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Erfahrungen mit Rinnenförderern und einem neuartigen Gleitgefäßförderer 
beim Abbau geringmächtiger Flöze.

V on Dr.-Ing .  F. L a n g e c k e r ,  H a u sh a m  (O b erb ay e rn ) .

D a s  o b e r b a y e r i s c h e  P e c h k o h l e n g e b i e t  i s t  d u r c h  

d a s  V o r h a n d e n s e i n  g e r i n g m ä c h t i g e r  F l ö z e  in d e r  o b e r -  

o l ig o z ä n e n  M o l a s s e  g e k e n n z e i c h n e t ,  d ie  d u r c h  d ie  

A l p e n f a l t u n g  z u  s c h m a l e n ,  t i e f e n  M u l d e n  z u s a m m e n 

g e s c h o b e n  w o r d e n  s i n d .  D ie  F l ö z a r m u t  d i e s e s  

t e r t i ä r e n  K o h l e n v o r k o m m e n s  u n d  d ie  s c h w a c h e n  F l ö z 

m ä c h t ig k e i te n ,  d ie  g e w ö h n l i c h  z w i s c h e n  0 ,4  u n d  0 ,8  m  

sc h w a n k e n ,  v e r l a n g e n  h i e r  e in e  w e i t a u s  s t ä r k e r e  B e 
s c h r ä n k u n g  a l l e r  A r b e i t e n ,  d ie  n i c h t  d e r  e ig e n t l i c h e n  

K o h l e n g e w in n u n g  d i e n e n ,  a l s  in ä n d e r n  B e r g b a u 

g e b ie te n  m i t  z a h l r e i c h e n  u n d  m ä c h t i g e m  F l ö z e n .

D a h e r  i s t  m a n  a u f  d e r  d e r  O b e r b a y e r i s c h e n  A G .  

f ü r  K o h l e n b e r g b a u  in  M ü n c h e n  g e h ö r e n d e n  G r u b e  

H a u s h a m  b e s t r e b t  g e w e s e n ,  b e i  A u s -  u n d  V o r 

r i c h t u n g s a r b e i t e n  o h n e  S t a p e l s c h ä c h t e ,  T e i l s o h l e n  u n d  

Q u e r s c h l ä g e  a u s z u k o m m e n  u n d  d ie  A b b a u e  a l s  l a n g e  
S t r e b e n  z w i s c h e n  d e n  W e t t e r -  u n d  H a u p t s o h l e n  a n 

z u le g e n .  A u f  d i e s e  W e i s e  h a t  m a n  in d e n  l e t z t e n  

J a h r e n  be i  m i t t e l s t e i l e m  E i n f a l l e n  B a u f e l d e r  b i s  zu  

2 0 0  m  s e i g e r e r  B a u h ö h e  in  e i n e r  S c h r ä g f r o n t  f e l d w ä r t s  

a u f g e r o l l t  u n d  a b g e b a u t ,  w o b e i  s ic h  S t r e b l ä n g e n  b is  

zu  5 0 0  m  e r g e b e n  h a b e n .  A u c h  in  f l a c h e r  L a g e r u n g  

s in d  S t r e b e n  m i t  L ä n g e n  z w i s c h e n  2 0 0  u n d  5 0 0  m  

e i n g e r i c h t e t w o r d e n , o h n e  d a ß  b e s o n d e r e  A u f f a h r u n g e n  

im  G e s t e in  n o t w e n d i g  w a r e n .

Die Z u s a m m e n f a s s u n g  m e h r e r e r  K l e in b e t r i e b e  zu  

lan g e n  S t r e b e n  h a t  in  H a u s h a m  z u n ä c h s t  in  d e r  

f lachen  L a g e r u n g  z u r  E i n f ü h r u n g  d e s  S t r e b b r u c h b a u s  

g e f ü h r t ,  w o r a u f  s p ä t e r  a u c h  b e i  m i t t e l s t e i l e m  E i n 

fa l len  G r o ß b e t r i e b e  a l s  S c h r ä g f r o n t b a u e  m i t  d e r  

g le ich en  V e r s a t z a r t  e i n g e r i c h t e t  w o r d e n  s i n d .  D a b e i  

h a b e n  d ie  g u t e n  G e b i r g s v e r h ä l t n i s s e  d ie  S c h a f f u n g  

l e i s t u n g s f ä h i g e r  B e t r i e b s p u n k t e  b e s o n d e r s  u n t e r s t ü t z t .  

Von a u s s c h l a g g e b e n d e r  B e d e u t u n g  f ü r  d ie  A n l a g e  v o n  

G r o ß b e t r i e b e n  in d e n  g e r i n g m ä c h t i g e n  F l ö z e n  i s t  j e 

doch  d ie  A r t  d e r  S t r e b f ö r d e r m i t t e l  s e l b s t  g e w e s e n .

Strebfördermittel.

U m  d ie  K o h l e n h a u e r  m ö g l i c h s t  w e i t g e h e n d  v o n  

d e r  g e r a d e  in  d ü n n e n  F l ö z e n  s e h r  m ü h s e l i g e n  u n d  

z e i t r a u b e n d e n  A r b e i t  d e s  B e l a d e n s  i r g e n d e i n e s  S t r e b 

f ö r d e r m i t t e l s  zu  e n t l a s t e n ,  h a t  m a n  z u n ä c h s t  n a c h  d e m  

K o h le n s to ß  h in  o f f e n e  R i n n e n  f ü r  d ie  F ö r d e r u n g  im  

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

S to ß e s  d ie  K o h l e  v o n  s e l b s t  a m  L i e g e n d e n  in d ie  

R in n en  g l e i t e n  k o n n t e .  D a b e i  h a t  s i c h  a l l e r d i n g s  g e z e i g t ,  

d a ß  s ich  t r o t z  V e r w e n d u n g  v o n  k l a p p b a r e n  B ü h n e n  

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

d e r  K o h le  im  S t r e b  u n d  e i n e  h i n r e i c h e n d e  S i c h e r h e i t  

d e r  S t r e b b e l e g s c h a f t ,  b e s o n d e r s  b e i  g r ö ß e r e r  F ö r d e 

ru n g ,  n i c h t  e r z i e l e n  u n d  e in e  s t a r k e  K o h l e n s t a u b 

b i ld u n g  n i c h t  v e r m e i d e n  l i e ß .

D a  a u s  d i e s e n  G r ü n d e n  m i t  e in f a c h e n  H a l b m u l d e n 

r u t s c h e n  im  S c h r ä g f r o n t b a u  b e i  z u n e h m e n d e n  S t r e b 
l ä n g e n  u n d  F ö r d e r m e n g e n  n i c h t  m e h r  d a s  A u s l a n g e n  

g e f u n d e n  w e r d e n  k o n n t e ,  h a t  m a n  s c h l i e ß l i c h  a ls  

S t r e b f ö r d e r m i t t e l  R i n n e n f ö r d e r e r  e in g e s e t z t ,  d ie  d u r c h  
d ie  n a c h  d e r  A b b a u f r o n t  h in  o f f e n e  W i n k e l r i n n e  d ie  

S c h a u f e l a r b e i t  d e r  K o h l e n h a u e r  n a h e z u  g a n z  in  W e g 

f a l l  b r i n g e n  u n d  a u ß e r d e m  m i t  H i l f e  d e r  S t a u s c h e i b e n 

k e t t e  e in e  f l i e ß e n d e  A b w ä r t s f ö r d e r u n g  d e r  K o h le  in 

s c h o n e n d s t e r  W e i s e  u n d  o h n e  j e d e  S t a u b e n t w i c k l u n g  
g e s t a t t e n .

A u f  d i e s e  W e i s e  i s t  e s  m ö g l i c h  g e w e s e n ,  in H a u s 
h a m  z. B. in  m i t t e l s t e i l e r  L a g e r u n g  a u s  e in e m  4 8 0  m  

l a n g e n  S c h r ä g f r o n t b a u  im  0 , 5 —0 ,6  m  m ä c h t i g e n  F l ö z  4 

e in e  T a g e s f ö r d e r u n g  v o n  1 0 0 0  t  K o h le  z u  e r r e i c h e n  

u n d  d i e s e  L e i s t u n g  m e h r e r e  J a h r e  h i n d u r c h  a u f  

g l e i c h e r  H ö h e  z u  h a l t e n .  Ü b e r  d ie  E n t w i c k l u n g  u n d  

B e t r i e b s w e i s e  s o l c h e r  R i n n e n f ö r d e r e r  a u f  d e r  G r u b e  
H a u s h a m ,  d ie  s ic h  a l s  ä u ß e r s t  b e t r i e b s s i c h e r  u n d  v e r 

s c h l e i ß f e s t  e r w i e s e n  h a b e n ,  i s t  a n  d i e s e r  S t e l l e  b e r e i t s  

b e r i c h t e t  w o r d e n 1.
Bei  e i n e m  F l ö z e i n f a l l e n  v o n  m e h r  a l s  2 5 °  u n d  

b e i  s c h r ä g g e s t e l l t e m  S t o ß  g l e i t e t  d ie  K o h le  a l s o  a m  

L ie g e n d e n  v o n  s e l b s t  in  d ie  W i n k e l r i n n e n ,  s o  d a ß  m a n  

b e i  V e r w e n d u n g  v o n  R i n n e n f ö r d e r e r n  im  S c h r ä g f r o n t 

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

f ö r d e r m i t t e l  s p r e c h e n  k a n n ,  d a s  n a t ü r l i c h  e in e  

m e r k l i c h e  S t e i g e r u n g  d e r  H a c k e n l e i s t u n g  s o w ie  d e r  

G e s a m t l e i s t u n g  im  S t r e b  z u r  F o l g e  h a t .

A u c h  b e i  e i n e m  g e r i n g e m  E i n f a l l e n  a l s  2 5 °  b e 

s t e h e n  f ü r  d ie  K o h l e n h a u e r  d ie  V o r t e i l e  d e r  n a c h  d e m  

S t o ß  h in  o f f e n e n  W i n k e l r i n n e  n o c h  z u m  T e i l ,  w e i l  s ie  

d ie  g e w o n n e n e  K o h l e  z u m  L a d e n  n i c h t  a n z u h e b e n  

s o n d e r n  in  d ie  W i n k e l r i n n e n  n u r  h i n ü b e r z u s c h i e b e n  

b r a u c h e n ,  l n  H a u s h a m  f ö r d e r t  z . B .  e in e  1 8 0 m  l a n g e  

R i n n e n f ö r d e r a n l a g e  in  e in e m  A b b a u f e l d  z w i s c h e n  1 5 °  

u n d  2 5 °  E in f a l l e n  e i n w a n d f r e i  u n d  b i e t e t  d u r c h  

d ie  R i n n e n f o r m  a m  S t o ß  b e i  d e r  S t r e b f ö r d e r u n g  

m a n c h e  E r l e i c h t e r u n g e n .  D a  u n t e r  2 5 °  E in f a l l e n  d ie  

im  F ö r d e r e r  b e f in d l i c h e  K o h le  n i c h t  m e h r  g e s t a u t  

o d e r  a b g e b r e m s t ,  s o n d e r n  v ie l  e h e r  w e i t e r g e k r a t z t  

w e r d e n  m u ß ,  w i r d  in d i e s e m  F a l l  e in e  S t a u s c h e i b e n 

k e t t e  m i t  e in e m  g r o ß e m  M e t e r g e w i c h t  ( 7  k g / m )  a ls  

s o n s t  ü b l ic h  v e r w e n d e t ,  s o  d a ß  sie ,  t i e f  im  F ö r d e r g u t  

l i e g e n d ,  w ie  e in  K r a t z b a n d  w i r k t .  Ü b r i g e n s  k ö n n e n  

a u c h  v e r z i n k t e  F ö r d e r r i n n e n  d a s  G l e i t e n  d e r  K o h l e  

b e i  g e r i n g e r m  E i n f a l l e n  e r l e i c h t e r n .
U m  a u c h  b e i  e i n e m  E i n f a l l e n  u n t e r  1 5 °  in g e r i n g 

m ä c h t i g e n  F l ö z e n  d e n  A r b e i t s a u f w a n d  f ü r  d a s  B e la d e n  

e i n e s  S t r e b f ö r d e r m i t t e l s  e i n z u s c h r ä n k e n ,  h a t  m a n  

s c h l i e ß l i c h  a u f  d e r  G r u b e  H a u s h a m  F l ü g e l f l a c h 

1 G lü c k a u f  71 (1935) S . 475 u n d  72  (1936) S . 493.



fö rdere r  ve rw en d e t1. Die wegen der Form  der Flügel 
verbreiterte  W inkelrinne dieses Förderm itte ls  nimmt, 
wenn sie z. B. unm itte lbar  nach dem Umlegen nabe 
am Kohlenstoß liegt, einen großen  Teil der  anfallen 
den Kohle schon bei der  G ew innungsarbe it  auf und 
erm öglicht infolge ihrer sehr geringen Bauhöhe das 
Hinüberschieben und -kratzen der Kohle am Liegen
den, so daß eigentliche Schaufelarbeit nur in geringem 
Um fang  geleistet zu werden braucht. Der F lügelflach
fö rdere r  hat allerdings die Nachteile, daß für die mit 
Rücksicht auf die sich breit bauenden Flügel getrenn t 
verlegten Rückführungsrinnen ein zweites Feld im 
Abbau offen s tehen muß und  beim Auftreten von 
kurzen steilen Wellen im Liegenden einzelne Rinnen 
zum Ausgleich der Gefälleunterschiede einen U n te r 
bau erfordern , dam it die F lügelkette sich nicht ab 
hebt und überhaupt fördern  kann, w odurch  ande re r 
seits der Vorteil der  niedrigen Rinne w ieder ver 
lorengeht.

