelung gewinnen. F erner  ist einstweilen durch 
Laboratorium sversuche nachgewiesen worden, daß 
durch eine entsprechende Behandlung der  zur Schwe
lung kom m enden Rohkohle ein Schwelkoks erzeugt 
w erden kann, der, was Abrieb und S tandfestigkeit an 
belangt, noch feste r  als der aus R ingw alzenpreß 
lingen gewonnene Koks ist und dem Zechenkoks 
gleichkommt, wenn nicht g a r  überlegen ist.

Auf die F ortschritte  bei der  V ergasung  der  Bri- 
kette oder  der  Rohbraunkohle zur E rzeugung  von 
Synthesegas fü r  das  F ischer-Tropsch-Verfahren ein 
zugehen, w ürde zu w eit führen. D as gleiche gilt fü r  
die auf den Gebieten der  V erteuerung  von B raun 
kohlenerzeugnissen, der D am pfw irtschaft sowie der 
N orm ung erfo lg te  Gem einschaftsarbeit.  Kurz be 
sprochen seien nur  noch zum Schluß die Arbeiten auf 
dem Gebiete der  W erks to f ff ragen  und des P a te n t 
wesens.

W e r k s t o f f e .

Hinsichtlich de r  A ustauschw erkstoffe ha t  der 
mitteldeutsche Braunkohlenbergbau  schon Ende 1934 
mit U ntersuchungen  über  die V erw endung zinnarm er 
o der  zinnfreier W erksto ffe  in den Lagern der Arbeits
maschinen begonnen. Zu diesem Zweck sind P rü f 
s tandversuche in einer eigens h ie rfü r  gebauten  P rü f 
maschine durchge füh rt  worden, die in Verbindung mit 
M ater ia lun tersuchungen  ergeben haben, daß fas t  alle 
auf  dem M ark t befindlichen zinnarmen und zinnfreien 
Lagerw erkstoffe  die hochzinnhaltigen M etalle in den 
meisten vorhandenen  Lagern vo llwertig  zu ersetzen 
vermögen, und  daß ihre V erw endung bei en tsp rechen 
den Lagerbauarten , Schmierverfahren und Ölarten auch 
auf hochbeanspruchte Lager ausgedehn t w erden kann. 
Gleichzeitig mit den P rü fs tandversuchen  w urden  
auf einer Reihe von W erken  Betriebsversuche auf 
genom m en, wobei je zwei W erke die gleichen Spar- 
lagerm etalle  in den gleichen Arbeitsmaschinen e r 
p robten . Diese nach zwei Jahren  abgeschlossenen Ver
suche bestä tig ten  die P rüfstandergebn isse .  E rgänzende 
U ntersuchungen  haben die W iederverw endbarkeit  ge 
brauch ter  z innarm er und zinnfreier Lagerm etalle durch 
Umschmelzen, ohne  daß dadurch die Betriebssicher
heit und  W irtschaftlichkeit leiden, nachgewiesen. Die 
bei den P rü fstandversuchen  gewonnenen  E rkenntnisse

sind in der  vom Ausschuß fü r  konstruktive Lager
f ragen  beim Verein deu tscher Ingenieure  he rausgege 
benen Sam m lung »Konstruktive Lagerfragen , G ru n d 
lagen und  Richtlinien fü r  die G es ta ltung  von G leit
lagern« berücksichtigt w orden.

D er  m itte ldeutsche B raunkoh lenbergbau  läßt 
gegenw ärtig  durch einen Sachverständigen-A usschuß 
untersuchen, fü r  welche Verwendungszwecke die
jenigen W erksto ffe ,  an denen zur Zeit Mangel 
herrscht,  en tbehrlich  sind, e ingespa rt  oder  durch 
andere erse tz t w erden  können. Die Arbeiten haben 
sich zunächst auf  den T agebaube tr ieb  als den haup t
sächlichsten W erks to f fve rb raucher  ers treck t und vor 
kurzem ihren Abschluß gefunden . D as  Ergebnis ist 
den W erken  in m ehreren  Berichten bekanntgegeben 
worden, in denen an H a n d  prak tischer  Beispiele 
gezeigt w ird, durch welche baulichen M aßnahmen 
und zw eckentsprechenden in s tandse tzungsarbe iten  an 
B aggern , Absetzern, Lokomotiven und  G ro ß rau m 
w agen  W erksto ffe ,  besonders  Eisen, e ingespart  oder 
devisenbelastete W e rk s to f fe  durch solche heimischen 
U rsp ru n g s  vollw ertig  e rse tz t  w erden  können. Die 
weitern Arbeiten w erden  sich mit den einzelnen Be
triebsteilen de r  Brikettfabrik  befassen.

P a t e n t w e s e n .

Die technische Entw ick lung  des Braunkohlen
bergbaus in der  N achkriegszeit  ha t te  eine derartige 
F lu t  von P a ten tanm eldungen  auf allen fü r  ihn in 
Betracht kom m enden G ebieten  zur Folge, daß sich 
der  D eutsche B raunkoh len -Indus tr ie -V ere in  Ende 
1925 v e ran laß t sah, einen Ausschuß mit der Über
w achung von P a ten tanm eldungen  und  bereits erteilten 
P aten ten  zu betrauen , um nach M öglichkeit zu ver
h indern , daß  Schutzrechte erte ilt  w erden, die die 
Bew egungsfre ihe it  de r  W e rk e  einengen können. Wie 
notw endig  diese M aßnahm e w ar, geh t  daraus  hervor, 
daß  der  Verein seit dem Jah re  1925 selbst insgesamt 
g egen  270 P a ten tanm eldungen  E inspruch  erhoben hat. 
Von den bis je tz t er ledigten  223 E insprüchen führten 
127 zur V ersagung  eines P a te n ts  o d e r  zur Zurück
ziehung der  A nm eldungen. N u r  96 P aten te  wurden 
erteilt, davon 18 in e ingeschränktem  Umfang. Das 
bedeute t u n te r  Berücksich tigung  der  eingeschränkten 
P a ten te  einen E rfo lg  von 65 o/o. F e rn e r  sind in 150 
Fällen M itgliedsw erke mit e twa dem gleichen Erfolge 
v eran laß t  w orden , gegen  P a ten tanm eldungen  vor
zugehen. D em gegenübe r  haben  im Laufe der ver
f lossenen Jahre  nach der  S tatistik  des Reichspatent
am tes die zurückgew iesenen oder  zurückgezogenen 
P aten te  im D urchschnitt  nu r  e tw a 10 o/o betragen. 
Auch eine Reihe von N ichtigkeitsk lagen  gegen erteilte 
Pa ten te  ha t  zur H älf te  E rfo lg  gehabt.

Bei seinem Vorgehen gegen  Paten tanm eldungen  
w ende t sich der  D eutsche B raunkoh len -Indus tr ie -  
Verein w eniger  gegen K onstruk tions-  als gegen Ver
fah renspa ten te .  E r  h a t  s te ts  anerkann t,  daß  jede 
M aschinenfabrik  in paten trech tl icher  H insicht Selbst
schutz betre iben muß, um sich im W ettbew erb  zu be
haupten . Anderseits  h a t  jedoch  der  S tandpunk t zu 
gelten, daß keine G eg e n s tä n d e  zum P a te n t  angemeldet 
w erden  dürfen , die sich aus den B etr iebsanordnungen 
eines W e rk es  oder  aus der  Arbeitsweise eines Gerätes 
ergeben. D erar t ige  P a te n te  w urden  jedoch immer 
w ieder von den M aschinenfabriken  angemeldet. Der 
Verein ha t deshalb  mit den g r o ß e m  Braunkohlen-
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maschinen bauenden  G ese llschaften  ü b e r  die g e b ü h re n 
freie B enutzung so lcher A bbauve rfah rens -P a ten te  und 
-Anmeldungen fü r  seine M itg liedsw erke erfo lgreiche 
V erhandlungen au fgenom m en u n d  en tsp rechende  Ver
einbarungen getro ffen .

Aus der  w eitre ichenden G em einschaf tsa rbe it  des 
B raunkohlenbergbaus habe ich n u r  einen T eilausschnit t  
geben und dabei n u r  die w ichtigsten  Arbeiten und  
U ntersuchungen  berücksichtigen können. Die g ro ß en  
Aufgaben, die dem B raunkoh lenbergbau  im Rahmen 
des V ier jahresp lanes ges te l l t  sind, machen G em ein 
schaftsarbeit n o tw end iger  denn je. D er  B raunkoh len 
bergbau, im besondern  der  m itte ldeutsche, w ird  sich 
daher in ve rs tä rk tem  M aße  bem ühen, die zahlreichen 
noch offenen F ragen ,  die au f  eine w eitere  B etriebs
verbesserung hinauslaufen , de r  K lärung en tgegenzu 
führen.

U M  S C
G raptolithen füh rend es  K iese lsch ie fergerö l l  

aus dem F in e fra u k o n g lo m er a t  des Ruhrgebiets .
Von P ro fe s s o r  Dr. H . W e h r l i ,  M ü n s te r  (W es tf . ) .

B isher s ind  a ls  H e im a t  d e r  K iese lsch ie fe rg e rö l le  in 
den K ong lom era tzonen  d es  R u h rk a rb o n s  die K u lm geb ie te  
des südlich g e legenen  Rheinischen S ch ie fe rg eb irg es  a n 
gesehen w o rd en .  V or  Ja h re n  h a t  a b e r  H. F r a n k ,  Köln, 
beim D u rchk lopfen  des K o n g lo m era ts  im L iegenden des 
Flözes F in e f rau  a u f  d e r  Zeche  C e n tru m  2/7 ,  7. Sohle, 
W attenscheider Satte l ,  da s  n a ch s teh en d  w ie d e rg e g eb e n e  
K ieselschiefergeröll  g e fu n d en ,  in dem  d e r  R es t  eines 
Grap to li then  e ingesch lossen  ist. D a  d ieses von m ir  als 
M onograptus prio d o n  B r o n n  bes t im m te  Fossi l  a ls  lei tend  
fü r  das u n te re  G o t lan d iu m  (O b e rs i lu r )  g i l t ,  kann d as  A lte r  
des Kieselschiefers g e n au  fe s tg e le g t  w e rd en .  S om it  ist e in 
wandfrei bewiesen, d aß  ein Teil  d e r  K iese lsch ie fe rg e rö lle  
des F in e f rau k o n g lo m era ts  n icht aus kulm ischen , so n d e rn  
aus gotland ischen  Schichten stam m t.  S e h r  e ig e n a r t ig  is t  d e r  
E rh a l tu n g szu s tan d  des Foss i ls ,  d as  aus e in e r  w eißen , 
chalzedonartigen M asse  besteh t .  G ra p to l i th e n  in g le icher  
E rh a l tu n g  sind  in n e rh a lb  D e u tsc h la n d s  nach  b r ie f l iche r  
Mitteilung von Dr. H u n d t  in G e ra  n u r  noch aus Schlesien 
b ekanntgew orden .

Um  ü b e r  da s  H e rk u n f t sg e b ie t  des v o r l ieg en d en  Kiesel
schiefergerölls  A u sk u n f t  g eben  zu können , m ü ß te  m an 
wissen, in w e lch e r  H ä u f ig k e i t  die  g o t la n d isc h en  K iesel
schiefergerölle  a u f t re ten .  E ine  so lche F e s t s te l lu n g  l ieg t  im 
Bereich d e r  M öglichke it ,  da  nach C o r r e n s 1 die g o t la n d i 
schen von den kulm ischen K iese lsch ie fe rn  w en ig s ten s  te i l 
weise p e tro g rap h isch  u n te rsch ied en  w e rd en  können . So 
zeichnen sich die g o t la n d isc h en  K iese lsch ie fe r  d u rch  s ta rken  
Bitumengehalt  aus. L e id e r  ist  d ie  p e tro g ra p h isch e  U n te r 
suchung des F in e f ra u k o n g lo m e ra ts  d u rc h  F r a n k  n ich t  zum 
Abschluß ge lan g t .  Bei e in e r  N a c h p rü f u n g  se in e r  Schliffe  
ergab sich, daß  von 5 Sch lif fen  2 von b i tum enre ichen ,  
also go tland ischen  K iese lsch ie fe rn  h e r rü h r te n .  D a rau s  läßt 
sich entnehm en, d a ß  G e rö l le  aus g o t la n d isc h em  K iese l 
schiefer nicht se lten  sind . In dem  s t ra t ig ra p h is c h  h ö h e r  
gelegenen O sn ab rü c k e r  K a rb o n  fe h le n  nach B e y e n b u r g 2 
gotlandische B itum enlyd ite .

1 Correns: Beiträge zur- Petrographie und Genesis der Lydite 
(Kieselschiefer), Mitt. Abt. Oesteins-, Erz-, Kohle- und Salzuntersuchung,
1926, H. 1, S. 18.

2 Beyenburg: Die Herkunft der Gerölle in den Osnabrücker Karbon
konglomeraten, Jb. Preuß. Geol. Landesanst. 53 (1932) S. 535.