Die E rfah rungen  in H ausham  haben gezeigt, daß 
die nach dem Kohlenstoß hin offene W inkelrinne für 
den Kohlenhauer, besonders in dünnen Flözen, eine 
wesentliche Ladehilfe bedeutet und  in den angege
benen A usführungen als ein in jeder Hinsicht s treb 
reifes Förderm itte l  anzusehen ist.

Die F örderbedingungen  in dünnen Flözen liegen 
allerdings ganz anders, wenn g roße  Abbaufronten 
nicht mehr in gleicher Neigung, Richtung und Länge 
w eitergeführt w erden können, sondern  infolge be
sonderer  Lagerungsverhältn isse in diesen drei Punkten 
s tändig  V eränderungen unterw orfen  sind.

Abb. 1. U nverr i tz tes  Baufeld des F lözes 4 
im östlichen W annensch luß .

Abb. 1 g ib t das unverritz te Baufeld des östlichen 
W annenschlusses  der  H ausham er  Kohlenmulde beim 
heutigen Stande der  Abbaufronten im Flöz 4 am Nord- 
und  Südflügel wieder. W ährend  auf der 720-m-Sohle 
nu r  auf 2200 m Länge Kohle ansteht, be träg t  auf 
der 520-m-Sohle die K ohlenerstreckung noch 5500m . 
Die Streblänge der  beiden Abbaufronten  am Nord- 
bzw. Südflügel be träg t  500 bzw. 600 m, w ährend  in 
der  M uldenachse eine flache Bauhöhe von 1600 m 
vorhanden  ist. A ußerdem  fällt das Flöz 4 auf der 
720-m-Sohle infolge des flachen W annenschlusses 
mit 5 - 6 ° ,  auf der  520-m-Sohle dagegen wechselnd 
mit 25, 12 und 25° ein. W ürde  man also den Verhieb 
der  augenblicklich vorhandenen 2 A bbaufronten  wie 
b isher streichend w eiterführen, so m üßte  man die 
Streben entsprechend der Ausbildung des W a n n en 
schlusses dauernd  schwenken, wobei sich die S treb 
länge laufend verg rößern  würde, was sich schon 
wegen der  geringen Flözmächtigkeit nicht durchführen

1 Z .  B e rg - ,  H ü t t . -  u n d  S a l . - W e s .  85 (1937) S. 18.

ließe. Ein F o rtfüh ren  der  S treben mit gleichbleibender 
Länge dagegen u n te r  daue rndem  Schwenken der 
A bbaufront ist ebenfalls  nicht möglich, weil sich 
dadurch fallende K opfstrecken, die man spä ter  als 
Abbaustrecken beim Abbau der  nächst  höhern  Abbau
felder nicht verwenden könnte , ergeben würden. 
Einer allmählichen S trebver längerung  und  einer 
s tändigen S trebschw enkung s teh t schließlich noch die 
Ausbildung des H angenden  und  L iegenden von Flöz 4 
im W annenschluß  h indernd  im W ege. Denn durch 
die Bildung des W annensch lusses  sind die Gebirgs- 
schichten und die Kohle in kleine, unregelm äßige 
Falten und W ellen ge leg t w orden , die die Förderung 
im Streb bei der  ger ingen  M ächtigkeit dera rt  e r 
schweren, daß sich die üblichen Förderm itte l,  wie 
Schüttelrutsche, G um m iband , S tegke tten fö rdere r  usw., 
nicht mit E rfo lg  anw enden lassen.

G eh t man von der  Ü berlegung aus, daß  der  Form 
des W annensch lusses  am ehesten  eine fächerförmige 
G esta ltung  der  Abbaufelder  en tsp rich t und daß eine 
nach dem K ohlenstoß hin offene, mit einem geeigneten 
Fördere lem en t versehene W inkelr inne , die sich allen 
Wellen des Liegenden w eitgehend  anschmiegt und 
gleichzeitig das gegebene Flözeinfallen  als Ladehilfe 
ausnützen läßt, als S treb fö rderm itte l  Vorteile ver
spricht, so ge lang t man zum schwebenden Verhieb.

Da sich bei diesem w eder  ein R innenförderer  mit 
Stauscheiben noch ein F lüge lfach fö rde re r  verwenden 
läßt, h a t  fü r  die auf der  G rube  H au sh a m  vorhandenen 
Verhältnisse und die gep lan te  Bauweise die Gewerk
schaft E isenhütte  W estfa l ia  in Lünen ein neues Streb
förderm itte l,  den G l e i t g e f ä ß f ö r d e r e r ,  entwickelt. 
F ü r  diese F ördere in r ich tung  m uß der  schwebende 
Streb in dem fraglichen Abbaufeld  durch eine um 
einige M eter  vorauseilende M ittelstrecke in zwei etwa 
gleichlange A bbauflügel 1 und  2 un te rte i l t  werden 
und  an den bes tehenden  W e tte rw e g  des zuletzt 
gebauten  F lözabschnittes Anschluß erha lten  (Abb. 2). 
Eine neu m itgeführte  W e tte rs trecke  an einem der 
beiden A bbauflügel d ien t zunächst als W ette rzu fuhr 
strecke und  bildet fü r  das nächstfo lgende Baufeld 
spä te r  die W ette rausz iehs trecke .  Aus der  fächer
förm igen E inte ilung des W annensch lusses  erg ib t sich, 
daß die beiden Abbauflügel im V erlauf des Verhiebes 
allmählich länger  w erden  und  gegene inande r  auf die 
Mittelstrecke fördern , die ih rerse its  als Sammelförder-

bei schw ebendem  Verhieb.
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strecke dient, dazu en tsp rechend  eingerichtet sein muß 
und schließlich zu r  Ladestelle auf  der  H aup tsoh le  ab 
fördert.

ln dieser W eise  ist seit kurzem  auf der  G rube 
H ausham  ein schwebender S treb ange leg t und  mit dem 
ersten G le i tge fäß fö rdere r  au sg erü s te t  worden.

Der Westfalia-Gleitgefäßförderer.

Ein G le i tge fäß fö rdere r  bes teh t aus fo lgenden 
Teilen: 1. de r  Antriebstelle mit der Überleitbrücke, 
2. den Förderr innen , 3. den G le itgefäßen ,  4. den 
Schleppseilen und  den Schleppketten, 5. den Umkehr- 
und Leitrollen.

Die A n t r i e b s t e l l e ,  die zwei annähernd  gle ich 
lange Abbauflügel zu bedienen ha t und  zu diesem 
Zweck in der  e rw ähn ten  M ittelstrecke au fges te llt  wird, 
t räg t  auf einem aus U-Eisen angefertig ten  Gestell den 
Motor, das Getriebe nebst K upplung, 2 T rom m eln  und 
die Überleitbrücke (Abb. 3).

Abb. 3. A ntr iebs te l le  in d e r  M it te ls trecke .

Der um steuerbare  P reß lu ftge radzahnm oto r,  g e 
liefert von der G ew erkschaft D üsterloh  in Bochum, mit 
20 PS Leistung und n =  1500/min, tre ib t über eine 
elastische Kupplung und  ein P räzis ionszahnradgetriebe  
die beiden fü r  eine Seilaufnahme von je 500 m be
messenen T rom m eln wechselweise an, w as dadurch 
erreicht wird, daß zwischen dem G etr iebe  u nd  den 
T rom m eln eine Schiebekupplung liegt und  zwischen 
den beiden Trom m eln selbst eine u m schaltbare  K lauen
kupplung angebracht ist, die mit H ilfe  eines Schalt
zylinders ein Verschieben der  Trom m elw elle  e rm ö g 
licht und je nach ih rer  S tel lung  die eine oder  die 
andere Trom m el e r faß t  und  festkuppelt,  w äh rend  die 
andere Trom m el als  Lostrom m el läuft. Jede T rom m el 
t räg t  eine leichtbewegliche Druckrolle  zur Erle ich 
te rung  des Aufspulens des auflau fenden  Schleppseiles. 
Die jeweilige Lostrom m el w ird  durch eine se lbst
tätige, durch einen P reß lu ftzy linder  ges teue rte  A blaß
bremse schwach abgebrem st,  dam it  das  Schleppseil 
gleichmäßig abläuft.

An dem in die V erhiebrichtung w eisenden G es te ll 
ende der  Antriebstelle ist auch die Überleitbrücke 
befestigt, die den G le i tgefäßen  das H inüberw echseln  
von einem Abbauflügel in den ändern  ermöglicht, 
wobei sich die E n tlee rung  d e r  G le i tgefäße  in die am 
Liegenden der  M ittelstrecke verleg te  Sam m elrutsche, 
die u n te r  de r  A ntriebstelle  h indu rch füh rt ,  vollzieht.

D er F uß  der  Antriebstelle ist mit Kufen versehen, 
dam it sie sich beim täglichen Umlegen d e r  F ö rd e r 
anlage leicht verschieben läßt.

Abb. 4. W inke lr inne  fü r  den  O le i tg e fäß fö rd e re r .

Die F ö r d e r r i n n e n  (Abb. 4) sind als W inkel
r innen mit einer Schenkellänge von 3 0 0 x 8 5 0  mm 
ausgeführt ,  so daß sie bei M ächtigkeiten von nur 
0,4 m gerade noch leicht eingebau t und  um gelegt 
w erden können. Die Blechstärke der 1500 m m  langen 
Rinnen be träg t  3 mm, das Stückgewicht 72 kg. Die 
Innenfläche der  R innengleitbahn ha t  zwei Schleiß
bahnen, auf  denen die G leitschuhe der  G efäße  gleiten. 
F e rn e r  haben die Rinnen, die mit nach abw ärts  
abgerundeten  Enden s tum pf ane inander  ges toßen  
w erden, S teckführungen  und  einfach zu handhabende 
R ingschlösser,  so daß die G leitgefäße die S toßstellen 
der  Rinnen leicht überfahren  können und  die fe s t 
verlegte  Rinnenbahn w ährend  des F ö rd e rn s  nicht 
ause inander  gefah ren  wird. Die dem  K ohlenstoß 
zugekehrte  Rinnenkante is t e tw as aufgebogen, so daß 
die G efäße  eine F ü h ru n g  haben und  bei g e ra d e 
verleg ter  Rinnenbahn nicht entgleisen  können.

Abb. 5. G le i tg e fäß  im A bbau.

Die G l e i t g e f ä ß e  (Abb. 5) bestehen aus zwei 
2000 mm langen  Seitenw änden aus 6 - 8  mm starkem  
Stahlblech, die sich je nach der  F lözm ächtigkeit auf 
325, 380 u nd  450 mm H öhe  verstellen lassen und  
4 mit Bolzen befestig te  g ehä r te te  G leitschuhe tragen , 
die auf  den e rw ähn ten  Schleißbahnen gleiten. Die 
Seitenw ände sind oben  an beiden Enden  durch  je eine 
Q uerbrücke s ta r r  m ite inander  verbunden , zwischen 
denen sich eine pendelnde Schleppklappe, die das  
G leitgefäß  abschließt, in F ü h ru n g sn u ten  d e r  Seiten 
f lanken hin- u nd  herbew egt.  Die G le i tgefäße  haben
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also keinen Boden. An der  Schleppklappe befindet 
sich eine Doppelklinke, die ihrerseits an der Schlepp
kette befestigt ist und sich je nach der  Förderrichtung 
abwechselnd an der  vo rdem  oder rückwärtigen Brücke 
des G leitgefäßes festhakt.

Als S c h l e p p s e i l e  werden drallarm e Drahtseile 
von 13 mm Dmr. aus blankem G u ß s tah ld rah t  in 
Seale-Machart, A usführung T ru lay -G H H , mit einer 
rechnerischen Bruchlast von 10000 kg verwendet. Die 
Schleppseile stellen die Verbindung zwischen den 
Trom meln und dem jeder Trom m el zunächstliegenden 
Gleitgefäß her, w ährend  die einzelnen Gleitgefäße 
untere inander durch S c h l e p p k e t t e n  verbunden 
werden. Zu diesem Zweck werden Steggliederketten, 
wie sie bei R innenförderern  üblich sind (aber ohne 
Stauscheiben), in je nach den gewünschten G efäß 
abständen fests tehenden Paßlängen verwendet.

An den beiden Enden der  Abbauflügel laufen die 
Schleppseile über je eine U m k e h r r o l l e  von 750m m  
Dmr., die so ausgebildet ist, daß sie auf dem 
Liegenden aufruhen und das Seil nicht aus der Rolle 
herausspringen kann. Die Umkehrrollen w erden mit 
Ketten an auf Strebe gestellte Holzstempel angehängt, 
so daß sie sich leicht umlegen lassen. Beiderseits der 
Antriebstelle wird im Streb je 1 L e i t r o l l e  am Aus
bau angebracht, damit das Auf- und  Abwickeln des 
Leerseiles ruhig und gleichmäßig vonsta tten  geht. 
E rw ähn t sei noch, daß im Streb längs der  Rinnen
bahn im Arbeitsfeld ein Signalseil gespann t wird, das 
von jeder beliebigen Stelle des Abbaus aus an der 
Antriebstelle Signale mit einer P reß lu ft lam pe zu 
geben gestattet .  W enn auch das Um steuern  des 
M otors und dam it die U mkehr des Seillaufs se lbst
tä tig  dadurch erfolgen, daß an jedem Schleppseil ein 
Knoten angebracht ist, der  beim Anschlag an einen 
Federzug den Umschalthebel des M otors  um steuert,  
so ist doch am Antrieb ein Mann zur Überwachung 
unbedingt erforderlich. Das Durchwechseln der  e in 
zelnen G leitgefäße und das Umschalten d e r  Schlepp
klappe erfo rdern  ebenfalls keine H andgriffe ,  weil 
auch diese Schaltvorgänge selbsttätig  ausgelöst 
werden.

Betriebsweise des Gleitgefäßförderers.

Zwischen den beiden Umkehrrollen, die an den 
Enden des schwebenden Strebs fes t  verankert sind, 
gleiten mehrere Gleitgefäße, die in gleichen Abständen 
von etwa 2 0 - 3 0  m auf eine Abbauflügellänge ver

teilt und, wie e rw ähnt,  durch die Schleppketten mit
e inander verbunden sind, vom Schleppseil gezogen auf 
der von den W inkelr innen gebildeten  F ö rderbahn  hin- 
und her (Abb. 6). Da sich das Schleppseil auf der 
Trommel in m ehreren  Lagen übere inander aufwickelt, 
schwankt die Seilgeschwindigkeit zwischen 0,7 und 
1,5 m/s, so daß  man im D urchschnitt  mit 1 m/s Seil
geschwindigkeit oder  Fahrgeschw ind igkeit  der Gefäße 
rechnen kann. Die an den beiden äußers ten  Gleit
gefäßen angeschlagenen Schleppseile laufen über die 
Umkehrrolle durch das  W anderho lzkas ten fe ld  zu den 
beiden Trom m eln.

Die G leitgefäße nehm en auf  de r  F a h r t  von dem 
einen A bbauflügelende zur  M ittelstrecke die von den 
K ohlenhauern auf  die R innenbahn  gebrachte Kohle 
mit und geben sie beim D urchfahren  der Überleit
brücke in die Sam m elrutsche ab. W enn  die entleerten 
G leitgefäße sodann gegen  das andere  Abbauflügel
ende w eiterfahren, gleiten sie mit freipendelnder 
Schleppklappe über  die inzwischen auf  dieser Flügel
seite auf die Rinnenbahn aufgegebene Kohle hinüber, 
bis sie nach U m steuerung  des M otors  mit fest
an liegender gesch lossener  Schleppklappe die Rück
fah rt zur Mittelstrecke an tre ten  und  von do r t  wieder 
in den ersten F lügel hineinfahren,. D ieser Vorgang 
w iederholt sich in u n u n te rb rochener  Folge, so daß 
bei der  g le ichm äßigen V erte ilung der  Gleitgefäße 
über einen Abbauflügel in gleichen Zeitabschnitten an 
der  Überleitbrücke Kohle auf  die Sammelrutsche ab
gegeben wird.

Abb. 7.

a A ntrieb, b G le itge fäße , c W inkelrinne, d  U m lenkrollen ,  
e  Leitrollen, f  W anderholzkasten , g  Schüttelrutsche.

Abb. 6. Z w eif lüge liger  A bbau  mit sch w eb en d em  V erh ieb  
u n d  F ö rd e ru n g  durch  Gle itgefäße .

Schem atische  D a rs te l lu n g  d e r  Schleppklappe  
u nd  ih rer  Scha ltung .

Die Überleitbrücke be tä tig t beim 
D urchgang  eines G le i tge fäßes  den Seiten
wechsel der  Schleppklappe am Gleitgefäß 
von selbst in fo lg en d e r  W eise  (Abb. 7). 
Beim D urchfahren  der  Überleitbrücke a 
s tö ß t die Achse der  Schleppklappe b an 
den Schwinghebel c d e r  Überleitbrücke, 
der sich um seine Achse d reh t  und dadurch 
den D aum en des Q uerhebe ls  d auf die 
Doppelklinke e d rück t u nd  diese von der 
Brücke /  des G le i tg e fä ß es  g  loshakt. Da
durch w ird  das G le i tgefäß  von der 
Schleppkette ge lö s t  u nd  bleibt so lange in 
der  Überleitbrücke s tehen ,  bis die Doppel
klinke mit der  Schleppklappe an der ändern 
Brücke des G le i tg e fä ß es  angesch lagen  hat. 
ln diesem Augenblick w ird  das  Gleitgefäß 
e r fa ß t  und  durch  die Schleppkette  in den
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gegenüberliegenden  A bbauflügel m itgenom m en. Die 
Schleppklappe befindet sich d ah e r  auf  der  F a h r t  zur 
Überleitbrücke s te ts  an der  rückw ärtigen  Brücke des 
Gleitgefäßes, liegt fes t  an und  schließt dieses dadurch 
so ab, daß die auf  d e r  R innenbahn  liegende Kohle 
weitergeschoben wird. Bei der  F a h r t  von der  Über
leitbrücke w eg w echselt  die Schleppklappe au f  die 
andere Brücke des G le i tgefäßes  über und  zieht es 
dann mit sich, wobei die Schleppklappe frei nach 
rückwärts pendeln kann u nd  so der  bereits  w ieder in 
die Rinnen geladene K ohlenvorrat,  ohne m itgenom m en 
zu werden, überfah ren  wird.

Das Um legen des G le i tge fäß fö rdere rs  in das 
nächste Feld  w ird  fo lgenderm aßen  durchgeführ t.  Z u 
nächst w erden alle G efäße  in einen A bbauflügel g e 
fahren u nd  von den Schleppketten gelöst.  D ann legt 
man die Schleppketten in das  nächste  F e ld  u nd  wickelt 
die Schleppseile auf  die T rom m eln  auf. H ie rau f  
werden die A nschlußrinnen  von d e r  Antriebstelle  
gelöst, w orau f  man mit dem U m legen der  Rinnen 
beginnen kann. Die G le i tgefäße  w erden  mit den 
Rinnen, auf denen sie ge rade  stehen, in das  neue Feld 
gebracht. Schließlich w ird  die Antriebstelle  selbst 
um ein Feld  vorgerückt,  u nd  wenn noch die U m kehr 
rollen um gehäng t sind, kann m an die Schleppseile 
wieder durchziehen, die Schleppketten an den G le i t 
gefäßen  befestigen und  dann mit de r  F ö rd e ru n g  e r 
neut beginnen.

Betriebserfahrungen und Betriebsergebnisse.

Schon am ersten  T age  nach dem Einsa tz  des 
G le i tge fäß fö rdere rs  im G rubenbetrieb  h a t  sich g e 
zeigt, daß das  neu geschaffene S trebförderm itte l  den 
gestel lten  A nforderungen  entspricht. Die W inkel
r innen schmiegen sich an das wellig ausgebildete 
Liegende g u t  an und bilden durch die V erbindung mit 
Hilfe der  Ringschlösser eine feste Bahn, auf de r  die 
G leitgefäße über  alle M ulden und Sättel ans tandslos  
hinwegrutschen.

D as ers te  Abbaufeld, in dem der  schwebende 
zweiflügelige Verhieb d u rchge füh rt  wird, h a t  mit einer 
F lügellänge von 70 m begonnen, so daß  ein S treb von 
2 x 7 0 =  140 m A nfangslänge in A ngriff  genom m en 
w orden ist. Bis zur vorgesehenen  Baugrenze bei 400 m 
v e rg rößer t  sich die S treblänge allmählich auf 400 m. 
U m  die gew ünschte F ö rd e ru n g  zu erzielen, kann man 
somit je nach der  S treblänge in einer oder in zwei 
Schichten kohlen.

Z unächst ist der  Betrieb mit 4 G le i tgefäßen  in 
gegenseitigen A bständen  von 20 m aufgenom m en 
w orden, spä ter  sollen noch 2 w eitere G efäße  zuge 
schaltet und der  A bstand auf  30 m e rh ö h t  w erden, 
so daß s te ts  alle vo rhandenen  G efäße  auf die je 
weilige F lügellänge g le ichm äßig  verte ilt  sind.

Die G leitgefäße e r fassen  auf  de r  F a h r t  zur M it te l 
strecke die auf  die W inkelr innen  gebrach te  Kohle
dank der  spurenden  W irkung  der  G leitschuhe g u t  und
ohne sie aus den Rinnen h e r 
auszudrängen , so daß  sie s te ts  
reichlich gefü ll t  zur Überleit
brücke gelangen. W ä h re n d  der 
F a h r t  t r i t t  kein Ecken der
G leitgefäße an den Rinnen
und kein Verklemmen am H a n 
genden ein. D as E ntleeren  an 
der  Überleitbrücke geschieht 
sehr  rasch und restlos . Bei

der  F a h r t  in den ändern  F lügel fahren  die G leitgefäße 
ans tandslos  über  die bereits  au f  der  Rinne befindliche 
Kohle, selbst über g rö ß ere  Stücke, ruhig  hinweg, so 
daß  auch bei der  Leerfahrt kein H erau sd rä n g en  des 
F ö rde rgu te s  eintritt ,  und  zu Beginn der  Rückfahrt 
schließen die Schleppklappen augenblicklich.

Die F ö rd e ru n g  mit G le itgefäßen  ver läu ft koh le 
schonend und vollkommen lau tlos ; selbst de r  K ohlen
hauer, an dem  gerade  ein G leitgefäß  vo rüberfäh rt ,  
verm ag nur  ein schwaches G eräusch  festzuste llen . 
T ro tz  der  geringen  M ächtigkeit zwischen 0,4 und  0,5 m 
m acht das Beladen der  Rinnenbahn den H aue rn  keine 
Schwierigkeiten mehr, weil sie die Kohle nur  auf  die 
ruhenden  W inkelrinnen, deren A ußenkante auf der 
Ladeseite knapp 50 mm über das  Liegende aufrag t,  
hinüberzuschieben brauchen ; mit zunehm endem  E in 
fallen w ird  sich diese Arbeit spä ter  noch viel leichter 
gestalten . Das Durchwechseln de r  G efäße  an der 
Überleitbrücke vollzieht sich ohne S törungen , ebenso 
der  d o r t  e in tretende W echsel der  Schleppklappe von 
einem G efäßende zum ändern. Auch die selbsttätige 
U m steuerung  des M otors  und  der T rom m eln  erfo lg t 
genau  und s törungsfre i,  so daß  bei einer durchschn it t 
lichen Seilgeschwindigkeit von 1 m /s  ein g le ichm äßiger 
F ö rd e rv o rg an g  erz iel t  wird. G rundbed ingung  für  
einen s tö rungsfre ien  Betrieb ist die gerad lin ige  Ver
legung  der  R innenbahnen, dam it  die G efäße  nicht 
entgleisen. Die wellige A usbildung des Liegenden 
bee influß t dagegen  den F ö rde rvo rgang  nicht, weil die 
G efäße  flache W ellen  g la t t  durchfahren.

U n te r  den b isherigen U m ständen  ge lan g t  in Ab
ständen  von 20 s ein G leitgefäß  mit 300 kg Kohle 
zum Entleeren , so daß  sich eine stündliche F ö rd e r 
le istung von 5 4 1 Kohle ergibt.

D er schwebende Streb w ird  als Strebbruchbau 
betrieben. Die Z im m erung  — H olzstem pel von 12 bis 
14 cm Dmr. mit Kopf holz, ohne Schalholz und Spitzen
verzug — s teh t im Streichen und  Fallen  in Abständen 
von 1,5 m. Die S icherung des Arbeits- und  R innen 
feldes übern im m t eine Reihe von H ar th o lz w an d e r 
kasten (Abb. 8), die in A bständen von 3 m gesetz t 
w erden. Die aus beiden A bbauflügeln g efö rder te  
Kohle wird an der  Überleitbrücke, die durch P re ß lu f t 
leuchten g u t  beleuchtet ist, auf eine Schüttelru tsche 
abgegeben, die die F ö rd e ru n g  zur Ladestelle auf  der 
720 m Sohle bringt,  wo sie in eiserne 1200-1-Wagen 
geladen  u nd  m it Druckluftlokom otiven zum 6500 m 
en tfe rn ten  H aup tschach t gebrach t wird. Die beim 
Vortrieb der  M ittelstrecke anfa llende Kohle wird mit 
der  Sam m elrutsche abgefö rdert ,  die Berge des N ach 
r isses w erden  in der  Nachtschicht beiderseits  der 
M ittelstrecke im Streb versetzt.

Die zu verhauende Feldbreite  be t räg t  1,5 m, so 
d aß  m an den G le i tge fäß fö rdere r  um diesen B etrag  
täglich  um legen muß, w as  bei der  angegebenen  Streb-

. d

a W inkelrinn e, b Q le itg e fä ß , c Sch lep p k ette , d  Leerseil.

A bb. 8. S t r e b b ru c h b a u  m it  O le i tg e fä ß fö rd e ru n g  bei sc h w e b e n d e m  V erh ieb .
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länge von 140 m e tw a 10—12 Schichten erfordert.  Die 
W inkelrinnen lassen sich sehr leicht lösen, w e ite r 
rücken und w ieder neu verlegen. Das Umsetzen der 
Antriebstelle macht in der geräumigen Mittelstrecke 
keine Schwierigkeiten, und auch das Umspülen der 
Schleppseile und das Aushängen und W ieder- 
anschlagen der Gleitgefäße gestalten sich einfach.