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

Als de r  B raunkohlenbergbau , im besondern  der  
m itteldeutsche, Ende 1925 an die Bildung se iner  tech 
nischen A rbeitsausschüsse  herang ing , befand  sich die 
inzwischen zu einem gew issen  Abschluß ge lang te  tech 
nische Entw icklung noch in vollem F luß. Leitend fü r  
die Bildung der  Ausschüsse w ar  de r  G edanke, durch 
E rfah rungsaus tausch  sämtliche fü r  eine V erbesserung  
der  Betriebe in Betracht kom m enden F ra g en  zu e r 
ö r te rn  und  zu prüfen. Die von den A usschüssen  g e 
leistete wertvolle Arbeit ha t die Braunkohlen technik  
beeinfluß t und  den Betrieb gefö rder t.  Über die E rg e b 
nisse d ieser  G em einschaftsarbe it  w ird  in den w ich 
tigsten  Punk ten  kurz berichte t und  dabei jeweils  ein 
Überblick über  den neusten  S tand der  Technik auf 
den einzelnen Teilgebieten des Braunkohlenbergbaus 
gegeben.

H A U .

Schichten des G o t lan d iu m s f in d e t  m an  im Süden« des 
R u hrgeb ie ts ,  im K e l le rw a ld  u n d  in d e r  U m g e g e n d  von 
M a rb u rg ,  f e rn e r  in d e r  L indner  M a rk  bei G ießen. Z u 
n äch s t  könn te  m an d a h e r  a ls H e im a t  d e r  G e rö l le  den 
K e lle rw a ld  u n d  die nach  S ü d w es ten  w e ite r s t re ic h en d e  
Silu rzone  ansehen. Dem  stehen  ab e r  ve rsch iedene  Beob 
ach tu n g en  en tgegen .  Die G ra p to l i th en  des K e l le rw a ld es  
f in d en  sich in Sch iefern  u n d  K a lken ;  auch ist  bis heu te  
aus d iesem  G eb ie t  noch kein M o n ograp tus  prio d o n  be 
schrieben  w o rd e n .  V or  a llem  is t  zu bedenken ,  daß  die V o r 
kom m en von G o t lan d iu m  n u r  eine se h r  g e r in g e  räum liche  
A u sd eh n u n g  aufw eisen ,  u n d  daß  sie, w ie  aus dem  
F a l ten b i ld  h e rv o rg eh t ,  zu r  B ildungsze it  des F in e f ra u 
k o n g lo m e ra ts ,  als die A b tra g u n g  w e n ig e r  w e i t  als h e u te  
fo r tg e sch r i t te n  w a r ,  in noch g e r in g e rm  M aß e  an d e r  O b e r 
f läche lagen. Die H e r le i tu n g  des G e rö l ls  aus d ieser  G e g e n d  
is t  n ich t  m it  Best im m theit  abzu lehnen ,  d ü r f t e  a b e r  seh r  
u nw ahrschein l ich  sein.

M o n o g ra p tu s  p r io d o n  B r o n n  in einem K iese lsch ie fe rge rö ll  
des K o n g lo m era ts  im L iegenden  des F lözes F in e f ra u  von 
d e r  Zeche  C e n t ru m ;  e tw a  5 x  (U rs tü c k  im G eolog ischen  

Ins t i tu t  d e r  U n iv e rs i tä t  K öln).

N och  w e n ig e r  k o m m t das  kleine, h e u te  kaum  an die 
O b e r f läc h e  t r e te n d e  S i lu rg eb ie t  d e r  L in d n e r  M a rk  bei 
G ießen  in B etracht.  W e i te r  im S üden ,  im Bereich von 
S c h w a rzw a ld  u n d  V ogesen ,  s tehen  heu te  keine g o t la n d i 
schen G es te in e  a n ;  sie m üssen  a b e r  e inst  — w e n ig s ten s  in
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den  Vogesen — vo rh an d en  gew esen  sein, da  im B un tsan d 
stein  von E p ina l  u sw . O rap to li th en  fü h re n d e  Kiesel- 
sch iefe rgerö l le  g e fu n d en  w o rd e n  sind. Diese G rap to li th en  
s tam m en aus einer t ie fern  S tufe  des G o t lan d iu m s als 
M onograptus priodon .  O hne  w eite res  b es teh t  a b e r  die 
M öglichkeit,  daß  zu r  K arbonzeit  noch h ö here  Schichten 

an g es tan d en  haben.

Können von den Vogesen he r  G erö lle  bis in das R u h r 
geb ie t  g e lan g t  se in?  Dies ist n u r  dann  m öglich ,  w enn  de r  
varis tische Fa l tu n g sb o g en  m o rpho log isch  n u r  w en ig  in E r 
sche inung t ra t ,  was nach den U n te rsu ch u n g en  R i c h t e r s 1 
de r  Fall  war.  So leitet K e l l e r 2 den g rö ß ten  Teil der 
K arbonsed im en te  von Süden u n d  Südos ten  h e r  u n d  b e 
t rac h te t  sie als A bköm m linge  d e r  k r is ta ll inen  Zwischen 
schwelle. Dies d ü r f te  f ü r  die M age rkoh lenze i t  zu tre ffen ,  
da K e l l e r  am  Sen g sb an k -  u n d  W asse rb a n k k o n g lo m e ra t  
eine A bn ah m e  de r  K o rn g rö ß e  sow ie  der  M äch tigke it  von 
Süden nach N o rd en  fes tges te l l t  hat.

Es b es teh t  auch die Möglichkeit,  das G erö ll  von einem 
im N o rd e n  des R uhrgeb ie ts  l iegenden kaledonischen 
H ochgeb ie t  herzuleiten .  An ein solches dach ten  schon

1 R i c h t e r :  W a r  das  Varistische G eb irge  ein H o ch geb irg e  ? Zbl. 

Min. G eol. P aläon t.  1936, Abt. B, S. 139.

2 K e l l e r :  S tra t ig raph ische  und  p a läogeograph ische  U ntersuchungen
an d e r  G renze  N am ur-W estfa l  W estdeutschlands u n d  an g re nzen d er  G eb ie te ,
A bh. P reu ß .  Geol. Landesanst.  N. F. 162 (1934) S. 69.

B a r t l i n g 1 u n d  B o r n 2 a ls L ie fe rgeb ie t  f ü r  die kris ta l l inen  
Bestand te ile  d e r  G erö l lh o r izo n te .  In d iesem kaledonischen 
Fe s t lan d  m üssen  g o t land ische  Schichten v o rhanden  ge 
wesen sein, wie  m an am B ra b an te r  M assiv  sieht.  B r u n e ä  
u n d  O b e r s t e - B r i n k 4 konnten  auch eine S ed im en tzu fuhr  
von N o rd e n  he r  f ü r  die Z eit  d e r  u n te rn  u n d  m it t le rn  F e t t 

kohle  nachweisen .

Über die H e rk u n f t  des G ra p to l i th en  fü h re n d en  Kiesel
sch iefe rg e rö l ls  lassen sich a lso  keine b es t im m ten  Angaben 
m achen, weil es sow oh l von N o rd e n  als auch von Süden 
h e r  in ’den K a rb o n t ro g  g e la n g t  sein kann. E ine sichere 
E n tsch e id u n g  ist e rs t  d u rch  eine g enaue  s t ra tig raph ische  
un d  se d im e n tp e tro g rap h isch e  D u rc h fo rsc h u n g  des Fine- 
f ra u k o n g lo m e ra ts  m öglich .  Solche U n te rsu ch u n g en  stehen 
im R u h rg e b ie t  noch aus, obschon  sie nicht n u r  w issen 
schaftl iche, so n d e rn  auch p rak tische  B edeu tu n g  haben, da 
sich die F lö zau sb ild u n g ,  wie O b e r s t e - B r i n k  gezeig t hat, 
in A n n ä h e ru n g  an das S c h ü t tu n g sg eb ie t  verschlechtert.

1 B a r t l i n g :  E r läu te run g en  zu r  geo log ischen  K arte  von P reu ßen , 

1923, Bl. Essen , Lfg. 211, S. 24.

2 B o r n :  Die H erk u n f t  d e r  k ris ta llinen  K o m ponen ten  des rheinischen 
O b e rk a rb o n s ,  N. Jb. Min. 58 (1927) A bt. B, S. 101.

2 B r u n e :  P a lä o geo g rap h isch e  K o nglom era ts tud ien  im R uhrkarbon, 

G lückauf 68 (1932) S. 389.

i O b e r s t e - B r i n k :  A usb ildung  und  entwicklungsgeschichtliche Be
d eu tu n g  d e r  U ntern  Fettkohlenschichten  des  R uh rk a rb o n s ,  G lückauf 65(1929 

S. 1057.

Beobachtungen der W etterw arte  der W estfä l ischen  B e r g g e w er k sc h a f tsk a sse  zu Bochum  

im  F e b r u a r  1938.

Febr.

1938

1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8 . 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 
2 1 . 
22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.

w 41
4- cz> in  .c  .¿-ja a i i o  

uS'Z 5 J= 
= <u"5-g £i r  b£fj t/> k.
2Z o® ^ <u3 :3 O £ -g

3 3 O •
z

Tagesmittel 
mm

Mts.-
Mittel

752,5
58.7
69.0
74.7
72.5
72.5
74.2
69.2
66.6
56.4
66.4
54.8
59.8
65.5
67.2
68.5
70.4
71.0
73.6
74.1
73.5
69.6
72.2
73.8
74.1 
70,0
69.2
68.7

Lufttem peratur 
“ Celsius 

(2 m üb er  dem  E rd b o d e n )

T a g es .  I Höchst-  . ¡Mindest
mittel w ert “ ll I w ert

+ 6,2 
+  4,4 
+  7,0 
+ 8,8 
+  5,8 
+  5,7 
+  4,3 
+  5,0 
+  4,2 
+  4,6 
+ 2,6 
+ 2,2 
- 0,6 
- 0,1 
- 2,6 
- 2 , 4  
+  0,4 
+ 2,6 
+  1,7 
+  1,3 

0,0 
+ 1 ,2  
+  3,1 
+  4,4 
+ 6,8 
+ 8,2 
+  7,8 
+  9,0

768,2

9.6 
6,2 
8,1
9.6 
9,0
8.7

+
+
+
+
+
+
+ 6,8 
+ 10,8 

5,6 
8,0
4.9
4.9 
1,8 
1,2 
0,3 
0,5
3.8
7.2
5.5
4.8
3.6
1.8
6.2 

+ 11,0 
+ 12,6 
+ 11,1 
+  9,1 
+ 10,0

+ 3 ,6

4.00
15.00
21.30
16.15 

0.00
14.15
15.00
15.00
22.30
11.00
13.00
15.45 
2.00

15.45 
0.00

1630
16.00
14.30
14.30
14.30
15.00
22.00
15.00
14.30
15.00
14.00 
2.00

22.15

+  4,6 
+ 1,6 
+ 2 .4  
+  6,5 
+  4,5 
+ 2 ,4  
+ 2,2 
+ 1,1 
+ 1,1 
+  2,7 
+ 1,0 
+  0,4 
- 1,0 
- 1 , 9  
- 3 , 3  
- 4 , 4  
- 3 ,1  
- 1 , 3  
- 0 , 5  
- 3 , 4  
- 3 , 4  
- 0 , 3  
- 0,0 
- 2,2 
+  2,4 
+  3,5 
+  6,7 
+  5,1

Zeit

Luft
feuchtigkeit

A bso 
lute

T a g e s 
mittel

7.00 
18.45

1.15
9.45
2.00 
8.00
7.15
9.00

14.45 
22.00
24.00

8.00 
21.30

1.30
24.00

3.00
5.00
8.00

24.00
9.00
7.00 
0.00

24.00
8.00 
8.00
6.30 

19.30
3.30

+  6,5 + 0,8

5.2
5.2
7.0
7.3
5.4 
5,9
5.4
4.5
5.5
6.3
4.5
5.3 
3,8
3.7
3.2
3.1
4.1
3.7
3.8
3.6 
4,0
4.7
4.8
2.9
3.5
4.6
6.2
7.2

Rela
tive

T a g e s 
mittel

°/o

71
79
92
83
74
83
83
67
87
91
78
92 
81 
77
79 
77
83 
66 
71 
70 
82 
90 
79 
50 
44 
55 
74
84

4,8 ¡I 76

W ind , N ied e rsch lag
Richtung u n d  G eschw indig- (gem essen  7h
keit in m/s, beob ach te t  36 m 31 min)
ü b e r  dem E rd b o d e n  u nd  in

>clmee
Allgemeine

116 m M eereshöhe W itte run g se rsche in u ng en

V o rh errsch end e
Richtung

Mittlere
G eschw in 

d igkeit

Regen
höhe

W a s 
ser-

jehalt)

vorm . | nachm. des  Tages mm  | mm

SW W S W 7,0 5,2 — w echs .  Bew ölkg., Regensch.

W S W w 6,2 0,6 — reg n e risch

SW  I w 5,2 3,0r — früh b is  ab e n d s  Regen

SW  I SSW 4,4 2,2 | — b ew ölk t

s s 4,0 — — heiter

s SSW 2,4 — — vorw ieg en d  heiter

o s o 2,7 — — w echselnde Bewölkung

s o s 2,4 — — heiter

SW SW 4,8 0,0 — regn e risch

w W N W 7,4 7,7 — nachts  u n d  tags Regen

N W N W 6,0 8,8 — Reg.-  u . Schneesch., bewölkt

w W N W 5,3 4,0» — nachts  Schneef.,  nachm. Reg.