Nach den bisherigen Erfahrungen  arbeitet der 
G le itgefäßförderer  betriebssicher und ist für den 
Abbau des geringm ächtigen Flözes 4 mit welliger 
Liegendausbildung im W annenschluß als Strebförder- 
mittel sehr geeignet. Durch die w eitgehende A n
passungsfähigkeit  der W inkelrinnen an die Uneben 
heiten des Gebirges bietet diese ruhende Förderbahn  
mit m ehreren Gleitgefäßen bei schwebendem Verhieb 
dem Kohlenhauer die erw ähnten  günstigen Arbeits 
verhältnisse: Keine ermüdende Schaufelarbeit und 
geräuschloses Fördern  ohne jede Staubentwicklung. 
Ein Einfallen von 1 0 - 1 5 °  wird bei Verwendung eines 
G leitgefäßförderers  einem schwebendem Verhieb als 
merkliche Ladehilfe zustatten kommen. Auch in sicher- 
heitlicher H insicht sind Vorteile zu verzeichnen, weil 
die S trebbelegschaft nicht durch abrollende Stücke des 
F ördergu tes  und bei Seil- oder  Kettenrissen auch nicht 
durch abrutschende Teile gefährde t ist. Durch die 
Vorzüge dieses Förderm itte ls  hat sich die Hacken/- 
leistung im schwebenden Streb gegenüber den f rühem  
Verhiebarten mit ändern Förderm itte ln  bisher um 
rund 20 o/o erhöht.

Die Förderle is tung  hängt von der Motorstärke, 
und von der  Zahl der eingehängten Gleitgefäße ab 
und dürfte  sich auf 100 t/h  steigern lassen; die g e 
ringe T o tla s t  der gesam ten Förderan lage kom m t einer 
M ehrleistung sehr zustatten.

Über den Verschleiß an Rinnen und Gleitgefäßen 
sowie über die L ebensdauer der  Schleppseile liegen 
noch keine E rfah rungen  vor.

Der G le i tg e fäß fö rd ere r  läß t  sich als S trebförder 
mittel in geringm äch tigen  V orkom m en von Kohle und 
Erz, die einer F ö rd e ru n g  durch  Mulden, Sättel und 
sonstige im Liegenden au f tre tende  W ellen  Schwierig
keiten bereiten, mit V orteil  anw enden . A ußerdem  kann 
man ihn durch eine en tsp rechende  F ührung  der beiden 
T rom melseile auch einflügelig  verw enden , so daß man 
z. B. bei einer S tö rung  o d e r  bei einem Strebbruch in 
dem einen A bbauflügel im ändern  w eite rfö rdern  kann. 
Da der G le i tge fäß fö rdere r  von der  Verhieb- bzw. 
S toßrich tung  unabhäng ig  ist, läß t  e r  sich auch in 
Streben, in denen die im Flözeinfallen verlegten Streb
förderm itte l w egen  g e r in g e r  F lözm ächtigkeit oder 
welliger L agerung  nu r  un te r  g ro ß en  Schwierigkeiten 
arbeiten, einsetzen und wie fü r  einen einflügeligen 
Verhieb einrichten.

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

Beim Abbau dünner  Flöze haben sich auf der 
G rube H ausham  in flacher und  mittelsteiler  Lage
rung  vor allem jene S treb fö rderm itte l  bew ährt,  die 
infolge ihres R innenprofils  g ew isse rm aß en  als selbst
ladend oder ladefö rde rnd  und hinsichtlich Betriebs
sicherheit und Verschleiß  als strebre if  anzusprechen 
sind.

Ein neues S trebförderm itte l ,  das  von der  Gewerk
schaft E isenhütte  W estfa l ia  in Lünen vor kurzem 
geschaffen w orden  ist, w ird  beschrieben. Über seine 
Verwendbarkeit beim schwebenden Verhieb und in 
geringm ächtigen Flözen bei w ell iger  Lagerung  wird 
auf G rund  der  E rfah rungen  auf  der  G rube  Hausham 
berichtet.

Untersuchungen über Unterhaltungskosten von Abbaustrecken.
Von Dipl.-Ing. H . K o e p p e n ,  H e rm sd o r f .  

(Schluß.)

G e se tz m ä ß ig k e i t  d e r  U n te rh a l tu n g sk o s te n .

Durch Aufteilung der absoluten U n te rha ltungs 
kosten in P rim ärkosten  und  Sekundärkosten wird der 
kostenmäßige Einfluß der  absoluten Länge an sich 
und der  Länge als Funktion der Zeit bei der U n te r 
haltung erkennbar. Voraussetzung für einen gesetz 
mäßigen Verlauf der  U nterha ltungskosten  ist die 
planm äßige Beseitigung der  durch Prim ärw irkung  und 
Sekundärwirkung verursachten Schäden. T r i f f t  diese 
Voraussetzung zu, dann gilt folgende Gesetzmäßigkeit.

A l l g e m e i n e r  F a l l .  Die U nterha ltungskosten  von 
Abbaustrecken setzen sich aus zwei Teilen zusammen. 
Bei sonst gleichen Abbaustrecken von verschiedener 
Länge und bei verschiedener Verhiebgeschwindigkeit 
sind die absoluten U nterha ltungskosten  infolge 
Prim ärw irkung  verhältnisgleich der S treckenlänge 
und die infolge Sekundärw irkung verhältnisgleich 
dem relativen Längenalter. Die spezifischen U n te r 
haltungskosten sind konstant,  die relativen U n te r 
haltungskosten  veränderlich.

B e s o n d e r e  F ä l l e .  1. In Strecken, in denen infolge 
der  Gebirgsverhältn isse oder  besonderer A usbauart 
keine U nterha ltungskosten  durch P rim ärwirkung e n t 
stehen, sind die absoluten U nterha ltungskosten  ver 
hältnisgleich dem absoluten Längenalter. Die relativen

U nterha ltungskosten  je m M sind konstan t,  die rela
tiven je m veränderlich. 2. In Strecken, in denen 
infolge günstigen  N ebengeste ins  keine Aufwendungen 
durch Sekundärw irkung  en ts tehen ,  sind die absoluten 
U n terha ltungskosten  verhältn isgleich  der  Strecken
länge. Die relativen U n te rha ltungskos ten  je m sind 
konstant,  diejenigen je in • M veränderlich .

Im allgemeinen Falle beda rf  es de r  B e s t i m m u n g  
d e r  H ö h e  d e r  s p e z i f i s c h e n  U n t e r h a l t u n g s 
k o s t e n  d e s  b e t r e f f e n d e n  F l ö z e s .  H ierfü r  wird 
man aber nu r  eine Abbaustrecke heranziehen  können, 
in der  zur Beseitigung der  durch  Prim ärwirkung 
en ts tandenen  Schäden die U n te rh a l tu n g sa rb e i t  sich in 
dem Abstande vom A bbaustoß  befinde t (und  hinter 
diesem herbew egt) ,  der  e r fa h ru n g sg e m ä ß  fü r  das be
treffende Flöz am  günstig s ten  ist, und  w enn ferner 
die zur Beseitigung der  durch Sekundärw irkung  ent
s tandenen  Schäden erfo rderl iche  U nterha ltungsarbe it  
g le ichm äßig  gele is te t wird. D iese F o rd e ru n g  nach 
einer p lanm äßigen  u nd  mit dem A bbaufortschritt  in 
s tänd iger  F üh lung  bleibenden Belegung  der  Abbau
streckenun terha l tung  ist nicht nur  V orbedingung  für 
das H öchstm aß  ihrer W irtschaft lichkeit ,  sondern  auch 
fü r  den reibungslosen  Ablauf des  ganzen  Betriebes 
an sich. Denn die zeitweise gänzlich vernachlässigte
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U nterha ltung  und  die dann  ruckartig  einsetzende und 
wieder abklingende Ü b e r b e le g u n g  der  A bbaustrecken 
un te rha ltung  m acht die B e tr iebsführung  in ihren 
Entschlüssen und M aßnahm en  abhängig  von den 
jeweiligen V erhältn issen, s ta t t  daß  die Verhältnisse 
durch den menschlichen G eis t und  die betriebliche 
E rfahrung  gem eis te r t  w erden . Auch w ürde  in Fällen, 
in denen der  E insa tz  von U n te rh a l tu n g sa rb e i t  lediglich 
unter  dem Zw ange  der  augenblicklichen Lage und 
nicht p lanm äßig  erfo lg t,  die B erechnung der  W e r te  a 
und b  ungenaue E rgebn isse  zeitigen. Da sich eine 
Gesetzm äßigkeit auf  m ethodischen G rund lagen  a u f 
baut, kann eine ausre ichende G enauigkeit  nu r  bei 
einem planm äßigen  Betr iebsvorgange e rw ar te t  werden. 
Bei bekannten spezifischen U n te rha ltungskos ten  einer 
Strecke von der  G esam tlänge  R und  dem relativen 
Längenalter C ' w ürde  fü r  die H öhe  der  absoluten 
U nterha ltungskosten  un te r  sons t  gleichen Bedin
gungen bei de r  Länge Rx u nd  dem relativen Längen 
alter C'j die G leichung g e l t e n :

U ,  = [ ( a  •  R ] )  + J ( b  •  C ' j )  jf i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .

öfrec/ferr/&r7ge

Abb. 18. Rela tive U n te rh a l tu n g sk o s te n  in ih rem  ta tsäch lichen  
Verlauf (au sg ezo g en e  Linie) u n d  b e rec h n e t  mit Hilfe  de r  

spezifischen U n te rh a l tu n g sk o s te n  (IV).

W ie Abb. 18 zeigt, kom m t d e r  V erlauf der 
Kurve IV des schon anfangs  gebrach ten  Beispiels 
(berechnet mit H ilfe des Begriffes »spezifische U n te r 
haltungskosten«) dem ta tsächlichen Verlauf de r  Kosten 
so nahe, daß die G enau igkeit  fü r  die W irklichkeit 
völlig ausreichen dürfte . D er V erlauf der  Kurve IV 
in Abb. 19, die den G enau igke i tsg rad  darste llt ,  läß t  
dies noch viel besser  in E rsche inung  tre ten .  H ier  ist 
das  Verhältnis der  ta tsächlichen abso lu ten  U nter-

m
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Abb. 19. U n te rsc h ie d  in H u n d e r t te i le n  d e r  ta tsäch lichen  
abso lu ten  U n te rh a l tu n g sk o s te n  e ine r  S trecke  (N ull-L in ie)  

bei v e rsch ied en e r  L änge  g e g e n ü b e r  dem  E rg e b n is  
v e rsch ied en e r  B e re c h n u n g sa r te n  (K u rv e  III u n d  IV).

haltungskosten  zu den rechnerisch erm itte lten  ab 
soluten U n terha ltungskosten  einer Abbaustrecke des 
W a ldenburge r  L iegendzuges dargeste l lt ,  deren W erte  
aus de r  Zahlentafe l 3 zu en tnehm en sind.

Z a h l e n t a f e l  3.

i
c A bso lu te U n g e n a u ig k e i t  d e r
d i  <u 

b/5
o c

U n te rh a l tu n g sk o s te n B e r e c h n u n g sa r t  
III IV<u

-*-> t a t  b e rec h n e t  nach g e g e n ü b e r  den  t a t 
m sächlich IIP IV ' säch lichen  Kosten

m J f J t % °/o

87 244 243 464 _ +  90,2
113 577 429 690 -  25,7 +  19,6
149 917 661 986 -  27,9 +  7,5
177 1352 955 1300 -  29,4 -  3,8
199 1834 1288 1727 -  29,8 -  5,8
229 2464 1735 2175 -  29,6 -  11,7
260 2822 2110 2690 -  25,2 -  4,7
289 3377 2590 3211 -  23,3 -  4,9
313 3842 3130 3695 -  18,5 - 3,8
326 4448 3705 3960 -  16,7 -  10,9
350 4999 4310 4495 -  13,8 -  10,1
382 5465 4960 5220 -  9,2 4,5
403 5648 5648 5648 ± o ± 0

1 III b e d e u t e t  mit Hilfe d e r  relativen U n t e r h a l t u n g s k o s t e n  ( J $ / m * M ) ,  

I V  m i t  Hilfe d e r  v o r s t e h e n d e n  G l e i c h u n g  1.

Z u r  Berechnung der W e r te  in Spalte 4 sind die 
spezifischen U nterha ltungskosten  a und  b zu ermitteln . 
Die absoluten  U nterha ltungskosten  in H öhe  von 
5648 M  setzen sich zusamm en aus P rim ärkosten  in 
H öhe von 1561 M  bei 403 m S treckenlänge und 
Sekundärkosten  in H öhe  von 4087 M  bei einem re la 
tiven Längenal te r  von 2972 m ■ M. H ieraus  e rg ib t sich: 

a = 1 5 6 1 J 6 :  403 m =  3,86 ( M / m ) p, 
b =  4 0 8 7 M  : 2972 m ■ M =  1,83 (M /m  ■ M )s.

Die s ta rk  ausgezogene Null-Linie in Abb. 19 e n t 
spricht den tatsächlichen U n te rh a ltu n g sk o s ten ;  die 
F läche oberhalb  u nd  un terha lb  der Null-Linie ist 
senkrecht in H undertte ile  der tatsächlichen absoluten 
U n te rha ltungskosten  eingeteilt,  auf  de r  W aagrech ten  
kann man die Streckenlängen ablesen. Die Linien 
des Kostenverlaufes bei verschiedener Länge sind 
berechnet auf  G ru n d  der relativen U nterha ltungskosten  
M/m.  M (Kurve III)  sowie der spezifischen U n te r 
haltungskosten  a und  b (Kurve IV). Die sta rke Ab
weichung der  berechneten Kosten der  Kurve IV von 
den tatsächlichen Kosten bis 113 m S treckenlänge 
erk lä rt  sich im vorliegenden Falle wie fo lg t:  Man hat 
versucht, die U nterha ltungskosten  dadurch  möglichst 
n iedrig  zu halten, daß  man den Beginn der  In s tan d 
se tzung  sehr lange h inauszögerte  und  sie dann  noch 
sehr  schwach betrieb. D adurch blieb man an fangs  mit 
den Kosten niedriger, als es bei den vorliegenden 
G eb irgsverhä ltn issen  erforderl ich  gew esen wäre, 
m ußte  aber  in der  Fo lgezeit  h ö h e r e  Beträge auf- 
wenden, um einen re ibungslosen  Ablauf der  A bbau 
s treckenfö rderung  zu gew ährle is ten ;  denn durch den 
verspä te ten  Beginn w ar  der  Verfall überm äß ig  weit 
fo rtgeschrit ten .  H ie r  zeigt sich, daß  man eben ein 
durch die G eb irgsverhä ltn isse  bed ing tes  M indestm aß 
an U n te rha ltungskos ten  aufw enden  muß (nämlich in 
H öhe  der  spezifischen U n te rha ltungskos ten )  und  daß 
willkürliche Versuche, diesen M indes tw ert  durch  ver 
spä te ten  E insa tz  o d e r  zögerndes Betreiben der  U n te r 
ha l tungsa rbe it  zu un terschreiten ,  keine Aussicht auf 
E rfo lg  haben. E rs t  durch d ieses U n te rsu c h u n g s 
verfahren  mit H ilfe  der  spezifischen U n te rh a l tu n g s 
kosten  w erden  solche F eh le r  einer n icht p lanm äßig
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betriebenen, sondern willkürlich nach subjektivem E r 
messen geführten  U nterhaltungsarbeit offenbar. Die 
Kurve 111 weist verhältnism äßig große Unterschiede 
auf, w ährend die Kurve IV die g rö ß te  überhaupt m ög 
liche Genauigkeit für sich in Anspruch nehmen kann.

B e i s p i e l e .

1. Einfluß d e r  V e r h i e b g e s c h w in d ig k e i t .

Von einer Abbaustrecke mit der Länge 245,8 m 
und dem relativen Längenalter 1189 m - M  sind die 
absoluten U nterhaltungskosten  in Höhe von 10416 M  
bekannt. Die Prim ärkosten betrugen 5601 M,  die 
Sekundärkosten 4815 M.  Es ist daher

a = 5601M  : 245,8 m =  22,83 (M /m )p, 
b =  4 815M  : 1189 m • M =  4,04 ( M /  • M )s.

Die relativen U nterhaltungskosten  betrugen 4238 M/m  
und 7,94 M /m  M. Die durchschnittliche Baugeschwin
digkeit erreichte 20,5 m/M onat. Es soll festgestellt 
werden, wie hoch die Kosten bei einem täglichen 
Verhieb von 1,3 m (v 32,5 m /M onat)  sein würden. 
Zu diesem Zwecke ist das relative Längenalter  bei 
einer Baugeschwindigkeit von 32,5 m /M onat zu be
rechnen.

C = t 2 • V = 929 m ■ M 
2

( t  =  245,8 m : 32,5 m M 7,56 M onat)
(L =  C : t  = 123 m)

C' =  C — (L ■ At) =  806 m ■ M.

Hieraus errechnen sich die absoluten U n terha ltungs 
kosten zu

U =  5601 M  -f (806 m • M ■ 4,04 M / m  • M)
=  8857 M.

Die relativen U nterha ltungskosten  betragen dann 
36,03 M /m  und 9,54 M /m  • M. Durch E rhöhung  der 
Verhiebgeschwindigkeit von 20,5 auf 32,5 m /M  ist 
demnach eine Ersparn is  von 10416 -  8857 =  1559 M  
an absoluten U nterha ltungskosten  möglich.

2. Einfluß der  Streckenlänge.

Die streichende Baulänge möge für die genannte 
Strecke 400 m betragen und die Verhiebgeschwindig
keit 32,5 m/M. Dann errechnet sich das Längenalter  zu

C =  t 2 ^ (t = 4 0 0 m : 32,5 m , M » l 2,3 M onate)

C -  2460 m M (L =  C  : t  =  200 m)
C '=  2 2 6 0 m  M
U  -  ( a  • R )  +  ( b  C ' )  =  9 1 3 2  M  +  9 1 3 0  M  

-  18262 M.

In diesem Falle würde die H öhe der relativen 
U nterhaltungskosten  45,65 M /m  und 7,42 M /m  ■ M 
betragen. Es liegen also auch bei den scheinbar völlig 
unkontrollierbaren U nterha ltungskosten  von Abbau
strecken bestimmte Gesetzmäßigkeiten vor. Die Höhe 
der absoluten und  relativen U nterha ltungskosten  einer 
Abbaustrecke ist nicht nur von Zufälligkeiten und 
Unwägbarkeiten abhängig ; diese üben ihren Einfluß 
lediglich auf die H öhe der  W erte  a  und b  aus.

Einfluß des Betriebes auf die Höhe der relativen 
Unterhaltuugskosten.

Der Einfluß der naturgegebenen Verhältnisse 
drückt sich in der H öhe der spezifischen U n te r 
haltungskosten  aus. Bei einer bestimmten Ausbauart 
liegen diese Kosten fest. Die Höhe der  r e l a t i v e n  
U nterha ltungskosten  jedoch ist veränderlich in u n 
m itte lbarer Abhängigkeit von Zeit und Länge. Die

G röße  dieser beiden Fak to ren  (und  dam it die Höhe 
der  relativen U n terh a l tu n g sk o s ten )  zu bestimmen, 
liegt aber durchaus in de r  H a n d  des Betriebes.

In den angeführten  Beispielen betrugen die U nter
haltungskosten  u n te r  gleichen V ora u sse tzu n g e n :

S trecken 
länge

m

V e rh ieb 
g esch w in d ig k e i t

m /M o n a t

A b so lu t

J i

Relativ 

J ilm  | J6/m  ■ M

245,8 20,5 10416 42,38 7,94
245,8 32,5 8 857 36,03 9,54
400,0 32,5 18 262 45,65 7,42

Die obigen E rgebnisse  sind insofern  bemerkens
wert, als tro tz  wesentlich e rh ö h te r  Baugeschwindig
keit (32,5 gegen 20,5 m /M ) die relativen Unter
haltungskosten  bei der  400 m langen Strecke je m 
um rd. 10 o/o höher  liegen als bei der  nur  245,8 m 
langen Strecke. Die relativen U nterha ltungskosten  je 
m, M liegen zw ar um 52 Pf. niedriger,  aber infolge, 
des hohen C -W ertes ,  der mit der  g r o ß e m  Strecken
länge zusam m enhängt,  e rhöhen  sich die absoluten 
U nterha ltungskosten  wesentlich. Das Längenalter C 
wird aber von Streckenlänge und  Lebensdauer be
stimmt, und  die le tz tgenannte  h äng t w iederum  von der 
Baugeschwindigkeit ab. Letzten Endes ist demnach 
f ü r  d i e  H ö h e  d e r  r e l a t i v e n  U n t e r h a l t u n g s 
k o s t e n  d a s  V e r h ä l t n i s  m a ß g e b e n d ,  in dem  
B a u g e s c h w i n d i g k e i t  u n d  S t r e c k e n l ä n g e  z u e i n 
a n d e r  s t e h e n .  Am günstig s ten  w äre  ein solches 
Verhältnis  von Baugeschwindigkeit zu Streckenlänge, 
bei dem sich fü r  das L ängenal te r  der  niedrigste über
haupt erreichbare W e r t  erg ib t.  Z ur  Bestimmung dieses 
W ertes  ist es erforderl ich , die Abhängigkeit des 
L ängenalters von B augeschw indigkeit (v) und durch
schnittlicher Streckenlänge (L) nachzuprüfen.

i / l o n j f

ßsugesc/rrv/nd/'gtfe// y  

Abb. 20. L än g en a l te r  in A b h ä n g ig k e i t  von Bau
geschw ind igke i t  u n d  d u rch sch n i t t l ich e r  Streckenlänge.

Das Längenalter  C ( m - M )  kann in Vielfachen von 
L M, die Baugeschwindigkeit v (m /M ) in Bruchteilen 
von L/M  darges te l l t  w erden . In Abb. 20 ist auf der 
Senkrechten das Längenal te r  s ta t t  in dem  Maßstab 
m - M  in dem M a ß s tab  L • M und  a u f  der  W aagrechten 
die Baugeschwindigkeit s ta t t  in dem M aßs tab  m M 
in dem M aßs tab  L/M aufge tragen .  An Stelle der 
schwerfälligen Schreibweise von z .B .  v = L / l  Monat

oder  v = L / 5  M onate  ist de r  Ausdruck v = l  -^bzw .
L M

v =  0 ) 2 - ^ - g e w ä h l t  w orden. Der V erlauf der  Kurve
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zeigt das A nste igen des  L ängenal te rs  (und  dam it 
Wachsen der  U n te rh a l tu n g sk o s ten )  e iner  Strecke, je 
kleiner der W e r t  v — gem essen  in Teilen von L/M — 
wird. Es kom m t also nicht au f  die abso lu te  Bau
geschwindigkeit an, sondern  au f  die Baugeschw indig 
keit im Verhältnis  zur S treckenlänge. Die Kurve ist

L L
berechnet fü r  v =  1 —  u nd  v =  0,1 ■ —  sowie fü r  

M M
C = 2L M und C = 2 0 L  M  als äuße rs te  Grenzen.

Die H öhe des W e r te s  C  lä ß t  sich fü r  jede
Streckenlänge und B augeschw indigkeit  unm itte lbar
ablesen. Bis herab  zu e iner  Baugeschw indigkeit von

v = 0,5 ■ yT ver läu ft die C-Kurve etwa gleichm äßig

ansteigend, ste ig t dann  bis v -  0,2 ^  wesentlich steiler

an, um schließlich in d e r  kurzen E n tfe rn u n g  von 0,2

bis 0,1 den doppelten  W e r t  anzuwachsen. Im

Hinblick auf die abso lu ten  U nte rha ltungskosten ,  die 
mit wachsendem C -W e rt  ansteigen, sollte dahe r  ein

Überschreiten des W e r te s  v =  0,2 . v e r m i e d e n  w erden.
M

Setzt man die W e r te  v u nd  L zueinander im Ver
hältnis, so e rg ib t sich als Kennziffer ein W e r t  mit 
der Dimension 1/M. Abb. 20 zeigt, daß  der  W e r t  C

immer günstiger  wird, je m ehr  der  W e r t^ -  sich 1

nähert, daß sich dam it  also die relativen U n te r 
haltungskosten je m dem günstig s ten  überh a u p t  m ög 
lichen W erte  nähern . Je m ehr  der  W e r t  v/L nach 
Null hingeht, des to  s tä rke r  w ird  der  E influß  der  Zeit, 
desto höher in folgedessen der  W e r t  C, und  desto  
höher stellen sich die U n te rha ltungskos ten .  D er W e r t  
v/L gibt also einen G ra d m e sse r  d a fü r  ab, wie die an 
sich vorhandenen Möglichkeiten in u n te rh a l tu n g s 
technischem Sinne au sg en u tz t  w orden  sind. Aus 
diesem Grunde wird der  W e r t  v /L  der  »U n te rha ltungs 
technische A usnutzungsgrad«  einer Abbaustrecke g e 
nannt und mit dem Buchstaben q bezeichnet. Die 
Bedeutung, die d ieser  W e r t  fü r  den Betrieb  besitzt, 
geht aus dem nachstehenden  Beispiel hervor.

Auf einer Anlage, deren  Streben auf einen Abbau
fortschritt von 1 m /T a g  zugeschnitten  sind, sei die 
streichende Baulänge zwischen den Q uersch lägen  
600 m. Bei zweiflügeligem Abbau will die Betr iebs
leitung wissen, in welchem U m fange  die U n te r 
haltungskosten der  Abbaustrecken bee in f luß t w erden, 
wenn man die streichende B aulänge au f  800 m erhöht.  
Die spezifischen U n terh a l tu n g sk o s ten  sind in ihren 
Konstanten a und  b bekannt.  Es hande lt  sich also um 
eine E rhöhung  der  S treckenlängen von 300 au f  400 m. 
Im ersten Falle ist L = 1 5 0 m ,  v = 2 5 m / M ;  q =  0,167

Ü A  Aus Abb. 20 ist zu ersehen , daß  schon je tzt der

unterhaltungstechnische A u snu tzungsg rad  nicht gerade

günstig  ist, weil d e r  W e r t  0 ,167 bereits  im steil

ansteigenden Teil d e r  C -K urve liegt, Längenalter  
d a h e r = 1 2 L  M. Eine V erg rö ß e ru n g  der  Q uersch lag s 
abstände auf 800 m w ürde  den W e r t  q weiterhin  
verschlechtern au f  (L =  200 m, v =  25 m /M ) 25 m /M

: 200 m =  0,125 D er  C -W e rt  s te ig t dadurch  von

rd. 12 auf 16 L M um  rd. 4 L  M, im vorliegenden

Falle also um 4 -200  m M. Bei Kosten von b = 2 , 5 0  
(M /m . M )s w ürde diese E rh ö h u n g  des C -W ertes  eine 
S teigerung der U nterha ltungskosten  um rd. 800 m M 
• 2,50 M / m  ■ M =  2000 M  bedeuten , w odurch  die re la 
tiven U n terha ltungskosten  um 5 M / m  steigen würden. 
H ieraus  e rg ib t  sich die E rh ö h u n g  der Kosten je 
t  Kohle, die durch V erg rößerung  der  Q uersch lags 
abs tände allein bei dem Betriebsvorgang  »U nter 
ha l tung  von Abbaustrecken« einträte . Abgesehen von 
ändern  G esichtspunkten, die bei einer dera rtigen  M a ß 
nahm e mitwirken, ist also im Hinblick au f  die U n te r 
ha l tungskosten  eine V ergrößerung  der  Q uersch lags 
abstände nicht zu befürw orten . W ill man eine solche 
M aßnahm e ohne E rhö h u n g  der  U nterha ltungskosten  
durchführen, so ist dies nur  möglich, w enn sich 
gleichzeitig die Baugeschwindigkeit erhöhen lä ß t ;  denn 
nu r  so lä ß t  sich der  W e r t  q auf derselben H öhe halten. 
D er  W e r t  v t erg ib t sich aus den bekannten W erten

L =  200 m und  q =  0,167 V v t =  200 m ■ 0,167 
/  1 \  \ M /
1 —  1= 33,4 m/M. H ieraus  e rhä lt  man den täglichen

Abbaufortschritt  zu 1,33 m. O hne E rh ö h u n g  der 
U n terha ltungskosten  kann eine V ergrößerung  der 
Q uersch lagsabs tände  nur erfo lgen, wenn es innerhalb 
der betrieblichen Möglichkeiten liegt, den A bbaufort
schritt auf 1,33 m /T ag  zu erhöhen . Anderfa lls  muß 
man von den durch V erg rößerung  der Q uersch lags 
abstände erzielten E insparungen  auf ändern Gebieten 
die E rhöhung  der  U nterha ltungskosten  in Abzug 
bringen.