N N O N O 7,2 4,91 — w echs.  Bewölk.,  Schneesch.

N O N O 7,0 — 0,3 b ew ölk t ,  Schneeschauer

N O O N O 6,4 — 0,5 bew ölk t ,  Schneeschauer

NO O 5,9 — 0,0 w echselnde  Bewölkung

o O N O 5,2 — 0,5 w echs .  Bew.,  nachts Schneef.

o O 6,8 — — heiter

o O 5,6 — — heiter

o N O 2,2 — — heiter

N O N O 1,8 — — heiter

W W S W 1,9 — — N ebel ,  ab e n d s  Regen

O S O O S O 2,5
2,8

0,2 — nachts  Regen , vorw ieg .he ite r

O S O SSO — — heiter

SSO SSO 3,4 — — heiter

SSO SSO 4,7 — — ziemlich hei ter

SSW SW 1 7,1 1,4 — nachts R egen , bew ölkt

SW SW 1 7,6 0,7 — regne risch

4,8 1

1 Teilw eise Schnee. S u m m e:  40;0

Mittel aus 51 Jahren (seit 1888): 63,6
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B e o b a c h t u n g e n  d e r  M a g n e t i s c h e n  W a r t e n  d e r  W e s t f ä l i s c h e n  B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e  im  F e b r u a r  1 9 3 8 .

Febr.
1938

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

— = g1_ mJ nj

J l c
i/) O — — 
3  =  3  
c s X i  -  E  — C c<u <v s: «[
" ii < 00

D eklination  =  westl.  A bw e ich u n g  d e r  M agnetnadel 
vom  M erid ian  von Bochum 

U n te r 
schied 

zw ischen 
Höchst-  

und  M in
des tw er t  

=  T a g e s 
s chw an 

k un g

15.4
14.4 
15,0
15.4
14.5 
11,2 
15,9
14.2 
17,4 
14,8
16.6
13.7 
15,6
18.2
13.8

19,4
17.6
19.3 
18,2
20.4
22.6 
20,8 
24,0
21.4  

21,6
20.4 
19,2 
23,7
23.4
17.5

1,8
5.0
1.3
5.7
8.0 

51,8
0,0

55,0
3.3

59.5
4.4
7.7
5.9

56.6
7.9

17.6
12.6 
18,0 
12,5
12.4
30.8
20.8
29.0
18.1 
22,1 
16,0
11.5
17.8
26.8 

9,6

14.1
14.7
13.8
14.8
13.7
17.5 
13.3
17.8 

6.3
12.6 

7.1
14.7
13.5
12.6
13.9

D eklination =  westl.  A b w e ichung  d er  M agnetnadel 
vom  M erid ian  von Bochum

S tö ru n g s  — 5  - U n te r  S tö ru n g s 
des

ch a rak te r w C D  1 schied cha rak te r
0 =  r u h ig

F ebr.
i— zwischen Zeit des 0 =  ru h ig

1 =  g es tö r t “  5 -  E s 1 I H öchst- 1 =  g es tö r t
2 =  s tark 1938 tr. C/5 und  Min 2 =  s tark

g es tö r t =  —  =  : *  <u 
c s £  E 75 T3 d es tw er t . g es tö r t

<u ü  T3 i—

. 5  % i  i

_  = u  E  e«

5  “ 3  II

:0
r

E

£
=  T ages-  
schwan-

W5 (UJZ z
c/5 JJ}
•a V.
E  4/ E 5

£ *
§ ! s

£ < 0 0
0 ' 0 '

k ung r * £ s 0>
-E
U
CS
E

22.2 1 2 16. 7 13,8 18,3 7 5,8 12,5 14.6 10.5 1 0
1.2 1 1 17. 14,4 17,1 8,2 8,9 14.2 0.6 1 0

17.6 1 2 18. 15,7 20,3 7,7 12,6 13.9 9.2 1 1
2.4 1 2 19. 13,5 16,6 7,6 9,0 13.5 9.9 1 0
1.8 1 1 20. 14,0 18,9 8,8 10,1 13.6 9.9 0 1

20.4 2 2 21. 14,0 16.9 9,1 7,8 14.8 9.1 0 0
2.3 2 1 22. 13,6 17,2 8,6 8,6 15.3 10.0 0 0

21.4 1 2 23. 16,4 23,0 3,6 19,4 15.8 23.7 1 1
10.3 2 2 24. 14,6 17,2 4,0 13,2 15.1 0.0 1 1
5.4 2 1 25. 15,2 24,2 3,9 20,3 15.7 20 6 1 2
5.5 2 1 26. 15,4 21,0 3,5 17,5 13.9 20.7 1 1
9.9 1 1 27. 16,7 23,1 3,4 19,7 14.1 23.9 1 2

22.4
19.0

9.9

2 2 28. 14,0 19,3 6 57,8 21,5 12.7 21.7 2 2
2 2 
1 1

Mts.-
mitlel 7 14,9 20,1 3,8 16,3 Mts.-

Summe 33 34

WIR TS C H  A
G e w in n u n g  und B e le g sc h a f t  

des fra n z ö s isc h e n  K o h len b e rg b a u s  im  Jahre 1937*.

Monats
durch 
schnitt

bzw.
Monat

Zahl
d e r

F ö rd e r 
tage

Stein
ko h len 

gew i n 

t

B raun 
kohl en-

lu n g

t

K oks 
e rz eu gu n g

t

P reß k o h le n 
hers te l lun g

t

G esam t
b e le g 
schaft

1934 25,25 3 967 303 85 884 341 732 482 431 236 744
1935 25,25 3 850 612 74 957 324 466 468 559 226 047
1936 25,17 3 768 887 76 664 327 232 494 384 225 717

1937:
J a n . 21,00 3 622 612 102 518 329 197 461 652 233 527
Febr. 21,60 3 709 819 89 340 318 801 413 460 234 837
März 23,80 4 086 774 92 991 367 847 453 187 235 676
April 22,80 3 909 936 81 223 362 245 502 500 236 622
Mai 20,30 3 414 262 59 096 363 754 470 553 236 836
Juni 21,10 3 508 964 60 903 366 263 515 030 237 636
Juli 21,10 3 529 685 58 873 348 817 511 245 238 148
Aug. 15,302 2 586 834 85 746 320 963 328 263 238 307
Sept. 21,60 3 672 567 94 807 348 849 514 024 240 057
Okt. 23,16 4 043 658 98 442 375 181 548 843 241 629
Nov. 22,80 4 072 476 92 976 372 390 530 774 243 468
Dez. 23,40 4 160 595 98 646 385 081 544 475 245 316

Jan.-
Dez. 21,50 3 693 182 84 630 354 949 482 834 238 505

1 Journ. Ind u s tr .  — 2 In fo lge  S o m m e ru r lau b s  v e r r in g e r te  Zahl d e r  
Fördertage.

E T L I C Ff E S.
G ew in nu ng  und B e legschaft  

des holländischen S te inkoh len bergb aus  im Jahre 19371.

M o n a ts 
d u r c h 
schn itt

bzw.
M o n a t

Zahl
der

F ö r 
d e r 
tag e

Kohl
förderi

insges.

t

en-
j n g 2

fö rd e r 
täglich

t

K oks
e rzeu 
g u n g

t

P reß -
kohlen-

her-
s te llung

t

Ge-
sam t-
beleg-
sc h a f t3

1934 . . . 22,67 1 028 302 45 363 172 001 90 595 31 477
1935 . . . 21,32 989 820 46 427 178 753 90 545 29 419
1936 . . . 23,06 1 066 878 46 262 189136 93 299 28 917

1937:Jan. 25,00 1 095 893 43 836 193 091 110 403 29 574
Febr . 23,00 1 089 944 47 389 183 379 103 909 29 764
M ärz 26,00 1 227 721 47 220 216 795 107 140 30 034
April 26,00 1 208 406 46 477 206 648 124 116 30 260
Mai 24,00 1 090 247 45 427 212 698 111 527 30 543
Juni 26,00 1 207 365 46 437 204 723 111 384 30 767
Juli 27,00 1 245 898 46 144 209 288 106 723 31 043
Aug. 26,00 1 208 586 46 484 216 108 105 632 31 249
Sept. 26,00 1 237 664 47 602 209 826 114 748 31 505
Okt. 26,d0 1 260 191 48 469 220 775 98 421 31 737
Nov. 25,00 1 225 383 49015 213 389 88 369 31 986
Dez. 26,00 1 223 971 47 076 219313 95 451 32 198

Jan.-Dez. 25,50 1 193 439 46 802 208 836 106 485 30 888

1 N ach A ng ab en  d es  h o lländ ischen  B ergb au -V ere in s  in H e e r le n .  — 
2 Einschl. K oh lensch lam m . — 2 Jah re sd u rch sch n it t  bzw . S tand vom  1. jedes  
M onats .

G roßhandels index  für Deutschland im Februar 19381.

A g ra rs to f fe

Monats
durch
schnitt

a  —

N W 
E  tJ)a n

Industr ie lle  Rohstoffe und H a lb w aren

o £ 0/ "Ö
1 -
r

<U

i  E
:3

, _
*- i- D.« £ C*

** —

w "e 
■ =  3

Industr ie lle
Fer t igw aren

I <u
t:

■ o  EO
£  O O bi 

•äi.

1933 . . .
1934 . . .
1935 . . .
1936 . . .

1937.Jan. 
April 
Juli 
Okt. 
Nov. 
Dez. 

Durchschn 
1938: Jan. 

Febr.

98 72 
108,65
113.40 
114,13

113.00 
114,50 
118,20
114.40 
114,60
115.00

64,26
70,93
84,25
89,36

85.00
85.70 
88,90
88.70
87.70
87.00

97,48
104,97
107.06
109,38

110,30
109,40
107,80
111,70
111,10
111,00

86,38
102,03
104.60 
107,49

105,30:
107,30
107,00
104.60 
108,10 
108,501

86,76
95,88

102,20
104,88

103,20
103,90
105.70 
105,00
104.70 
104,60

76,37
76,08
83,67
85.50

92,90
95.00 
97,60
96.50
95.50
94.00

115,28
114,53
114,38
113,98

114,50
113.20
112.20 
114,00
114.30
114.30

101,40 50,87 64,93 60,12
102,34 47,72 77,31 60,87
102,47 47,48 82,33 60,18
102,48 51,91 88,71. 69,60

102,80 64,00 92.40 74.20
102,80 73,10 92,80 75,10
102,90 67,60 91,60 74,60
103,00 57,70 83,00 74,40
103,00 52,70 81,40 74,70
103,00 51,80 80,80 75.00

102,49 71,30 
101,08 68,74 

ä 1101,18 66.74 
101,74^66,83

) 102,6o[ö7,10 
) i 103,00 60,60 

'102,50 52,90 
102,00 54,50 
101,80-53,70 
101.S0|55,50.

104.68 
102,79 
88.183 
95,08

102,90
103,10
105.20
105.20
105.20
105.20

7,13
12,88
11,50
14,98

20,30 
2?,90 
38,10 
35,20 
33,70 
39,80

96,39
101,19
101,53
102,25

102.40
102.40 
102,50 
103,10 
103,30

104.08 
110,51 
110,99
113.09

116,50
117,00
118,20
118,80
118,70

103,30|118,80

83.40 
91,31 
91.63 
94,01

96.80 
97,00
96.40
94.80 
94,10 
94.30

114,17 111,74 
113,91! 117,28 
113,261124.00 
113,03 127,30

113.20
113.20
113.20 
113,10

130,70
131,80
133,30
135,60

113,lof 135,80 
113,10 135

112,78
115,83
119,38
121,17

123,20
123,80
124,60
125,90
126,00
126,00

93,31
98,39

10J.78
104,10

105,30
105,80
106,40
105,90
105.50
105.50

115,04

115,70
116,10

87,24

86,60
86,70

110,12

111,20
111,40

106,52

107,00
107,40

104,58

105,00
105,30

95,85

90,10
89,60

113,421103,02

114.70 103,00
114.70 103,70

65,33 I 88,89 

52,00 I 81,00 
50,60 80,40

74,63

74,80
74,30

1 Reichsanz. N r.  57. —  2 Seit J a n u a r  1935 an s ta t t  te ch n isch e  Ö le  u n d  F e tte :  
cht ve rg le ich b ar .

102,52 58,52 104,43 31,58 102,69 j 117,92 96,15 

101,70 56,80 105,20 39,40 103,30 118,80 94,40 
1101,70| 57,601105,20 | 39,40 103,401118,80 94,40

Kraftö le  u n d  S chm iers toffe. D iese In dexz iffern  sind  mit den  f r ü h e m

113,16 133,25

113.10 135,50
113.10 135,70

124,68 

125,90 
126,00

105,91

105,60
105,70
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G e w in n u n g  und B e le g s c h a f t  des  o b e r sc h le s is c h e n  
Ste inkoh lenbergbaus im  D ezem ber  1937 *.

G e w in n u n g  und B e le g s c h a f t  
des  A a ch en er  S te in k o h le n b e r g b a u s  im D ezem ber  19371.

M onats 
durchschn itt  
bzw . Monat

K ohlen 
fö rd e ru n g

•____ _ I arbeits-
lns£ e s - | täglich

K oks
e rzeu 
g un g

Preß-
kohlen-

her-
stellung

Belegscha 
(ange legte  Arb

Stein- Koke-

t
eiter)

Preß-

M on ats 
d u rchschn itt  
bzw . M onat

Kohlenför

insges .

t

d e ru n g

arb e i ts 
täglich

t

K oks
e rz eu g u n g

t

P r e ß 
koh len 

hers te llung

t

Belegschaft
(angelegte
Arbeiter)

1000 t g ru b en
reien

w erke
1933 . . . .
1934 . . . .

629 847 
627 317

24 944 
24 927

114 406 28 846 24 714

1933 . 1303 52 ' 72 23 36 096 957 225 106 541 23 505 24 339

1934 . 1449 58 83 21 37 603 1176 204 1935 . . . . 623 202 24 763 103 793 23 435 24 217

1935 . 1587 64 98 22 38 829 1227 207 1936 . . . . 636 146 25111 104 457 25 500 24 253

1936 . 1755 70 130 22 39 633 1327 150
1937: Jan. 639 524 25 581 110 542 32 529 24 497

1937: J a n .
Febr.

1919 77 160 23 41 452 1379 161 Febr. 604 676 26 290 103 290 30 237 24 626

1827 76 137 25 41 407 1447 173 M ärz 641 221 25 649 112 798 19 630 24 719

März 1922 77 170 16 41 547 1452 159 April 665 788 25 607 112 862 16 779 24 758

April 2067 80 152 18 42 065 1575 139 Mai 574 873 24 994 113 779 19 522 24 854

Mai 1802 82 154 15 42 694 1585 138 Juni 668 074 25 695 110 124 24 659 25 054

Juni 2011 79 151 19 43 648 1578 134 Juli 685 417 25 386 114337 30 206 25 257

Juli 2137 79 158 23 44 355 1614 138 Aug. 653 277 25 126 111 522 32 938 25 395

Aug. 2079 80 171 24 45 064 1624 154 Sept. 648 963 24 960 108 255 34 937 25 615

Sept. 2138 82 165 27 45 787 1682 163 Okt. 675 975 25 999 112 868 37 816 25 905

Okt. 2238 86 170 28 47 007 1674 182 Nov. 668 010 27 834 109 665 32 251 25 961

Nov. 2203 92 175 27 47 276 1678 175 Dez. 709 488 27 288 116 081 33 582 26 174
Dez. 2140 86 173 27 47 528 1683 174 Jan.-Dez. 

i  N ach An

652 941 25 859 111 344 28 757 25 235
Jan.-Dez. 2040 81 161 23 44 153 1581 158

g aben  d e r  Bez irksgru tjp e  A achen d e r  F ach g ru p p e  Stein-

D ezem b er J a n u a r -D ez e m b e r

Kohle Koks Kohle Koks

t t t t

G e sa m ta b sa tz  (ohne  
S e lb s tv e rb rau ch  und
D e p u t a t e ) ...................

davon  
innerhalb Oberschles.  
nach dem  übrigen  

D eutsch land  . . . .  
nach d em  A usland  .

2 076 883

564 823

7 280 134 
231 926

177 029

44 868

114 159 
18002

23 650 990

5 9 6 0 5 1 9

14 794351  
2 8 9 6 1 2 0

1 899 241

44 7 9 3 5

1 231 708  
21 9 5 9 8

1 N ach  A ngab en  d e r  B ez irk sg rup p e  O bersch les ien  d e r  F ach g ru p p e  
S te in k oh lenb e rgb au  in Gleiwitz .

G ew innung und B e legschaft  des niederschlesischen  
Ste inkoh lenbergbaus im D ezem ber  19371

M onats 
durchschnitt  
bzw . M onat

K ohlen fö rd erun g 2 

I arbeits- 
m sges . täg lich

Koks
erzeu 
g un g

Preß-
kohlen-

her-
stellung

Be
(angele

Stein
kohlen 
g ruben

egscha 
gte Ar

K oke
reien

ft
beiter)

P r e ß 
kohlen 
w erke1000 t

1933 . . . . 355 14 69 4 16016 612 32
1934 . . . . 357 14 72 6 15 832 667 47
1935 . . . . 398 16 79 6 16 736 718 52
1936 . . . . 420 17 93 6 17319 841 52

1937: Jan. 430 17 110 7 18 334 915 53
Febr. 412 17 97 7 18 440 920 62
M ärz 426 17 113 7 18 690 930 55
April 445 17 104 5 18 775 928 41
Mai 396 17 108 5 18 891 926 42
Juni 428 16 103 4 18 753 917 37
Juli 451 17 108 6 18 881 925 43
Aug. 445 17 112 7 19 070 951 46
Sept. 464 18 108 6 19 156 952 46
Okt. 478 18 115 7 19 280 965 53
Nov. 478 19 112 6 19 266 1004 44
Dez. 457 18 115 7 19 171 994 47

Jan.-Dez. 443 17 108 6 18 892 944 47

Deze

Kohle
t

mber

Koks
t

Jan u a r -D

Kohle
t

ezem ber

Koks
t

G esa m ta b sa tz  (ohne 
S e lb s tv e rb rau ch  und
D e p u t a t e ) ...................

davon  
innerhalb D eutsch lands  
nach d em  A usland  . .

451 150

424 700 
26 450

113 559

101 480  
1 2079

4824 646

4 5 2 8  793 
295 8 5 3

1 335 609

1 187679  
147930

k o h le n b e rg b au .

Förderanteil (in k g )  je verfahrene Schicht  
in den w ichtigsten  deutschen S te inko h len bez irk en1.

U n te r ta g e a rb e i t e r

M o n a ts 
d u rc h sc h n it t

R
u

h
r

b
ez

ir
k

A
ac

h
en

O
b

e
r

sc
h

le
si

en

N
ie

d
e

r
sc

h
le

si
en

S
ac

h
se

n

R
u

h
r

b
ez

ir
k

A
ac

h
en

O
b

e
r

sc
h

le
si

en

N
ie

d
e

r
sc

h
le

si
en

S
ac

h
se

n

1933 . . . 2166 1535 2348 1265 1026 1677 1232 1754 993 770
1934 . . . 2163 1517 2367 1241 1019 1678 1210 1764 968 769
1935 . . . 2183 1486 2435 1295 1007 1692 1179 1811 1015 758
1936 . . . 2199 1497 2523 1297 1079 1711 1178 1897 1023 808

1937: Jan. 2134 1475 2553 1264 1137 1691 1159 1941 1004 860
Febr . 2127 1484 2536 1266 1149 1688 1169 1930 1007 872
M ärz 2123 1459 2553 1234 1135 1685 1150 1942 973 853
April 2096 1475 2560 1226 1151 1656 1158 1958 968 864
Mai 2073 1481 2527 1220 1091 1630 1154 1938 959 814
Juni 2062 1486 2540 1219 1097 1631 1160 1949 959 822
Juli 2042 1471 2514 1240 1102 1615 1155 1933 975 827
Aug. 2023 1441 2472 1246 1088 1599 1136 1907 982 813
Sept. 2021 1410 2477 1281 1151 1602 1111 1918 1011 860
Okt. 1999 1412 2457 1295 1138 1584 1115 1908 1020 851
Nov. 1998 1424 2443 1311 1141 1588 1128 1906 1034 860
Dez. 1989 1418 2414 1259 1088 1577 1123 1875 988 814

G an zes  J a h r  12054 2501 1255 . 1627 1924 990 •

B erg m än n isch e
B e le g sc h a ft2

1 N ach A ngaben  d e r  B ez irk sg ru p p en .  — 2 Das ist d ie  G esam tbe leg 
schaft ohne d ie  in K okere ien  u n d  Brike ttfab r iken  sowie in N eb en be tr ieb e n  
Beschäftigten.

R eichsindexziffern1 für die Lebenshaltungskosten  
(1913/14 =  100).

1 N ach A ngaben  d e r  B ez irk sg rup p e  N iedersch les ien  d e r  F ach g ru p p e  
S te ink o h len be rg bau  in W a ld en bu rg -A ltw asse r .  — 2 Seit 1935 e inschl. Wences- 
la u sg ru b e .

Jahres- bzw.
M onats

durchschn itt

G esam t
leb ens 
h al tung

E r 
n äh ru n g

W o h 
n u n g

H eizung  
u n d  Be

leuchtung

Beklei
d u ng

V er 
schie
denes

1933 . . . . 118,0 113,3 121,3 126,8 106,7 141,0
1934 . . . . 121,1 118,3 121,3 125,8 111,2 140,0
1935 . . . . 123,0 120,4 121,2 126,2 117,8 140,6
1936 . . . . 124,5 122,4 121,3 126,0 120,3 141,4

1937: Jan . 124,5 121,4 121,3 126,6 124,2 141,8
April 125,1 122,3 121,3 125,8 124,8 142,0
Juli 126,2 124,5 121,3 123,7 125,5 142,5
Okt. 124,8 121,3 121,3 125,6 127,2 142,8
Nov. 124,9 121,2 121,3 125,8 127,6 142,8
Dez. 124,8 121,1 121,3 125,9 127,9 142,4

D u rch sch n . 125,13 122,27 121,30 125,32 125,73 142,31

1938: Jan . 124,9 121,2 121,3 125,9 128,3 142,6
F ebr . 125,2 121,5 121,3 125,9 128,6 142,7

1 R e ichsanze iger  N r .  50.
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S te in k o h le n v e r s a n d  d e s  R u h r b e z i r k s  a u f  d e m  W a s s e rw e g  
im J a h r e  1937.

M o n a ts 
d u rc h 
schn itt

bzw.
M onat

R h e in -R u h r-H äfen
davon

Duisburg-
Ruhrorter

Häfen
t ! t

Kanal-
Z echen-

H äfen

t

G e s a m t 
ve rsan d

t

1929 . . . 1 604 841 1 336 364 988 223 2 593 064
1930 . . . 1 333 498 1 082 656 1 033 848 2 367 346
1931 . . . 1 186 718 940 952 967 362 2 154 080
1932 . . . 916 139 671 873 891 972 1 808 111
1933 . . . 956 169 711 209 945 209 1 901 378
1934 . . . 1 105 968 790 265 1 128 817 2 234 785
1935 . . . 1 203 538 867 906 1 129 808 2 333 346
1936 . . . 1 345 685 1 004 266 1 169 142 2 514 827

1937: Jan. 1 619 397 1 241 198 1 128 579 2 747 976
Febr. 1 621 778 1 263 720 1 074 146 2 695 924
März 1 846 278 1 434 808 1 215 591 3 061 869
April 1 975 847 1 529 857 1 355 682 3 331 529
Mai 1 629 441 1 228 636 1 200 676 2 830 117
Juni 2 056 079 1 594 655 1 408 838 3 464 917
Juli 2 039 111 1 594 983 1 381 577 3 420 688
Aug. 1 939 794 1 502 406 1 334 752 3 274 546
Sept. 1 842 811 1 372 881 1 373 682 32 1 6 4 9 3
Okt. 1 898 490 1 450 323 1 429 319 3 327 809
Nov. 1 637 331 1 256 679 1 295 389 2 932 720
Dez. 1 688 120 1 339 379 1 223 948 2 912 068

Jan.-Dez. 1 816 206 1 400 794 1 285 182 3101 388

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in d e r  am 11. M ärz  1938 e n d ig en d en  W o c h e 1.