J(/m

U rtfe r/ra /fu rrg s fe c /w A s c fte r /to s m /fe i/n ffs g ra c / q

Abb. 21. T ro tz  g le icher  G eb irg sv e rh ä l tn is se  (b u n g e f ä h r  
g leich  hoch) versch ieden  h o h e r  Anteil  d e r  Sek u n d ä rk o s ten  

an den re la t iven  U n te rh a l tu n g sk o s ten .

D er m aßgebende Einfluß, den das  Verhältnis 
Baugeschw indigkeit zu durchschnittl icher S trecken
länge ausübt,  ist an H an d  von Beispielen aus N iede r 
schlesien in Abb. 21 dargeste l lt .  H ie r  sind bei e tw a 
gleich hohen spezifischen U n te rha ltungskosten  b die 
relativen U n te rha ltungskosten  je m in A bhängigkeit 
von q aufgezeichnet. Bei an sich gleichen Kosten b, 
d. h. u n te r  völlig übere instim m enden  natürlichen Be
d ingungen , sind durch die verschiedenen A rten  der 
B etr iebsführung  (verschiedene W e r te  q ), also infolge 
von M aßnahm en , die zu tre ffen  der  B etriebsm ann in 
der  H a n d  hat, K ostenun tersch iede bis zu 6,85 M / m
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aufgetre ten. Nicht etwa, weil die Gebirgsverhältnisse 
dies bedingten, sondern weil im Verhältnis zur 
Streckenlänge der Abbaufortschritt hoch war, betrugen 
in dem einen Falle die Kosten 3,56 M/m,  in dem 
ändern Falle dagegen 10,41 M/m,  weil der  A bbau
fortschritt hier im Verhältnis zur Streckenlänge zu

1
gering war (v/L= 0,448 gegen 0,169 ( ^ j ) -  ^ ' e ^ a^'

sache, daß hier übergeordnete Gesichtspunkte den

ungünstigen W e r t  0,169 zur hatten, ist

fü r  die vorliegende U ntersuchung nebensächlich. Das 
Beispiel zeigt eindringlich, daß nicht unerhebliche 
Geldbeträge bei der U nterha ltung  der Abbaustrecken 
in keiner Weise durch die Gebirgsverhältnisse bedingt 
sind, sondern daß ihre Aufwendung oder E insparung 
durchaus in der H and  des Bergmanns liegt. Wie die 
oberste sehr steil ansteigende Kurve in Abb. 21 lehrt, 
ist in einem Flöz mit hohen spezifischen U n te r 
haltungskosten b besonderes Augenmerk auf einen 
günstigen W er t  q zu legen, weil hier schon durch 
geringe E rhöhung  des W ertes  q beträchtliche E in 
sparungen erzielt werden können.

Die mit Hilfe wissenschaftlicher Verfahren g e 
fundenen Gesetzmäßigkeiten sollen im Betriebe nu tz 
bar gem acht werden, jedoch bedeutet das Arbeiten mit 
einer Anzahl verschiedener W erte  hierbei eine gewisse 
Erschwerung. Aufgabe der W issenschaft ist es, die 
gewonnenen Erkenntnisse in eine F orm  zu bringen, 
die es jedem am Betriebe Beteiligten ermöglicht, auch 
ohne eingehendes Studium der Zusam m enhänge die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung  zu ver 
werten.

Diese Überlegung füh rt  zur P rü fung  der Frage, 
welcher Begriff bei der U nterha ltung  der Abbau
strecken im Betriebe am gebräuchlichsten ist und  am 
besten den U nterha ltungszustand  einer Strecke kenn 
zeichnet, und zwar so, daß so fo rt  eine klare Vor 
Stellung von dem U mfang der  erforderlichen U nter 
haltungsarbeit entsteht. Es ist dies ohne Zweifel de 
Begriff »Relative U nterha ltungskosten  in M/m«  (u) 
Die spezifischen U nterha ltungskosten  müssen dahe 
zu den relativen U nterha ltungskosten  je m in Be
ziehung gesetz t werden. Bei den ers tgenannten  handelt 
es sich um ungleichwertige Kostenelemente. Rechnet 
man b um in einen W e r t  mit der Dimension M/m,  so

C'
ergibt sich für diesen W e r t  b' =  b _ .  Bezeichnet man

K
den Quotienten C '/R  mit k, so ist der Kostenanteil der 
Sekundärwirkung an den relativen U n terha ltungs 
kosten je m b k; die relativen U nterhaltungskosten  
je m Strecke betragen dann :

u =  a +  (b ■ k) Jh/m.............................................. 2.

Die Berechnung des W ertes  k baut sich auf fo l
genden Beziehungen auf

C' =  C —(L At)

= (L • t) — (L At), da t =  n At 

=  (n — 1) L • At

C
k -  — 

R

k =
(n — 1) L

At =
n  — 1

•A t

F ü r  die Streckenlänge R =  150 m und den 
Abbaufortschritt f =  0,5 m /T a g  ist k =  5,5 M. Es ist 
v =  f  ■ 25 Tg. = 12,5 m/M. t  =  150 m : 12,5 m/M

J

= 1 2 M onate, k =  ■ At =  5 ,5  M onate, ln der nach

stehenden Tafel (Abb. 22) ist k  fü r  die Streckenlängen 
von 1 5 0  bis 5 0 0  m  und  fü r  die Abbaufortschritte 0,5 

bis 3 m /T ag  berechnet.
Auf der  un tern  W aagrech ten  sind die Strecken

längen und auf d e r  Senkrechten  links die täglichen 
Abbaufortschritte  e ingetragen . Dieses Netz wird über
spann t von den Linien fü r  k  innerha lb  der Grenzen 
k =  0,6 und 11,5 M onate. Sollen z .B .  bei bekannten 
spezifischen U nte rha ltungskosten  a und b die Unter
haltungskosten  je m fü r  350 m Streckenlänge und 
2 m /T ag  A bbaufortsch ritt  fes tges te ll t  werden, dann 
geht man auf der  Linie 350 m Streckenlänge aufwärts 
bis zum A bbaufortschritt  2  m /T ag . Vom Schnittpunkt 
d ieser beiden Linien verfo lg t  m an die hier durch
laufende k-Linie- nach rechts oben und findet k - 3  
Monate. Dann ist u =  a +  (3 M • b) M/m.  Der für die 
W irtschaftlichkeit w ichtigste  W e r t  M /i  ist unmittelbar 
von den Kosten M / m  abhängig .

Aus den G leichungen 1 u nd  2 ist zu ersehen, daß 
es da rau f  ankom mt, die Kosten zu a durch die 
W ahl der  en tsp rechenden  richtigen A usbauart mög
lichst niedrig zu halten  u nd  die Kosten zu b dadurch 
mit einem möglichst ger ingen  Anteil wirksam werden 
zu lassen, daß  man die Verhiebgeschwindigkeit in 
ein möglichst günstiges  V erhältnis  zur Streckenlänge 
bringt. G r o ß e  s t r e i c h e n d e  B a u l ä n g e n  o h n e  e ine  
e n t s p r e c h e n d  g r o ß e  V e r h i e b g e s c h w i n d i g k e i t  
s i n d  u n g ü n s t i g .  Lediglich in Strecken, die unter 
Sekundärw irkung nicht zu leiden haben, wirkt sich die 
längere S tanddauer  nicht unm itte lbar  aus.

Will man es also vermeiden, eine w i l l k ü r l i c h e  
Entscheidung darübe r  treffen  zu müssen, welches Flöz 
in vorkom m enden Fällen  mit hoher  Verhiebgeschwin
digkeit gebau t w erden  m uß u nd  in welchem Flöz ein 
ger ingere r  F o r tsch r i t t  in Kauf genom m en werden 
kann, ohne daß man dies mit hohen M ehrkosten bei 
der U n te rha ltung  der  A bbaustrecken bezahlen muß, 
so ist man dazu in der  Lage, w e n n  m a n  die 
s p e z i f i s c h e n  U n t e r h a l t u n g s k o s t e n  e i n e s  je d e n  
F l ö z e s  k e n n t .  Auch das  Urteil darüber, ob in 
zurückliegenden Fällen in bezug auf die Höhe der 
U nterha ltungskosten  zweckmäßig und  wirtschaftlich 
verfahren  worden ist, is t dann  nicht mehr vom sub
jektiven E rm essen abhängig , sondern  kann objektiv 
gefunden und  e rh ä r te t  w erden.

Es versteh t sich von selbst, daß  m an bei Anwen
dung der  G leichung 2 im Betriebe nur dann  genaue 
Ergebnisse erzielen wird, wenn die fü r  die Gültigkeit 
dieser G leichung erforderl ichen  Voraussetzungen er
fü llt sind. V orbed ingung  fü r  die G enauigkeit des 
Ergebnisses  der G leichung 2 u =  a +  (b • k) ist aber, 
daß die A usführung  der  Lhiterhaltungsarbeiten  plan
m äßig  erfolgt.

Anwendung der Betrachtungen zur Ermittlung 
der zweckmäßigsten Ausbauart.

Als E rgebnis  der  bisherigen U ntersuchungen  muß 
angenom m en w erden , daß  die U nterhaltungskosten  
dann am n iedrigsten  sind, w enn  bei einem möglichst 
günstigen  W e r t  q als A usbaua rt  nachgiebiger Gelenk
ausbau gew äh lt w ird ;  denn  die spezifischen Unter
haltungskosten  a und  b sind bei d iesem  günstiger 
als bei s ta rrem  T ürs tockausbau , wie die Abb. 13 und 
14 zeigen. Es g ib t  jedoch Fälle, in denen man die
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A usbauart mit den höhern  spezifischen U n te rh a l tu n g s 
kosten derjenigen mit den n ied r igem  vorzieht. W o 
jeweils die G renzen  fü r  die V erw endung der  einen 
oder der ändern  A usbaua r t  liegen, sei im folgenden 
nachgeprüft. Bei Strecken von ger inge r  Länge und 
kurzer L ebensdauer p flegen die G esam tkosten  (A uf 
fahrung +  U n te rh a ltu n g )  in T ü rs tockausbau  infolge 
niedrigerer A uffah rungskosten  g er inge r  zu sein als die 
in G elenkausbau  mit den viel höhern  A u ffah ru n g s 
kosten. Bei g r o ß e m  S treckenlängen und  längerer  
Lebensdauer ist jedoch die A usbaua r t  mit den g e 
ringem  spezifischen U n te rha ltungskos ten  im Vorteil. 
F ür  das F löz x einer  niederschlesischen S teinkohlen
grube ergaben  sich fo lgende  W e r te  je m Strecke:

A u f f a h r u n g s k o s t e n .