1. K o h l e n m a r k t  (B ö rse  zu  N ew cas tle -o n -T y n e ) .  D er 
englische K o h le n m a rk t  w a r  in d e r  B erichtsw oche  zw e ife l 
los an einem to ten  P u n k t  a n g e la n g t .  Sow ohl die g e g e n 
wärtige polit ische Lage  als auch b e v o rs teh en d e  g rö ß e re  
Abschlüsse l ießen K ä u fe r  u n d  H ä n d le r  in S ich tgeschäften  
starke Z u rü ck h a l tu n g  üben. M it  S p a n n u n g  sieh t  m an den 
Ergebnissen d e r  i ta lienischen V e rh an d lu n g e n  en tg eg en ,  die 
ebenso wie d e r  A u s g a n g  d e r  zu r  Z e i t  in L ondon  s ta t t 
findenden, mit A u fm e rk sa m k e i t  ve rfo lg ten  B esp rech u n g en  
polnischer u n d  br i t ische r  G ru b e n b es i tz e r  von bedeu tsam em  
Einfluß a u f  die w e i te re  E n tw ic k lu n g  des bri t ischen  K o h len 
marktes sein d ü r f ten .  G leich  g ro ß e s  In te resse  bean sp ru ch en  
daneben die in Kürze  zu  e rw a r te n d e n  Z u te i lu n g e n  a u f  
einige g ro ß e  ausländ ische  N a c h fra g e n ,  aus denen  man 
gewisse Rückschlüsse  a u f  d ie  eng lische  M ark tp o li t ik  zu 
ziehen gedenk t.  Inzwischen haben  sich die P re is 
überw achungsste l len  a b e r  auch zu den  e r fo rd e r l ic h e n  
Preissenkungen b e re i tg e fu n d e n .  Beste D u r h a m - K e s s e l -  
k o h l e  w u rd e  von 22/6 au f  21/6 s, k leine  Blyth von 19 
auf 18/6 s u n d  kleine D u rh a m  von 1 9 - 2 0  a u f  19 s h e r a b 
gesetzt. T ro tz d e m  w a r  in K esselkohle  so g u t  wie g a r  keine 
Nachfrage v o rh an d en .  D a g e g en  ü b e r ra sc h te  d e r  f lo t te  
Abruf in G a s k o h l e ,  d e r  so n s t  zu d ie se r  Jah re sze i t  schon 
abzuflauen beg inn t .  E in e  Reihe sc h w ed isch er  u n d  dän isch e r  
Gaskonzerne e r te i l te  m e h r  o d e r  w e n ig e r  u m fan g re ich e  
Aufträge, w ä h re n d  die let t ische  Z u ck e rm o n o p o l-B e h ö rd e  
bis Mitte M ärz  A n g eb o te  ü b e r  1 5 0 0 0  t  G as-N u ß k o h le  u nd  
1150 t  G askoks  f ü r  V e rsc h i f fu n g  im S e p tem b e r  einzog. 
Die G askoh lenpre ise  w u rd e n  eb en fa l ls  e rm ä ß ig t ,  u n d  zw ar  
beste Sorte  von 22 au f  21/6 s, zw e ite  von  21/6 auf 
2 0 /6 - 2 1  s u n d  b e so n d e re  von 22 /6  a u f  22 s. Se lbs t  d e r  
K o k s k o h l e n  m a rk t  t r u g  t ro tz  u m fan g re ich e n  reg e lm äß ig en  
Absatzes an die he im ische K o k s in d u s tr ie  be re i ts  Anzeichen 
des R ückgangs u n d  erz ie l te  n u r  21 — 2 1 /6  s g e g en  2 2 /6  s 
in d e r  Vorwoche. Als das  au genb lick l ich  e r fo lg re ic h s te  
M arktgebiet ist f r a g lo s  d e r  B u n k e r k o h l e n m a r k t  an 
zusprechen, d e r  in d e r  B erich tsw oche  a u ß e ro rd e n t l ich  fest  
lag und  bei dem  g e g e n w ä r t ig e n  a l lgem e inen  P re i s 
n iedergang  nicht n u r  den  P re is  von 2 0 /6  s f ü r  g e w ö h n 
liche Sorten b e h au p ten ,  so n d e rn  d a r ü b e r  h inaus f ü r  beste  
Sorten eine E rh ö h u n g  von 21 a u f  21 — 2 1 /6  s durchse tzen  
konnte. U ngem ein  sch w ie r ig  g e s ta l te te  sich die L age  au f  
dem G a s k o k s m a r k t ,  w o  dem  lau fe n d en  B e d a r f  ungleich  
größere  E rz e u g u n g sm e n g e n  g e g e n ü b e r s ta n d e n .  D e r  Preis 
mußte dem g em äß  von 3 2 - 4 1  a u f  3 0 - 3 6  s g esen k t  w erd en  
und erreichte  d am it  d en  se it  e tw a  e inem  J a h r e  t ie fs ten  Stand. 
In G i e ß e r e i -  u n d  H o c h o f e n k o k s  ließ d e r  B e d a r f  zw ar  
auch zu w ünschen ü b r ig ,  doch  w u rd e n  im m erh in  f ü r  beste

Sorten  bis zu  40 s bezah lt .  Die am tl ichen  N o t ie ru n g e n  
lauten  a u f  3 2 /6 —37 s g eg en  4 0 —45 s in d e r  v o r a u f 
g e g an g e n en  W oche.

Die E n tw ick lu n g  d e r  K o h le n n o tie ru n g en  in den  M o n a ten  
Ja n u a r  u n d  F e b ru a r  1938 is t  aus d e r  n ach s te h en d e n  Z ah le n 
tafe l  zu  e rsehen .

A rt  de r  Kohle

Januar 
niedrig-1 höch

ster ster 
Preis

Februar 
niedrig-l höch

ster | ster

Preis

s für 1 I.t (fob)
beste  K esselkohle: Blyth . . . 20/— 2 0 / - 20/— 20/—

D u rh am  . 22/6 23/6 22/6 22/6
kleine Kesselkohle: B lyth . . . 18/6 1 9 / - 1 9 / - 19/—

D u rh am  . 19/ — 20/— 19/— 20/—
beste  G a s k o h l e ............................ 2 2 / - 22/6 22/— 22/—
zw eite  Sorte  G ask o h le  . . . . 21/6 21/6 21/6 21/6
b e so n d e re  G a s k o h l e ................... 22/6 23/6 22/6 22/6
g ew ö h n l ich e  B u nkerkoh le 21/ — 21/— 21/— 21/—
beso n d e re  B unkerkoh le 22/6 22/6 22/— 2 2 / -
K o k s k o h le ................................ 22/6 23/6 22/6 22/6
G i e ß e r e i k o k s ................................ 42/6 45/— 40/ — 45/—
G ask o k s  ............................ 3 2 / - 4 1 / - 3 2 / - 4 1 / -

2. F r a c h t e n m a r k t .  In den  N o rd o s th ä fe n  h a t  sich die 
F ra c h te n lag e  z w a r  geb esse r t ,  doch w en ig er  a u f  G r u n d  einer 
zu fr ied en s te l len d en  G esch äf ts lag e  a ls v ie lm ehr  d u rch  A u f 
legen neuen Sch if fs rau m s u n d  d u rch  W eig e ru n g  d e r  R eeder  
Z u g es tän d n isse  zu  machen. D as M it te lm e e rg esch ä f t  e r fu h r  
eine beachtliche B e lebung  u n d  auch die f ranzösischen  H äfen  
m elde ten  e inen f lo t ten  G e sc h äf tsg a n g .  G leichzeit ig  fes t ig te  
sich auch d e r  H a n d e l  m it  d e r  Biscaya, w ä h ren d  d e r  M ark t  
fü r  K ü s te n v e rfrach tu n g en  zur A b sch w äc h u n g  ne ig te .  W en n  
auch  in W ale s  m e n g e n m ä ß ig  noch  ke ine  F o r t s c h r i t t e  zu v e r 
zeichnen w aren ,  so  konnte  doch  w en ig s ten s  dem  Absinken 
d e r  F rach tsä tze  E in h a l t  g ebo ten  w erd en .  Sch if fs rau m  w a r  
a b e r  auch h ie r  im m er  noch Ü berangeboten . Die K o h len 
sta tionen  kamen w ie d e r  zü g ig e r  an den  M ark t ,  w o g e g e n  
sich d as  südam erikan ische  G esc h ä f t  n u r  z ö g e rn d  en tfa l te te .  
A n g e leg t  w u rd e n  für  C a rd if f -G en u a  6i/2 s, -B uenos  Aires 
13 s u n d  - P o r t  Sa id  6 /6  s.

Über  die in den  e inze lnen  M o n a ten  e rz ie l ten  F r a c h t 
sä tze  u n te r r ic h te t  die fo lg en d e  Zah len ta fe l .

M o n a t Genua

s

Car
Le

Havre
s

diff-
Alexan

drien
s

La
Plata

s

Rotter
dam

s

Tyne-
Ham-
burg

s

Stock
holm

s

1914: Juli 7/292 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/5V4 4/792
1933: Juli 5/11 3/33/4 6/3 9/ - 3/192 3/53/4 3/1092
1934: Juli 6/83/4 3/9 7/9 9/192 --- __ __

1935: Juli 7/9 4/03/4 8/3 9 / - --- __ __

1936: Juli — 3/11 6/192 9/73/4 — — —

1937: Jan . 7/73/4 5/10 8/2 12/23/4 __ __ __

April 9/5 5 1 - 10/194 — --- 5/594 —

Juli 12/592 5/73/4 13/9 13/892 --- 6/3 9t __

Okt. 9/1192 5/10 11/1192 13/107, --- 6/094 __

Dez. 6/43/4 5/41/2 6/9 9 1 - — 5/9 6 / -

1938: Jan. 6/1 94 4/3 6/6 9/292 __ 4/492 __

Febr . 51192 — 6/894 11/394 — 4/3 —

Londoner Markt für N eb en erzeu g n isse1.
D e r  M a r k t  fü r  T e e re rz e u g n is se  w a r  z u r  Z e i t  d u rc h au s  

u n b e fr ied ig en d .  D ie  N o t ie ru n g e n  t r u g e n  fas t  n u r  noch  
n om ine llen  C h a r a k te r  u n d  g a b e n  ve rsch ieden tl ich  ganz  
b e träch t l ich  nach . So g in g  d e r  P re is  von R e in to luo l  von  
2 /1 —2/2 au f  2/1 s zu rü ck ,  ro h e  K arb o lsä u re  s a n k  von 
2 /9 —3 auf 2 /6 —2/9 s, P ech  e rm ä ß ig te  sich von 3 9 —40 auf 
3 5 - 3 7 / 6  s  u n d  R o h te e r  von  4 1 / 3 - 4 2 / 6  au f  3 7 / 6 - 4 0  s. An 
d e r  M a rk t la g e  in P ech  h a t  sich g e g e n ü b e r  d e r  V o rw o ch e  
n ich ts  g e ä n d e r t ,  die V o r rä te  w a c h sen  w e i te r  an, d e rw eil  
sich d e r  A bsa tz  fü r  das lau fen d e  J a h r  nu r  se h r  sc h lep p en d  
an läß t .  In K reo so t  s ind  die eu ro p ä isch en  V e rb ra u c h e r  
ängst lich  b e m ü h t ,  n u r  ja  n ich t  übe r  d e n  B edarf  für 
das lau fen d e  J a h r  h inaus  e in z u k au ten .  D ie  M a rk t la g e  
sc h w ä ch te  le icht ab, k o n n te  jed o ch  den  b ish e r ig en  P re is  
n och  b e h au p te n .  In S o lv e n tn a p h th a  u n d  M o to re n b en z o l  
w a r  d as  G e sc h ä f t  st i ller;  R o h n a p h th a  w a r  bes tän d ig ,  R o h 
k a rb o ls ä u re  w u rd e  m e h r  g e frag t .

1 Nach Coll iery Guard , und Iron Coal T rad .  Rev. 1 Nach Colliery  Guard , und Iron Coal T rad . Rev.
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•Förderung und Verkehrslage  im Ruhrbezirk1.

K oks
e r 

zeu g u n g

Preß-
W ag e n s te l lu n g  

zu den
B re n n s to ffv e rsan d  auf dem  W a s s e rw e g e

W asser 
s tand 

des Rheins 
bei Kaub 

(normal 
2,30 m)

T a g
Kohlen 

fö rd e ru n g
kohlen-

her-
s te llung

Zechen, K okereien  und P r e ß 
k oh lenw erken  des  Ruhrbezirks  
(W agen  auf 10 t L a degew ich t 

zurückgeführt)

D uisburg-
R u h ro r te r2

Kanal-
Zechen-

H ä f e n

priva te
Rhein- insges.

t t t
rechtzei tig

geste ll t
gefehlt t t t t m

M ärz 6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.

S onn tag  
433 2853
423 060
424 257 
423 542
425 664
426 069

85 097 
85 097 
87 901 
87 691 
87 312
87 802
88 405

14 440 
12 662 
13 244
12 647
13 523 
12 485

5 771 
26 585 
26 054 
26 822 
26 274 
26 070 
25 751

—

49 003
51 326 
46 379 
49 627 
53 449
52 728

34 782 
42 981 
29 827 
40 415 
34 065 
29 560

14 649
13 959
14 949 
16 499 
14 724 
13 224

98 434 
108 266 
91 155 

106 541 
102 238 
95 512

2,19
2 ,1 0

2,08
2 ,0 1

1.96
1.96 
1,93

zus.
arbeits täg l .

2 555 877 
425 9804

609 305 
87 044

79 001 
13 167

163 327 
27 221

— 302 512 
50 419

211 630 
35 272

88 004 
14 667

602 146 
100 358

•

i V orläufige Zahlen. -  2 Kipper-  u n d  K ranverladungen . -  3 Einschl. d e r  am Sonntag  g e fö rd e r ten  M engen. -  1 T ro tz  d e r  am S onn tag  gefö rder ten  
Mengen durch  6 A rbeitstage geteilt.

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

bekanntgemacht im Patentb la tt  vom 3. März 1938.

Ib .  1429684. F ried .  K rupp G ru s o n w e rk  AG., M a g d e 
bu rg -B u ck au .  W alzen m ag n e tsch e id e r .  2 9 .1 .3 8 .

5 b. 1429680. G e w e rk sc h a f t  ver. K loste rbusch ,  H e rb e d e  
(R uhr) .  H a l te v o r r ich tu n g  für B o h rh ä m m e r  an  V o rsch u b 
säulen. 2 1 .1 .3 8 .

5 b .  1 429681 .  C. & E. Fein, S tu t tg a r t .  G e s te in h a n d b o h r 
m asch ine  m it  V orschu b e in r ich tu n g .  2 2 .1 .3 8 .

5 c. 1429837. F irm a  B erg asse sso r  H e inr ich  G eck ,  
Industr iebedarf ,  Essen. A u s lösevorr ich tung  für  W a n d e r 
pfeiler. 29. 1.38.

Patent-Anmeldungen,
die vom 3. März 1938 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

l c ,  1/01. K. 144344. E rf inder :  Dipl.-Ing. Karl N e u 
m eiste r ,  M a g d e b u rg .  A n m eld e r :  F ried .  K rupp G ru s o n w e rk  
AG., M ag d e b u rg -B u ck a u .  V erfah ren  zur A ufbere i tung  
durch  S ch w erf lüss igke it  mit m agne tisch  b ee in f lußbarem  
Schw ebem itte l .  10 .11.36.

5 c, 6. F. 81720. Erich  F ritz ,  G e lsenk irchen .  B e w e g 
liche B ühne  zum  H o c h b rec h e n  von Schäch ten  u n d  A uf
b rüchen .  11 .9 .36 .

81 e ,  22. G. 91040. G e w e rk sc h a f t  R euß ,  Bonn. F ö r d e r 
t r o g  aus Blech mit h a r te r  Fö rde rf läch e  zum  F ö rd e rn  ha r ten  
Schü ttgu tes .  20. 8. 35.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, läuft die fünfjährige Fris t,  innerhalb deren eine N ichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

1a (4). 65 7 1 6 0 ,  vom  13 .10 .35 .  E r te i lung  b e k a n n t 
gem ach t  am 10. 2. 38. E d u a r d  B a u m  in H e r n e  ( W e s t f . ) .  
Zuführungsvorr ich tung  für Kolbensetzm aschinen.

Um  aus dem  Se tzgu t ,  das  den  S e tzm asch inen  mit 
g ro ß e r  G e sc h w in d ig k e i t  z u g esch w e m m t w ird ,  vor dem  
E intr i tt  in die Se tzm asch ine  die ü b e rsch ü ss ig e  W a s s e r 
m enge  u n d  die fe in e m  K ö rn e r  zu e n tfe rn en ,  ha t  m an in d e r  
Z u le i tu n g  des S e tzgu tes  u n te rh a lb  eines E n tw ä s se ru n g s 
siebes eine S am m elr inne  vo rg eseh en .  V on d ieser  Rinne 
s ind  Rinnen a b g ezw e ig t ,  die die d u rch  das E n tw ä s se ru n g s 
sieb  in die R inne g e la n g te  W a s se rm e n g e  in e inze lne  S tröm e  
teilen. D iese  S trö m e  t re ten  d u rch  in ih rem  Q u e rsc h n i t t  
e in s te l lba re  Ö ffnungen, die in einer d e r  S e i ten w an d u n g en  
d e r  R innen  v o rg eseh en  sind, o b e rh a lb  des Se tzs iebes in 
das Se tzb e t t  d e r  M aschine.

l b  (6). 657113, vom  9 . 2 . 3 6 .  E rte i lu n g  b e k a n n t 
g e m ach t  am 10. 2. 38. M e t a l l g e s e l l s c h a f t  AG. in 
F r a n k f u r t  ( M a i n ) .  E lek trosta tischer Scheider zur E n t 
fernung des tauben Staubes aus dem  A ufgabegu t.  E r f in d e r :  
G e o r g  G ra v e  in F r a n k f u r t  (M a in ) -H ed d e rn h e im  u n d  Dipl.- 
Ing. Dr. E r ich  O p p en  in K ro n b e rg  (T au n u s ) .

D er  Scheider b e s teh t  aus e ine r  u n g e la d e n en  R u tsc h 
f läche fü r  das G u t  u n d  einem h in te r  d iese r  F lä ch e  a n 
g e o rd n e te n  e lek tro s ta t isch  g e la d en en  u m lau fen d en  T ren n -

k ö rp e r .  Z w ischen  d e r  R u tsch fläche  u n d  dem  u m laufenden  
T r e n n k ö r p e r  ist  ein sich an  de r  u n te rn  K ante  d e r  R u tsch 
f läche an sc h l ie ß en d e r  m eh r f lä ch ig e r  K ö rp e r  d re h b a r  an 
g e o rd n e t ,  von  dem  jew eilig  e ine F lä ch e  die V e r län g e ru n g  
d e r  R utschfläche  b ildet u n d  das G u t  dem  u m lau fen d en  
T r e n n k ö r p e r  (e iner W alz e  o. dgl.)  zu führ t .  D e r  m e h r 
f lächige K örper  w ird  schritt-  o d e r  ru ck w eise  g e d reh t ,  so 
daß  die F lächen  des K örpers  n a c h e in a n d e r  die V e r län g e 
r u n g  de r  R u tsch fläche  u n d  d am it  de ren  A bfa llkan te  bilden. 
In fo lgedessen  k an n  sich an d e r  A bfa l lk an te  kein  Staub 
anhäufen ,  d e r  die W irk u n g  des Scheiders  bee in träch tigen  
w ürde .

5c  ( 9 10). 6 5 7 0 4 4 ,  vom  14 .6 .36 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g em ach t  am 10. 2. 38. F r i e d .  K r u p p  AG. in E s s e n .  
Eiserner Stollenausbau. E r f in d e r :  D ip l .- Ing .  G e o rg  Pe ter  
in D uisburg .

D e r  A usbau  b e s teh t  aus g ew a lz ten  A u ss te i fu n g s t rä g e rn  
von gebräuchlichem  Q uerschn i t t ,  z. B. aus I -E is e n ,  U -E isen ,  
P o k a le isen  o d e r  Schienen, u n d  e isernen  V erschalungsta fe ln .  
D iese  s in d  m it  e inem  E n d e  an d en  A u ss te i fu n g s träg ern  
be fes t ig t  u n d  g re ifen  mit dem  ä n d e rn  E n d e  u n te r  e ine  
F ü h ru n g ,  die an  dem  b e n a c h b a r te n  T r ä g e r  o d e r  an  d e r  an 
d iesem  T r ä g e r  be fes t ig ten  V ersch a lu n g s ta fe l  v o rg eseh en  
ist. Die V e rsch a lu n g s ta fe ln  u n d  die fü r  sie a n g eb rach ten  
F ü h ru n g e n  k ö n n e n  an e inze lnen  S te llen  o d e r  auf ihrer  
g an zen  H ö h e  m it  d en  V e rsc h a lu n g s t rä g e rn  d u rch  N ie tung , 
Sch w e iß u n g ,  V e r sc h ra u b u n g  o. dgl.  v e rb u n d e n  w erden .

5c ( 9 10). 6 5 7 1 6 2 ,  vom  1 8 .2 .36 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
gem ach t  am 10. 2. 38. N e u n k i r c h e r  E i s e n w e r k  AG. 
v o r m a l s  G e b r ü d e r  S t u m m  in N e u n k i r c h e n  ( S a a r ) .  
Profile isen  für b o g en fö rm ig e  Streckenrahmen.

D e r  S teg  des E isens h a t  w a lzen ar t ig e  V o rsp rü n g e ,  die 
z w e ck m äß ig  in den  noch  w a rm e n  W alz s tab  g e p re ß t  w e rden .  
Ü ber  die V o rs p rü n g e  g re ifen  im A u sb au  die E n d en  von 
ro h r-  o d e r  r in n en fö rm ig en  Bolzen, die d e r  V e rb in d u n g  der  
A usbau te ile  m ite in a n d e r  d ienen. Die V o rs p rü n g e  kö n n en  
in e inem  b e lieb igen  A b s ta n d  v o n e in a n d e r  auf e iner Seite 
o d e r  a b w e ch se ln d  auf be iden  Seiten des S teg es  an g eo rd n e t  
w erden .

81e  (9). 6 5 7 2 7 8 ,  vom  16 .1 .35 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g em ach t  am 10. 2. 38. A l l g e m e i n e  E l e k t r i c i t ä t s -  
G e s e l l s c h a f t  in B e r l i n .  E lektrischer Antr ieb  für  s te tige  
F ö rd erer  m it g ro ß e r  Länge und M asse  m it H il fe  eines 
o der  m ehrerer D reh s tro m m o to ren  m it K äfig läu fer .  E r 
f in d e r :  D ip l .-Ing . C a r l  Sch iebeier  in B erlin -H a lensee .

M it  Hilfe  des D re h s t ro m m o to r s  o d e r  d e r  D re h s t ro m 
m o to re n  w ird  lediglich d e r  B eh a r ru n g s la u f  des F ö rd e re rs  
b e w irk t ,  w ä h re n d  d e r  H och lau f ,  da s  R egeln  u n d  Brem sen 
des F ö rd e re rs  d u rc h  einen o d e r  m e h re re  g e m e in sa m  g e 
s te u er te  G le ic h s t ro m m o to re n  a u sg e fü h r t  w e rd en .  Diese 
w e rd en  dabei  d u rch  L eo n a rd sc h a l tu n g  s tu fen lo s  d u rch  eine 
D ä m p fu n g sm asch in e  g e s teu e r t ,  d ie  w ä h r e n d  d es  Be
h a r ru n g s lau fe s  des F ö rd e re rs  s t i l lgese tz t  w ird .  D ie  g le ich 
zeit ige  V e rw e n d u n g  von G le ich s tro m - u n d  D re h s t ro m 
m o to re n  bei e inem  A ntr ieb  h a t  d en  Vorte il ,  d a ß  die G le ich 
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s tro m se ite  des A n tr ieb es  n u r  fü r  k u rz ze i t ig e  E in sch a l tu n g  
bem essen  zu  w e rd e n  b ra u c h t  u n d  d a h e r  w esen t lich  k le iner  
als fü r  D a u e rb e t r ie b  g e w ä h l t  w e rd e n  k ann .  D as  U m 
scha lten  von G le ic h s tro m  auf D re h s t ro m  w ird  bei 
an n ä h e rn d  g le ich er  B e tr ie b sd re h za h l  d e r  D r e h s t r o m 
m oto ren ,  d as  U m sc h a lte n  von D re h s t ro m  auf G le ichstrom  
jedoch bei g le ic h er  G e sc h w in d ig k e i t  d e r  G le ich s tro m - u n d  
D re h s t ro m m o to re n  o d e r  bei e iner d ieser  G e sc h w in d ig k e i t  
en tsp rech en d en  G e n e ra to r s p a n n u n g  b e w irk t .  M it dem  A n 
tr ieb  k a n n  eine T o u r e n d y n a m o  v e rb u n d e n  sein, d ie  ein 
d e r  U m sc h a l td re h za h l  e n tsp rech en d es ,  die U m sc h a l t 
v o rr ich tu n g  s te u e rn d e s  Relais speist ,  u n d  die G le ic h s t ro m 
an lage  k a n n  g e g e n  ein zu  lan g es  E inscha l ten ,  z. B. bei 
Ü b erlas tung ,  d u rch  ein Z e i tsch a l te lem en t  g esc h ü tz t  w e rd en .

81 e. (22). 6 5 7 1 8 8 ,  vo m  1 1 .9 .3 4 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
gem ach t  am 10. 2. 38. G e w e r k s c h a f t  E i s e n h ü t t e  W e s t 
f a l i a  in L ü n e n .  Stauscheibenförderer.  Zus.  z. Pa t .  6 4 1471 .  
D as H a u p tp a te n t  h a t  a n g e fa n g en  am  20. 12. 32.

U m  bei s te ilem  E infallen  mit dem  d u rc h  das  H a u p t 
p a te n t  g e sc h ü tz ten  S ta u sc h e ib e n fö rd e re r  die zu m  V e r 
se tze n  d e r  a u s g e k o h l te n  R äu m e  d ien e n d e n  B e rg e  fö rd e rn  
u n d  an j e d e r  belieb igen  Ste lle  de s  F ö r d e r e r s  a u s t rag e n  zu 
kö n n en ,  s ind  die Schüsse  d e r  S -fö rm ig en  R inne des 
F ö rd e re rs  so  m ite in an d e r  v e rb u n d en ,  daß  sie um  die L ä n g s 
achse  des ro h r fö rm ig e n  R innente ils ,  d e r -zu m  Z u rü ck fü h re n  
des die S tausche iben  t r a g e n d e n  F ö rd e rm it t e l s  d ien t ,  g e 
s c h w e n k t  w e rd e n  kö n n en .  Beim S c h w e n k e n  eines R in n en 
schusses  w ird  de r  T e i l  d e r  S -fö rm igen  R inne, in dem  die 
B e rg e  g e fö rd e r t  w e rd en ,  u n te rb ro c h e n ,  so  d aß  sie aus der 
R inne a u sg e tra g e n  w erd en .  An de r  A us trag s te l le  läuf t  das 
fö rd e rn d e  T r u m m  des die S tausch e ib en  t r a g e n d e n  F ö r d e r 
m it te ls  frei in de r  Luft. Die Schüsse  d e r  R inne  k ö n n e n  
da d u rch  s c h w e n k b a r  m ite in an d e r  v e rb u n d e n  w e rd en ,  daß  
die E n d en  des ro h r fö rm ig e n  Teils  d e r  Schüsse  in e in an d er  
g e la g e r t  w e rd en ,  o d e r  d a ß  zw ischen  den E n d en  d ieses  T eiles  
d e r  Schüsse  in e in an d e rg re ife n d e  k e g e ls tu m p ffö rm ig e  R o h r 
s tü ck e  e ingescha l te t  w e rden .