T ü r s to c k a u s b a u

J i

G e len k a u sb a u

J i

Löhne ..................................... 29,54 34,32
H o l z ..................................... 4,21 4,63
E i s e n ..................................... 7,68 20,06
S p r e n g s t o f f ....................... 1,24 1,74

S um m e 42,67 60,75

W ert  des w ie d e r g e w o n 
nenen M ater ia ls  nach  
Abzug der  R au b k o s ten 2,48 9,82

Bleiben 40,19 50,93

S p e z i f i s c h e  U n t e r h a l t u n g s k o s t e n

infolge P r im ärw irk u n g  . 12,15 ( J i / m )p 4,21 (J i /m )p

infolge S ek u n d ä rw irk u n g 2,91 (J i /m  ■ M )s 1,76 (J i /m  ■ M )s

Zur Erm itt lung , w ie hoch sich die g e s a m t e n  
Streckenkosten je  m stellen, s ind  die A u ffah ru n g s 
kosten zu den fü r  die verschiedenen B etriebs
bedingungen berechneten  U n te rha ltungskos ten  h inzu
genommen w orden . E rrechne t man auf  G ru n d  obiger 
Richtzahlen mit H ilfe  de r  T afe l  in Abb. 22 die G e 
samtkosten beider A usbauarbe iten  fü r  die verschie
denen S treckenlängen u nd  A bbaufortschritte ,  so erg ib t 
sich das Schaubild 23. Auf de r  W aag rech ten  sind hier

die S treckenlängen, au f  de r  Senkrechten die relativen 
G esam tkosten  (A uffah rung  +  U n te rh a l tu n g )  e inge 
tragen . Die Linien fü r  den K ostenverlauf  des T ü r 
stockausbaues s ind  durchgezogen, die des G elenk 
ausbaues gestrichelt. Zunächst zeigt das  Schaubild, 
wie bei dem ger ingen  A bbaufortsch ritt  m it zu 
nehm ender S treckenlänge die Kosten erheblich 
schneller anwachsen als bei den g r o ß e m  A bbau
fortschritten . F e rn e r  ersieht man, daß bei den kurzen 
S treckenlängen bis e tw a 90 m der T ü rs tockausbau  
bei 1 m /T ag  A bbaufortschritt  so g a r  dem G elenk 
ausbau  mit 2 m /T ag  kos tenm äßig  überlegen ist. Die 
Punkte, in denen sich die Linienpaare der  gleichen 
Baugeschw indigkeit schneiden, stellen die G renze der 
W irtschaft lichkeit  zwischen beiden A usbauarten  d ar ;  
sie liegen sämtlich auf einer Linie bei 59 ,50M/m.  H ie r 
aus lä ß t  sich folgern , daß u n te r  den vorliegenden 
F lözverhä ltn issen  die A usbauart dann  als falsch g e 
w äh lt  zu bezeichnen ist, wenn bei T ü rs to ck a u sb au

J i/m

Jtrec/fe/7/änge / f

Abb. 23. Relative G esam tkos ten  ( A u f fa h ru n g  +  U n te r 
ha l tu n g )  von A b b a u s t re ck e n  des  F lözes x  in A b h än g ig k e i t  

von A u sb au a r t ,  A b b a u fo r tsch r i t t  u n d  S trecken länge .

wesentlich mehr als 20 M  
je m u nd  bei G elenkausbau 
erheblich w eniger als 10M  
je m  U n terha ltungskosten  
en ts tanden  sind, weil in
folge des Unterschiedes in 
den A uffahrungskosten  im 
ersten  Falle mit G elenk 
ausbau  und  im zweiten 
Falle mit Türs tockausbau  
bessere G esam tergebn isse  
erz ielt w orden  wären.

Da sich jedoch die 
V orgänge im Bergbau 
nicht mit m athem atischer 
G enauigkeit  abzuspielen 
pflegen, w ird  die Grenze, 
auf  der  sich die Kosten 
beider A usbauarten  ü b e r 
decken, nicht in einem 
festen Punkte  liegen. Man 
w ird  zweckmäßig einen 
gew issen Spielraum  zu 
lassen, um  sich nicht einer 
s ta rren  Rechnung wegen 
von den ta tsächlichen Ver-

<SfrecAen/ü/rge

Abb. 22. Tafe l  z u r  U m r e c h n u n g  d e r  spez if ischen U n te rh a l tu n g sk o s te n  (M /m  ■ M ) s 
in an te i l ig e  re la t ive  U n te rh a l tu n g sk o s te n  (M /m ) .
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hältnissen zu entfernen. Die Grenze der W ir tscha f t 
lichkeit zwischen Türstock- und G elenkausbau stellt 
sich dann nicht mehr als eine Linie, sondern als eine 
Fläche (in Abb. 23 schraffiert) dar. U nterhalb  dieser 
Fläche herrsch t eine klare kostenm äßige Überlegenheit 
des Türstockausbaues, oberhalb eine solche des G e 
lenkausbaues. Innerhalb der Fläche wird die Möglich
keit eines Ausgleiches in den Kosten beider Ausbauarten  
angenommen. Der vorgesehene Spielraum von 10 o/o 
=  2 M /m dürfte  völlig ausreichen, um den möglichen 
Schwankungen gerecht zu werden. Die A usgleich 
fläche wird begrenzt von 2 T angenten  — parallel zur 
Grenzlinie — an Kreisen, deren M ittelpunkt der  je 
weilige Schnittpunkt des zugehörigen Linienpaares (f) 
und deren D urchm esser gleich dem Spielraum von 
1 0 o/o ist. Auf G rund  der Ergebnisse nach Abb. 23 ist 
in Abb. 24 die Grenze der W irtschaftlichkeit zwischen 
Türstock- und G elenkausbau in Abhängigkeit von 
Streckenlänge und A bbaufortschritt aufgezeichnet.

<Sfrecffe/7/ä/7</e ff
Abb. 24. W irtschaft l ichkeitsbereich  zweier A usbauarten  

in Abhängigkeit  von A b baufo r tsch r i t t  u n d  S treckenlänge.

Die sich auf G rund  der zuzulassenden Toleranz 
ergebende Fläche ist schraffiert, die Grenzlinie ge 
strichelt. Jede Strecke von bestim m ter Baugeschwin
digkeit und  Länge kann durch einen P unk t innerhalb 
der  Fläche in Abb. 24 eindeutig bezeichnet werden. 
Dieser P unk t sei Leitpunkt genannt. Sämtliche Punkte 
innerhalb der schraffierten Fläche besagen, daß beide 
Ausbauarten gew ählt w erden k ö n n e n ; die Fläche wird 
daher  mit dem Ausdruck »neutrale Zone« bezeichnet. 
Alle Punkte rechts davon fallen in den Bereich, in 
dem der G elenkausbau und die links davon in den Be
reich, in dem der T ürs tockausbau  wirtschaftlicher ist. 
Man kann aus der Darste llung  entnehmen, welche 
A usbauart fü r  einen in F löz x geplanten  Betrieb 
zweckmäßig ist. Ist z. B. eine streichende Baulänge 
von 200 m vorhanden und- ein A bbaufortschritt von 
1 m /T ag  geplant, so liegt der zugehörige Leitpunkt p 
rechts der neutra len  Zone; es empfiehlt sich, G elenk 
ausbau zu wählen. Bei 250 m Streckenlänge und 
1,60 m /T ag  A bbaufortschritt fällt der Leitpunkt p' 
in die neutra le  Zone; die W ahl der A usbauart 
kann von ändern G esichtspunkten abhängig  gemacht 
werden, ohne daß besondere Nachteile hinsichtlich 
der U nterha ltungskosten  zu befürchten stehen. Bei 
100 m Streckenlänge und l m / T a g  A bbaufortschritt 
liegt der  Leitpunkt p" links von der neutralen Zone

und  w eist durch seine Lage auf  T ü rs tockausbau  hin. 
Aus Abb. 24 ist zu ersehen, daß  in S trecken bis 130 m 
Länge bei einem A bbau fo rtsch r it t  von mindestens 
1 m°Ta<z der  T ü rs tockausbau  dem G elenkausbau 
kostenm äßig  überlegen ist. Die neu tra le  Zone, in der 
sich eine klare Überlegenheit der  einen oder  ändern 
A usbauart nicht unbed ing t nachw eisen läßt, liegt 
zwischen 130 und 165 m. Über 165 m Streckenlänge 
hinaus m acht sich die Überlegenheit des Gelenk
ausbaues k lar  bem erkbar.

Die Ergebnisse  dieses besondern  Falles geben 
Veranlassung, nachzuprüfen, ob e tw a ähnliche Ver
hältnisse auch im D urchschnitt  der  gesam ten  Schacht
anlage vorliegen. Um hier einen Überblick zu erlangen, 
habe ich die E rgebnisse  von 60 Strecken aus 5 ver
schiedenen Flözen zusam m engeste llt .  Die Strecken 
sind in A nlehnung an die E rgebn isse  aus Flöz x zu 
3 L ängengruppen  zusam m engefaß t.  Die erste  Gruppe 
en thält  die S trecken bis zu 135 m Länge, die zweite 
bis 200 m, die d rit te  Strecken von m ehr  als 200 m 
Länge. (Zahlen tafe l 4). In de r  G ru p p e  bis zu 135 m 
ist der T ü rs tockausbau  dem G elenkausbau  auch im 
D urchschnitt der  gesam ten  Schachtan lage überlegen. 
Bei beiden A usbauarten  s tehen Baugeschwindigkeit 
und  durchschnittl iche S treckenlänge in einem gün
stigen V erhältn is;  die relativen U nterha ltungskosten  
sind daher  nicht sehr hoch. Die scheinbar vorhandene 
Überlegenheit des T ü rs tockausbaues  in der  G ruppe bis 
200 m Länge ist d a rau f  zurückzuführen, daß der 
W e r t  q h ier g ü n s t ig e r  liegt als bei Gelenkausbau. 
Eine e inwandfreie  Überlegenheit des Türs tockausbaus 
läß t sich in d ieser L ängeng ruppe  nicht belegen, da 
der K ostenunterschied  von 1,41 M / m  h ie rfü r  nicht 
g roß  genug  erscheint. D em gegenübe r  zeigt der 
Unterschied  von 8,69 M / m  in der  Längengruppe  über 
200 m eine klare kos tenm äßige  Überlegenheit des 
G elenkausbaues. Die an sich höhere  Baugeschwindig
keit w ird  durch die g rö ß e re  S treckenlänge wieder 
ausgeglichen, und der  gleich hohe W e r t  q un ter 
streicht eine gew isse G leichart igkeit  de r  vorliegenden 
Betriebsbedingungen. Die Kosten  M / m  sind bei nied
r igem W e r t  q besonders  hoch.

Z a h l e n t a f e l  4.

Strek-

ken-

lä n g e

R

m

A u s 

b a u a r t

B a u g e 

s c h w i n 

digkeit

in/M.

U n t e r 

h a l t u n g s 

tech - 

n ischer 

A u s 

n u t z u n g s 

g r a d  q  

1 / M

Relative

U n t e r -

hal-

tungs-

k o s t e n

J t lm

U n t e r s  

in d e n

A u f 

f a h r u n g

J l /m

c h i e d

K o s t e n

insges.

M im

B e m e r 

k u n g e n

bis G e l e n k 10 0,233 9,03 +  10,50 +  7,88 klare Ü b e r 

135 Türst. 9,4 0,209 11,65 legenheit d. 

T ü r s t o c k 

a u s b a u e s

bis G e l e n k 14,2 0,150 15,52 +  9,50 +  1,41 U n t e r s c h i e d

200 Türst. 15,1 0,159 23,61 sehr gering

ü b e r G e l e n k 20 0,100 25,69 +  9,92 -  8,69 klare Ü b e r 

200 Türst. 17 0,101 44,30 legenheit d. 

G e l e n k 

a u s b a u e s

E inf luß  d e s  A b b a u s  b e n a c h b a r t e r  F löze .

H ier ist zu un te rscheiden  zwischen den Ein
w irkungen des Abbaus eines F lözes im Liegenden auf 
eine Strecke im H angenden  u nd  eines Flözes im 
H angenden  auf eine Strecke im Liegenden. Von dem 
Augenblick an, in dem das G eb irge  durch  den Abbau 
eines benachbarten  F lözes im Liegenden in Bewegung 
kommt, un te rl ieg t die S treckenröhre  den bekannten 
Z errungs-  und P ressungsersche inungen ,  wie sie auch
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übertage zu beobachten  sind. In der  Zerrungszone  
wird die E n tfe rn u n g  zwischen den einzelnen A usbau 
teilen g rößer ,  w as  sich dadurch  bem erkbar macht, daß 
die eingebrachten  Spreizen sich lockern u nd  un ter  
Umständen herausfa llen . In de r  P ressungszone  nähern 
sich die Baue einander,  und  die Spreizen w erden  zer
knickt; am deutlichsten  ist die P re ssungszone  jedoch 
am Aufwölben der  S treckensohle zu erkennen. In 
diesen Fällen ist se lbst de r  infolge se iner N achgiebig 
keit an sich sehr  au fnahm efäh ige  G elenkausbau  den 
auftretenden B eanspruchungen  nicht mehr g e w a c h se n ; 
denn die S treckensohle w ird  in der  Zerrungszone  
gesenkt, in der  P re ssungszone  hochgetrieben und, so 
bald dieselbe Stelle d e r  Strecke in die nachfolgende 
Zerrungszone h ine ingerä t,  noch einmal gesenkt.  Der 
Ausbau, der  die B eanspruchungen  der  K äm pferdruck 
zone des Abbaus g u t  übers tanden  ha t  und  mit n o r 
malen A ufw endungen bis zur  B eendigung des Abbaus 
ausgehalten habe w ürde , m uß nun noch einmal e r 
neuert werden. Die als Fo lge des Abbaus benachbarter  
Flöze auftre tenden  Schäden w erden  als durch »F rem d
wirkung« verursacht bezeichnet und  die durch ihre 
Beseitigung en ts tehenden  Kosten u n te r  A2 besonders 
erfaßt. In der  Z ah len tafe l 5 finden sich als Beispiel 
die U nterha ltungskosten  einer Strecke, die durch den 
Abbau im eigenen Flöz und  durch den Abbau eines 
benachbarten Flözes hervo rgeru fen  sind, zusam m en 
gestellt. Die Zahlen in Schrägdruck  betreffen die 
Monate, in denen die S trecke u n te rb a u t  w orden  ist. 
Aus Abb. 25 ist d e r  W irkungsbereich  des d a ru n te r 
liegenden Abbaus auf  die darüberliegende  Strecke zu 
ersehen. Die Strecke ha t te  eine Länge von 253 m 
erreicht, als das  U n terbauen  bei 71 m  begann.