Z E / T S C H R 1 E T E N S C M A  U\
(E ine E rklärung  der A bkürzungen  is t in N r . I  au f den Seiten  23 — 26 ve rö ffen tlich t. '  bedeu tet T ext- oder T a felabb ildungen .)

B e rg w e sen .

O u t o k u m p u  c o p p e r  m i n e  a n d  s m e l t e r ,  F i n -  
l a n d .  V on  M äk inen .  Min. & M eta l lu rg y  19 (1938) S .85/91*. 
Die geo log ischen  V erhä l tn isse  de s  E rzg e b ie ts  von Auto- 
kum pu .  A b b a u  d e r  L ag e rs tä t te .  S c h w im m a u fb e re i tu n g  der  
Erze. A rbe i tsw e ise  (E le k tro o fen )  auf de r  K u p fe rh ü t te  von 
Im atra .  K o s te n a n g ab e n .

S u s t a i n e d  p r o g r e s s  c h a r a c t e r i z e s  s e r v i c e  to  
c o a l  f a c e .  C oal  A ge  43 (1938) H . 2, S. 47/52*. B erich t  ü b e r  
F o r tsc h r i t te  d e r  B e rg te c h n ik  im  J a h r e  1937 u n d  die E in 
fü h r u n g  v o n  N e u e ru n g e n  b e so n d e rs  auf dem  G e b ie t  der 
G e w in n u n g ,  d e r  F ö rd e ru n g ,  d e r  W e t te rw ir t s c h a f t  u n d  der 
W asse rh a l tu n g .

A n t h r a c i t e  o p e r a t o r s  s e e k  s o l u t i o n s  o f  
c h a n g i n g  p r o b l e m s .  C oal  A ge  43 (1938) H . 2, S . 41/45. 
K urze  B e sp re ch u n g  von  N e u e ru n g e n  im B e rg w e rk s b e t r ie b  
u n d  in d e r  A u fb e re i tu n g  v e rsc h ie d en e r  A n th ra z i tg ru b e n  
d e r  V ere in ig ten  S taaten .  Ü bers ich t  ü b e r  die im  Ja h re  1937 
auf den  A n th ra z i tk o h le n w ä sc h en  n e u  e in g e b a u te n  G erä te .

E l e c t r i f i c a t i o n  r o u n d s  o u t  50 y e a r s  o f  p r o g r e s s .  
C o a l  A ge  43 (1938) H . 2, S. 68/73*. Z u n e h m e n d e  A n w e n 
d u n g  d e r  E lek tr iz i tä t  im  a m e r ik an isc h en  K o h le n b e rg b a u .  
Gesch ich tl icher Rückblick an  H a n d  von Ja h re szah len ,  die 
fü r  die E in fü h ru n g  d e r  E lek tr iz i tä t  im am er ik an isc h en  
S te in k o h le n b e rg b a u  B e d eu tu n g  h a b en  u n d  den  G a n g  der 
E n tw ick lu n g  se it  dem  J a h r e  1887 e rk e n n e n  lassen.

M o r e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  t h a n  e v e r  a r e  l i s t e d  
in  1937. C oa l  Age  43 (1938) H. 2, S . 76/82*. K urzer  B ericht  
ü b e r  Zie le  u n d  E rg eb n is se  d e r  fü r  d e n  K o h le n b e rg b a u  
b e d e u tsa m e n  F o r s c h u n g s a rb e i te n  des J a h re s  1937. Ü bersich t  
üb e r  im Ja h re  1937 been d e ten ,  die n och  im G a n g  b e f in d 
lichen u n d  die g ep la n ten  U n te rsu ch u n g en .

A b t e u f e n  v o n  S c h ä c h t e n  i m  r e i c h e n  S a l z 
g e s t e i n  o h n e  V e r w e n d u n g  v o n  S p r e n g m i t t e l n  
d u r c h  V o r b o h r e n  m i t  d e r  C r a e l i u s - M a s c h i n e  u n d  
N a c h r i e s e l n  d e s  B o h r l o c h s .  V on  Lepéz. Berg- 
u. hü t ten m .  M h .1 86 (1938) S. 14/16*. A b te u fen  e ines B o h r 
loches u n d  n ach t räg l ich e  P ü t te n h e r s te l lu n g  im R iese l 
verfahren .

P a r t i c u l a r i t é s  d ’ e x p l o i t a t i o n s  p a r  t r a n c h e  
d e s c e n d a n t e .  V on Lavedrine .  Rev. Ind. Min. 18 (1938) I, 
S. 56/60*. A b b a u  e ines m äc h t ig e n  S te in k o h len f lö zes  in 3 m 
ho h en  Scheiben. U n te r su c h u n g e n  ü b e r  das V e rh a l ten  des 
D ru ck es  beim  F o r tsc h re i te n  des A b b a u s  von  o b e n  nach  
un ten  (ü b e r  d en  B auen  V e rsa tz )  u n d  in u m g e k e h r t e r  R ich 
tu n g  (ü b e r  d en  B auen  K oh le ) .  V erg le ich  d e r  M e s s u n g s 
e rgebn isse .  F o lg e ru n g en .

U n d e r g r o u n d  c o n v e y i n g  a n d  l o a d i n g  b y  
m e c h a n i c a l  m e a n s .  (For ts . )  Iron  C o a l  T ra d .  Rev. 136 
(1938) S. 307/08 u n d  C ollie ry  G u a rd .  156 (1938) S. 351/52. 
W ei te re  B erichte  des U n te r su c h u n g sa u s sc h u s se s  ü b e r  die

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschrif tenschau fü r  Karte izwecke 
sind vom Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 J t  
für  das V ierteljahr zu beziehen.

2 Das »Berg- u nd  H ü tten m änn ische  Jahrbuch» ersch e in t  n u n m e h r  in 
neu e r  G esta l t  als »Berg- und  H ütten m än n isch e  M onatshefte« .

A u sfü h ru n g  d e r  V e rsa tz a rb e i t  u n d  des A usb au s  bei m ec h a 
n isc h e r  A b b a u fö rd e ru n g  u n d  die D u rc h fü h ru n g  des Schräm - 
b e tr ieb s .  (Fo rts ,  f.)

L o a d i n g - m a c h i n e  s a l e s  w e l l  m a i n t a i n e d  i n  1937. 
V on  P le in ,  A n d e rso n ,  van  Sielen u n d  T ry o n .  C oa l  A g e  43 
(1938) H .  2, S . 56/59*. V e rg le ich e n d e  Ü b e rs ich t  ü b e r  den 
U m fa n g  des E in sa tzes  von  L ad em asch in en  im a m e r ik a 
n ischen  S te in k o h le n b e rg b a u  u n d  se ine  E n tw ic k lu n g  im 
J a h r e  1937.

T h e  H o y  g u m m e r .  R e m o v a l  o f  c o a l - c u t t e r  
k i r v i n g s .  C o l lie ry  G u a rd .  156 (1938) S . 297/99* u n d  Iron  
C o a l  T ra d .  Rev. 136 (1938) S. 317/18*. B e sc h re ib u n g  e iner 
K e t ten sc h räm m asch in e ,  an  die zu r  A b fö rd e ru n g  des 
S c h räm k le in s  ein S c h a u fe lrad  o d e r  ein Z w isc h en fö rd e re r  
u n d  ein k le ines ,  s c h w e n k b a re s  F ö r d e r b a n d  a n g e b a u t  sind.

A p p a r e i l s  t r a n s p o r t e u r s - r a l e n t i s s e u r s .  
C h a î n e s  à d i s q u e s  e t  c h a î n e s  à r a c l e t t e s .  V on  
Sam uel.  Rev. Ind. Min. 18 (1938) I, S. 45/55*. B ed eu tu n g ,  
g ru n d sä tz l ich e r  A u fb a u  u n d  A n w en d u n g s m ö g l ic h k e i te n  von 
B re m s fö rd e re rn  (S tauscheiben-  u n d  K ra tz fö rd e re rn ) .

T h e  i n s t a l l a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  a n  A e r e x  
f a n .  Von H o ld sw o r th .  Iron  C oa l  T r a d .  Rev. 136 (1938)  
S. 312 /16 .  Kurze  B esch re ib u n g  des A erex -V en ti la to rs .  A n 
g a b e n  ü b e r  die K os ten  d e r  B e w e t te ru n g san la g e .  Die E r 
g eb n is se  d e r  A b n a h m ev e rsu c h e .

S a f e t y  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  c o a l - m i n i n g  
i n d u s t r y  i n  1937. V o n  H a r r in g to n .  C oa l  A ge  43 (1938) 
H . 2, S. 73 /76*. Ü bers ich t  ü b e r  Z ah l  u n d  U rsach en  d e r  U n 
fälle  im a m e r ik an isc h en  S te in k o h le n b e rg b a u  im  Ja h re  1937.

W o r k m e n ’s c o m p e n s ' a t i o n .  M i n e r s  n y s t a g m u s .  
C ollie ry  G u a rd .  156 (1938) S. 310/11 u n d  Iron  C oal  T rad .  
Rev. 136 (1938) S. 325/26. A u szu g  aus e inem  am tlichen  B e 
r ich t  ü b e r  U rsac h en  u n d  V e rb re i tu n g  des A u g e n z it te rn s  bei 
B e rg le u ten  u n d  ü b e r  a l lg em e in e  F ra g e n  d e r  ä rz t l ichen  Ü b er 
w a c h u n g  u n d  d e r  K ra n k en v e rs ic h e ru n g .

B i t u m i n o u s  p r e p a r a t i o n  r e g i s t e r s  n e w  g a i n s  
i n 1937. C oa l  A ge  43 (1938) H. 2, S. 64 68*. F o r tsc h r i t te  d e r  
F e t tk o h le n a u fb e re i tu n g  in den  V ere in ig ten  S taa ten  im Ja h re  
1937. Ü b ers ich t  ü b e r  die n e u  e in g e b a u te n  G e rä te .

T h e  p r e p a r a t i o n  o f  c o a l  w i t h  s o m e  r e f e r e n c e  t o  
c o a l  b r e a k i n g .  V o n  D av ies  u n d  W ilk ins .  G a s  W ld .  108 
(1938) C o k in g  Section , S. 12/17*. U n te r su c h u n g e n  ü b e r  die 
Z e rk le in e ru n g  von  S tü c k k o h le n .  Die  Z erre ib l ich k e i t  d e r  
v e rsc h ie d en e n  E rze u g n is se  be im  V e rsa n d  u n d  bei de r  
L a g e ru n g .  A u s fü h ru n g  u n d  E rg e b n is s e  de r  S t a u b b in d u n g  
m it  H ilfe  von  K a lz iu m ch lo r id  o d e r  Ölen. A ussp rache .

D e v e l o p m e n t s  i n  g r i n d i n g .  V o n  W o rk .  Ind. E n g n g .  
C h em . 30 (1938) S. 130/35*. Ü berb lick  ü b e r  N e u e ru n g e n  auf  
d em  G e b ie t  d e r  G ro b - ,  M itte l-  u n d  F e in ze rk le in e ru n g .  A us
fü h ru n g sb e isp ie le  von B rechern  u n d  K uge lm ü h len .

T h e  p r e p a r a t i o n  o f  t r u e  p e r s p e c t i v e  v i e w s  
f r o m  m i n e  p l a n s  b y  s i m p l e  m e t h o d s  e i t h e r  g r a p h i 
c a l  o r  n u m e r i c a l .  Von M cP h e rso n .  Bull. Inst. Min. Met.
H . 401 (1938)  26 S.* A n le i tu n g  z u r  A n fe r t ig u n g  von p e r 
sp e k t iv isch en  D a rs te l lu n g e n  nach  G ru b e n r is se n  mit Hilfe 
e in fach e r  z e ich n er isch er  o d e r  re ch n e r is ch e r  V erfah ren .
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Dam pfkessel-  und M aschinenwesen.

E r f a h r u n g e n  b e i m  B a u  d e s  H ö c h s t d r u c k k r a , f t -  
w e r k e s  W e h r d e n  ( S a a r ) .  Von B odenham er.  E lek tr .-  
W ir tsch .  37 (1038) S. 123/27*. A u sfü h ru n g  de r  T u rb in e  und  
K esselan lage.  W ärm escha l tb i ld .  W erk s to f fe  fü r  die Kessel 
u n d  R o h r le i tu n g en  und  ihre  P rü fu n g .  E r fah ru n g e n  beim 
B au  d e r  Anlage.

B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  m i t  d e r  K r ä m e r - M ü h l e n 
f e u e r u n g  a u f  S t e i n k o h l e n g r u b e n .  V on Spru th .  G lü c k 
auf 74 (1938) S. 193/203*. G ru n d la g en  d e r  M üh len feu e ru n g .  
B esch re ib u n g  de r  auf S te in k o h le n g ru b en  e rr ich te ten  ode r  
g ep lan ten  Anlagen. B e tr ie b se rfah ru n g en  ü b e r  den Sch läg e r 
verschle iß ,  M ah lkosten ,  Schlackenansätze ,  B ese it igung  u n d  
V e rw e r tu n g  d e r  Asche. V orte ile  u n d  N achte i le  d e r  M ü h le n 
feueru n g .

D e r  E i n f l u ß  d e s  W a s s e r g e h a l t e s  d e r  K o h l e  
a u f  d e n  U n t e r f e u e r u n g s v e r b r a u c h .  Von D ubo is .  G as-  
if. W asse rfach  81 (1938) S. 148/51. A b h ä n g ig k e i t  des M e h r 
v e rb rau c h s  von  dem  B e h e iz u n g sw irk u n g sg ra d  des O fens,  
d e r  se inersei ts  in d e r  G ew äh r le is tu n g sz if fe r  fü r  die U n te r 
f e u e ru n g  en th a l ten  ist.

T e c h n i s c h e  N e u e r u n g e n  d e r  W ä r m e  - u n d  K r a f t 
w i r t s c h a f t  a u f  d e r  L e i p z i g e r  M e s s e .  V on P re sse r  und  
T ern es .  T echn .  Mitt. H a u s  d. T echn .  31 (1938) S. 96/103*. 
K urze  K ennze ich n u n g  b e m e rk e n s w e r te r  A u sfü h ru n g en  von 
F e u e ru n g en ,  D am pfkesse ln ,  D a m p fk ra f tm asch in en ,  G a s 
m o to ren ,  W ech se lm o to ren ,  K om p resso ren ,  P u m p e n ,  V o r 
w ä rm ern ,  M e ß g e rä ten  u nd  sons tigen  Z ubehör te i len .

D r u c k r e g e l v e n t i l e  f ü r  D a m p f  u n d  W a s s e r .  W on 
Schaum ann .  Z. VDI 82 (1938) S. 251/57*. A n w e n d u n g s 
g eb ie te .  A n fo rd e ru n g en  an W e rk s to f f ,  B auart  und  A us
fü h ru n g  sow ie  an R egelg en au ig k e i t ,  R e g e lg e sch w in d ig k e i t  
u n d  E insatzbere itschaf t .

Elektrotechnik.
N i e d e r s p a n n u n g s v e r t e i l a n l a g e n  i n  B e r g 

w e r k e n ,  I n d u s t r i e a n l a g e n  u n d  c h e m i s c h e n  B e 
t r i e b e n .  V on S to rm anns .  Z. VDI 82 (1938) S. 245/50*. 
Ü berblick  ü b e r  die h eu tig en  B au fo rm en ,  die in den  letz ten  
J a h re n  durch  e inheitl iche B auvorschrif ten  u n d  V e r w e n d u n g  
n e u e r  W erk s to f fe  eine b e m e rk e n s w e r te  W ei te re n tw ic k lu n g  
e r fah ren  haben .  Die g ru n d leg e n d en  U n te rsu c h u n g e n  fü r  die 
A u sfü h ru n g  s c h lag w e t te rg e sc h ü tz te r  V erte i lan lagen .

Hüttenwesen.
A u s  d e r  T ä t i g k e i t  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  

H ü t t e n l e u t e  i m J a h r e  1937. Stahl u. Eisen 58 (1937/38) 
S. 181/202. M itg l ie d e rb e w e g u n g .  R echensch af tsb e r ich te  der 
v e rsch ied en en  A usschüsse  ü b e r  die ge le is te te  Fach arb e i t .  
T ä t ig k e i t  d e r  Z w e ig v e re in e  und  des K aiser-W ilhe lm - 
Inst i tu ts  f ü r  E isen fo rschung .  Z u sa m m e n arb e it  mit  den  Be
h ö rd e n  und  v e rw an d te n  F achvere inen .  L ite rar ische  T ä t ig 
keit. B erufs-  u n d  A u sb ild u n g sfrag en .

Chemische Technologie .
E l e k t r i s c h e  V e r k o k u n g .  V on T h a u .  G lü c k au f  74 

(1938) S. 205/06. G ru n d la g en  u n d  A ussich ten  des von 
S tevens v o rg e sch lag en en  V erfah rens .

E l e k t r i s c h e  V e r k o k u n g  d e r  S t e i n k o h l e  n a c h  
d e m  V e r f a h r e n  v o n  H.  S t e v e n s .  V on G ra h n .  Kohle  
u. E rz  35 (1938) Sp. 53/58*. B esc h re ib u n g  de r  von d e r  
D e tro i t -E d iso n -C o .  e rr ich te ten  A nlage  u n d  ih rer  A rb e i ts 
weise. Vorte ile  des V erfahrens .

C a r b o n i s a t i o n  o f  t y p i c a l  b i t u m i n o u s  c o a l s .  Von 
W arre n .  Ind. E n g n g .  C hem . 30 (1938) S. 136/41*. U n te r 
s u c h u n g e n  ü b e r  den  Einfluß  de r  E rh i tz u n g s -G e sc h w in d ig 
k e i t  u n d  d e r  E n d te m p e ra tu r  auf  die A u sb eu te  an  K oks,  
T e e r  u n d  G as  u n d  d e ren  B eschaffenheit  bei v e rsch iedenen  
K ohlen . F o lg e ru n g e n  ü b e r  d en  A blauf des V e r k o k u n g s 
v o rg a n g es .  Schrif t tum .

A n t h r a c i t e  b l e n d s .  V on  Lane und  C o b b .  C olliery  
G u a rd .  156 (1938) S. 299/301*. V e rsuche  ü b e r  den Einfluß 
d es  M ischens z w e ie r  v e rsc h ie d en a r t ig e r  K ohlen auf die 
E igen sch a f ten  des Kokses .  G ru n d la g en  und  A u sfü h ru n g  der  
U n te rsu c h u n g en .  Die B ed eu tu n g  ve rsch ied en e r  V e r k o k u n g s 
t e m p e ra tu re n  für  K oksb esch a ffen h e i t  de r  u n g e m isc h ten  
K ohlen . (Forts ,  f.)

O i l  f r o m  c o a l .  Collie ry  G u a rd .  156 (1938) S. 307/09. 
A u szu g  aus dem  B erich t  des F a lm o u th -A u ssc h u sse s  über 
a llgem e ine  F ra g e n  d e r  G e w in n u n g  von  Öl aus K ohle  sow ie  
d ie k en n ze ich n e n d en  G ru n d la g en  u n d  die E rg eb n isse  de r  
v e rsch ied en en  V erfah ren .  (Forts ,  f.)

Ü b e r  d e n  E i n f l u ß  d e s  D e s t i l l a t i o n s d r u c k e s  
a u f  M e n g e  u n d  G ü t e  v o n  D i e s e l k r a f t s t o f f e n  a u s

B r a u n k o h l e n t e e r .  V on  H e inze .  B ra u n k o h le  37 (1938) 
S. 129/35*. D e c k u n g  des d e u ts ch e n  K raf ts to f fbedarfs .  
C h em isch e  A u fa rb e i tu n g  von  B ra u n k o h le n sc h w e l te e r .  
D u rc h fü h ru n g  d e r  D ru ck d es t i l la t io n .

U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  A b h ä n g i g k e i t  d e s  
B r i k e t t i e r u n g s v e r h a l t e n s  v o n  R o h b r a u n k o h l e  v o n  
i h r e r  K o l l o i d s t r u k t u r .  V on A g d e  u n d  V e tte r .  B raun 
k o h le  37 (1938). S. 134/38*. Z e i t l ich e r  E n tw ässe ru n g sv e r la u f  
de r  U n te rsu c h u n g sk o h len .  D e u tu n g  d e r  M eß e rg eb n is s e .

D i e  t e c h n i s c h e n  M e ß - ,  K o n t r o l l -  u n d  R e g e l 
g e r ä t e  a u f  d e r  A c h e m a  1937. V on  G m elin g .  C hem. 
F a b r ik  11 (1938) S. 109/19*. E in te i lu n g  d e r  G e rä te .  Über
blick ü b e r  die auf de r  A ch em a  1937 g e z e ig te n  N eu e ru n g en .

G ese tz g eb u n g  und Verwaltung.

D i e  B e h a n d l u n g  i n d u s t r i e l l e r  E i n w i r k u n g e n  
i n  d e r  n e u e n  R e c h t s p r e c h u n g  d e s  R e i c h s g e r i c h t s .  
V on Eiser. Z. A k a d e m .  D tsch . R ech t  .5 (1938) S. 112/16. 
G ru n d sä tz l ich es .  D ie  A u s w i rk u n g e n  d e r  n e u e n  Recht
sp rech u n g .  M e ß tec h n isc h e  E r fa s su n g  d e r  »Ortsüblichkeit« .

Wirtschaft und Statistik.

D e r  K o h l e n b e r g b a u  D e u t s c h l a n d s  i m J a h r e  
1937. G lü c k au f  74 (1938) S. 203/05. E n tw ic k lu n g  in den 
J a h re n  1932—1937. M on a t l ich e  F ö r d e r u n g .  G e w in n u n g s 
e rg eb n isse  d e r  e inze lnen  B e rg b a u b e z i rk e .  B elegschafts 
e n tw ick lung .

C o a l  w i d e n s  o b j e c t i v e s  i n  d r i v e  o n  t h e  
e c o n o m i c  f r o n t .  C oa l  A g e  43 (1938) H . 2, S. 34/39*. 
V e rg le ich en d e  s ta tis t ische  Ü bers ich t  ü b e r  die Entw ick lung  
d e r  F ö r d e r u n g  u n d  des  A b sa tz e s  von  S te in k o h le  in den 
V ere in ig ten  S taa ten  im J a h re  1937 u n d  die Ante ile  der 
v e rsch ied en en  V e rb rau c h e r .  R ü c k b lick  au f  d ie  fü r  den 
K o h le n b e rg b a u  b e d e u tsa m e n  E re ig n isse  d es  v e rgangenen  
Jah res .

Ü b e r  d e n  B e r g b a u  i n  G r i e c h e n l a n d .  Von 
S ch lit te rm ann .  B erg- u. h ü t te n m .  M h. 86 (1938) S. 16/20*. 
Ü bers ich t  ü b e r  die E r z e u g u n g  des g r iec h isc h en  Bergbaus 
in den  Ja h re n  1926—1937. D ie  w ic h tig s te n  g e w onnenen  
M inera l ien  s ind  M a g n e s i t ,  S chw efe lk ies ,  N ickel- ,  Blei- und 
Z in k e rz e  u n d  Bauxit .

W o r l d  g o l d  p r o d u c t i o n  c o s t s .  P a r t i ,  T h e  
A m e r i c a s .  V on  C ro s to n .  Min. & M e ta l lu rg y  19 (1938) 
S. 93/97. E r z e u g u n g  u n d  K os ten  des G o ld b e r g b a u s  in den 
V e re in ig ten  S taa ten ,  in K a n ad a  so w ie  in M it te l-  u n d  Süd
a m erika .

Verkehrs- und V erladew esen.
D i e  E i s e n b a h n e n  d e r  E r d e .  Von K üchler .  Arch. 

E isenbahnw es.  1938, H. 2, S. 265 /80 .  G e sa m tlä n g e  d e r  auf 
d e r  E r d e  fe s tg es te l l te n  E isen b ah n en .  Überb lick  ü b e r  die 
E isenbahnen  d e r  ve rsch iedenen  L ände r .  V e rh ä l tn is  der  
L änge  in km zu d e r  F lä c h e n g rö ß e  u n d  B evölkerungszah l  
d e r  Länder.

D i e  B i n n e n s c h i f f a h r t  i m J a h r e  1936. Von Schlier. 
Arch. E isenbahnw es.  1938, H. 2, S. 3 2 1 /3 6 .  E n tw ick lung  
d e r  w ich tigs ten  G ü te rg ru p p e n .  Die rhe in isch-w estfä l ische  
B innensch if fah rt  nach den  v e rsch iedenen  V e rk eh rs r ich tu n 
gen. E n tw ic k lu n g  d e r  B in n en sch if fah r t  in Berlin ,  H am 
b u r g  u n d  Stettin.

Ausstellungs- und Unterrichtswesen.

C e n t e n a i r e  d e  l ’ É c o l e  d e s  M i n e s  d e  L i è g e .  Rev. 
Univ.  M ines  81 (1938) S. 49/268*. S o n d e rh e f t  zu r  H unde r t -  
jah rfe ie r  d e r  École des M ines an d e r  U n iv e rs i tä t  Lüttich. 
Die H o c h sc h u h n s t i tu te ,  ihre  E in r ich tu n g en  u n d  Aufgaben. 
D e r  A u sb au  de r  H ochschu le .  D er  V e r lau f  d e r  Fest- 
V eransta ltungen.

p e r s ö n l i c h e s .
Die n achgesuch te  E n t la s su n g  ist e r te i l t  w o r d e n :
d em  B erg asse sso r  S i e g m u n d ,
dem  B erg asse sso r  H an s  E r n s t  F a b i a n ,
dem  B erg asse sso r  J a n u s .

Gestorben:

am 9. M ärz  in Aachen d e r  B e rg w e rk s d i re k to r  i R Paul 
T r e u t i e r ,  f rü h e re s  s te l lv e r t re ten d e s  V o rs tan d sm itg l ied  
des E sch w e ile r  B e rg w e rk s -V e re in s ,  im Alter von  79 Ja h re n