S c /r n /ff 7

Abb. 25. E in f lu ß  eines A bb au es  im L iegenden  
au f  die A b b aus trecke  des h a n g e n d e n  Flözes.

Die U n te rha ltungskosten  w aren  bis dahin in den 
üblichen G renzen geblieben. Im N ovem ber stiegen sie 
plötzlich stark, als man von 63 m ab einen Nachriß 
mit völliger E rn eu eru n g  des A usbaus ansetzen mußte. 
Die W irkung  des A bbaus reichte also bei dem hier 
vorhandenen M ittel rd. 8 m über  die G renze des 
Abbaus hinaus. Als d e r  Abbau des liegenden 
Flözes Ende J a n u a r  e inges te l l t  w urde , s tand  der  
Stoß bei 149 m, w äh ren d  die W irkungen  in der 
Strecke bis 155 m reichten. Die Strecke hatte 
noch einen M ona t nach B eend igung  des Abbaus 
unter den N achw irkungen  zu leiden, wie aus 
Abb. 26 hervorgeht.  H ie r  s ind die M onate , in denen 
die Strecke u n te rb a u t  w urde , schra ff ie r t  und zum 
Vergleich die abso lu ten  U n terh a l tu n g sk o s ten  ein 
getragen, die in jedem  M o n a t  au f  der  S treckenlänge

von lfd. m 63 bis lfd. m 155 vor, w ährend  und nach 
dem U nterbauen  en ts tanden . Die Kosten in dem 
M onat unm itte lbar  nach Beendigung des U nterbauens 
liegen noch erheblich höher  als normal. Die relativen 
U nterha ltungskosten  betrugen 25,53 M  m bei spezi
fischen U nterha ltungskosten  von a = 9,34 (,;£ m )p und 
b = l , 8 9  ( l / m  - M ) s. Die durch »Fremdwirkung« e r 
wachsenen U nterha ltungskosten  dagegen  beliefen sich 
fü r  jedes beeinflußte Streckenmeter auf 36,77 M.

SK

Abb. 26. V e r lau f  d e r  abso lu ten  U n te rh a l tu n g sk o s te n  
in dem  u n te rb au ten  Streckenteil .

Z a h l e n t a f e l  5.

M o n a t e

Strek-

k e n -

l ä n g e

R
m

A b s o l u t e  U n t e r h a l t u n g s k o s t e  

P r i m ä r -  F r e m d -  S e k u n d ä r 

w i r k u n g  W i r k u n g  W i r k u n g  

A  A 2 1 B  

.4

n  infolge 

Zus.

Spezifische 

U n t e r h a l t u n g s k o s t e n

a b  

U # / m ) p  (Ji m . M ) s

1 13 _ ___

2 28 — —

3 63 — —

4 106 — —

5 143 572 — — 572 8,94
6 182 367 — 547 914 8,95 1,55
7 212 244 — 406 650 9,04 1,78
8 253 500 — 505 1 005 9,09 1,95
9 290 405 563 397 1 365 9,02 1,85

JO 317 120 1179 186 1485 9,23 1,58
11 347 91 1260 508 18 5 9 9,55 1,58
12 361 430 400 1046 1 876 9,57 2,07
13 386 430 — 755 1 185 9,55 1,92
14 414 404 — 780 1 184 9,19 1,90
15 437 316 — 760 1 076 8,78 1,89

3879 3402 5890 13 171 9,34 1,89

Diese außerordentlich  hohen Kosten weisen ein 
dringlich d arau f  hin, wie wichtig es ist, das  U n te r 
bauen einer in Betrieb befindlichen Strecke zu ver 
meiden. Die neuzeitlichen Bestrebungen, möglichst 
g ro ß e  F ö rde rm engen  aus einem  B etr iebspunkt zu 
gewinnen, kommen den vom S tandpunk t de r  S trecken
un te rha ltung  aus zu stellenden F o rderungen  en tgegen, 
da sich h ierdurch  der  gleichzeitige Abbau m ehre re r  
Flöze in einer Q uersch lagsab te ilung  vermeiden läßt. 
In Fällen, in denen e r  nicht zu um gehen  ist, dü rfte  
es sich em pfehlen, die A bbaustöße in de r  E n t 
fe rnung  e inander folgen zu lassen, in welcher der 
Nachriß auf  G ru n d  der  P rim ärw irkung  hin ter  dem 
S trebstoß  des hängenderen  Flözes hereilt. P r im är 
w irkung  und  F rem dw irkung  würden  dann  zu gleicher 
Zeit in etwa dieselbe Zone fallen u nd  die Beseitigung 
der  h ierdurch  hervorgeru fenen  Schäden könnte  in 
einem A rbeitsgang  erfo lgen . Dabei ergäbe sich der  
Vorteil, daß  die Kosten  zu A en tw eder  ganz  e ingespart  
werden  oder  nur  als eine ger inge  E rh ö h u n g  der  Kosten 
zu A2 in E rscheinung  treten .
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ln bestimm ten Fällen lä ß t  sich durch Aufrollen 
der  B aufelder (Abb. 27) in verein ig tem  Vor- und 
Rückbau eine weitestgehende Schonung der  Abbau
strecken e r re ichen1, ein Verfahren, das sich auf  einer 
g r o ß e m  G rube  des niederschlesischen Bezirks bew ährt 
hat. Auch auf die Bildung von Schutzzonen fü r  die 
Abbaustrecken der  h a n g e n d em  Flöze sei hier v e r 
wiesen, wobei die Reihenfolge des Abbaus de r  e in 
zelnen Flöze eine gew isse Änderung erfährt.

—>- dern/ebsr/cb/i/ng i ^

/Ibbausfrec/rer aöffe/vorßn —

$ 1 ^  i

fort/err/c/r/v/ig —>  i V
i ^

y / / / / / / \  —*-FerM eäsr/cb/t/ng|

!■§

- Forderr/cbfung 

] a b g eb a a /  1 6 /a n d  der 6 /reb en  fgr/e/c/jze/bg'J

Abb. 27. D a r s te l lu n g  des A u fro l len s  d e r  B aufelder.

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

Die P rü fung  der  F rage, ob bei der  G esta l tung  der 
U nterha ltungskosten  von Abbaustrecken eine G ese tz 
m äßigkeit und dam it die M öglichkeit de r  V oraus 
berechnung besteht, hat ergeben, daß  diese Kosten 
nicht nu r  von U nwägbarke iten  abhängen, sondern  
w eitgehend durch die Art der  B etr iebsführung  beein 
f luß t w erden  können. Jedes F löz w eis t auf G rund 
se iner Mächtigkeit, der  A rt des N ebengeste ins  und  
anderer  F ak to ren  sowie nach der  A usbauart »spezi
fische U nterha ltungskosten«  von bes tim m ter  H öhe auf. 
Das H indurchgehen  des Abbaus m acht gegebenenfalls  
die e i n m a l i g e  Instandse tzung  des Ausbaus e r fo rd e r 
lich. Die h ierdurch verursach ten  Kosten, bezogen auf 
die Streckenlänge, sind stets gleich (spezifische 
U nterha ltungskosten  M / m  infolge P rim ärw irkung  
a =  const.). Sodann un te rl ieg t  der  Ausbau daue rnd  der 
E inw irkung  verschiedenartiger  G ebirgsbew egungen ,

1 V g l .  L e h m a n n ,  G l ü c k a u f  7 4  (1938) S. 321 u n d  S. 405.

deren Stärke hauptsächlich  von der  Beschaffenheit des 
N ebengesteins  abhängt.  Z u r  Beseitigung der  h ie r 
durch au f tre tenden  Schäden muß f o r t g e s e t z t  U n te r 
ha l tungsarbe it  gele is te t w erden, deren  Kosten, be
zogen auf das »relative Längenalter« (P ro d u k t  aus 
Länge und Lebensdauer, M eter  ■ M ona te) ,  s te ts  gleich 
sind (spezifische U n te rha ltungskos ten  M / m  M onat 
infolge S ekundärw irkung b =  const.). Die H öhe  dieser 
spezifischen U nte rha ltungskosten  a und b ist n a tu r 
gegeben und bei nachgiebigem G elenkausbau  güns tige r  
als bei sta rrem  Türs tockausbau . Mit H ilfe dieser 
W erte  lassen sich die absoluten  U n te rha ltungskosten  
fü r  jede Streckenlänge und  B augeschw indigkeit mit 
ausre ichender G enauigkeit  vorausberechnen . H ierbei 
ist die H öhe des Anteiles der  Kosten durch S ekundär 
w irkung  an den gesam ten  U n te rha ltungskosten  
lediglich abhängig  von dem Verhältnis, in dem 
Baugeschw indigkeit und S treckenlänge stehen, dem 
»Unterha ltungstechnischen  A usnutzungsgrad«  q. Der 
W e r t  q is t reziprok der  durchschnittl ichen Lebens
dauer  und bew egt sich in den heutigen Betrieben

zwischen 1 und (asym pto tisch) Null. Je m ehr

sich q dem W e r t  1 • nähert,  je höher  also die

Baugeschwindigkeit im V erhältnis  zur durchschn it t 
lichen S treckenlänge wird, desto  ge r inge r  sind die 
U nterha ltungskosten .  H ierin  liegt die E in f lußm öglich 
keit des Betriebes begründet.  W o  auf G ru n d  der 
G ebirgsverhä ltn isse  mit hohen spezifischen U n te r 
ha l tungskosten  b zu rechnen ist, muß besonders  auf 
hohe Baugeschwindigkeiten W e r t  ge leg t w erden , q soll

m öglichst nicht un te r  0,200 sinken. Liegt der

W e r t  q fest, so ist bei der  W a h l  der  A usbaua rt  zu 
berücksichtigen, daß  es Fälle gibt, in denen die 
Ausbauweise mit höhern  spezifischen U n te rh a l tu n g s 
kosten w egen der  n ied rigem  A uffahrungskosten  w ir t 
schaftlicher ist.

U M  SC H  A U
Der Abbau von Raseneisenerz nach dem Reichs
gesetz vom 22. Juni 1937 und den Richtlinien dazu 

vom 18. Mai 1938.

Eisen f in d e t  sich n u r  se lten g ed iegen ,  d a g eg e n  als  E rz  
in vielen V erb indungen .  F ü r  seine G e w in n u n g  kom m en als  
V e rb in d u n g en  m it  S a u e rs to f f  u n d  Kohle hauptsäch lich  in 
B e trach t:  1. d e r  Spate isenste in  (S ide r i t ) ,  chemisch m it
F e C 0 3 (E is en k a rb o n a t )  beze ichnet.  Er k o m m t  b e so n d e rs  im 
S ieg er lan d e  v o r ;  in se iner  kohlen- u n d  to n a r t ig en  Abart ,  
die sich im rhein isch-westfä l ischen  S te inkoh lengeb irge  
f indet ,  w i r d  er  Kohleneisenste in  g e n a n n t ;  2. d e r  B ra u n 
eisenstein (L im on i t) ,  chemisch m it  2 F e 20 3- f -3 H 20  (w a sse r 
h a l t iges  E isenoxyd)  bezeichnet,  ist  durch  V e rw i t te ru n g  aus 
E is en sp a t  o d e r  Schwefelk ies  e n ts tan d en  u n d  das  h ä u f ig s te  
Eisenerz .  Die a ls M ine tte  bekannte  p h o sp h o rre ich e  A b a r t  
k o m m t hauptsäch lich  in L o th r ingen ,  L u x em b u rg  und  dem  
Becken von Briey vor.  Dieses E rz ,  f r ü h e r  w e g e n  seines 
P h o s p h o rg eh a l te s  f a s t  w e r t lo s ,  ist  seit E in f ü h r u n g  des 
T h o m a sv e r fa h re n s  w eg en  d e r  Thom assch lacke ,  die bei de r  
V e rh ü t tu n g  g ew o n n en  w ird ,  das w e r tv o ll s te  E isenerz  g e 
w o rd en .  Eine a n d e re  A b a r t  des B rauneisenste ins ,  das R asen 
e isenerz ,  w ird  u n ten  n ä h e r  b e sp ro c h en  w e rd e n ;  3. de r  R o t 
eisenste in  (H ä m ati t) ,  chem isch  F e 2O ä (w asser f re ies  E isen 
ox y d ) ,  t r i t t  in W es tfa len ,  haup tsäch l ich  im G e b ie t  de r  Sieg,

der  Lahn u n d  de r  Dill, sow ie  in T h ü r in g e n  u n d  im H a rz  
auf;  4. de r  M agne te isens te in  (M ag n e ti t ) ,  chem isch  F e 0 F e 20 3 
(E isen o x y d u lo x y d ) ,  ist in P r e u ß e n  selten.  F ü r  die E isen 
g e w in n u n g  ist sein V o rk o m m e n ,  z. B. in S ch w ed en ,  w e g e n  
des re inen u n d  re ichen E isen g e h a l te s  von g r o ß e r  Be
d eu tung .

Die na tü r l ichen  V erb in d u n g en  von E isen  m it  Schwefel ,  
d e r  Schwefelk ies ,  w e rd e n  b e rg rech tl ich  n ich t  a ls E isenerz ,  
so n d e rn  a ls Schwefelk ies  b e t r a c h te t1, w eil  sie technisch  
ü b e rw ieg e n d  n ich t  zur  D a rs te l lu n g  von E isen ,  so n d e rn  von 
Schw efe lsäu re  d i e n e n 2; e r s t  die  R ücks tände ,  d ie  K ie sb rände ,  
w e rd en  z u r  H e r s te l lu n g  von E isen  v e rw en d e t .

R a s e n e i s e n e r z  ist  d u rch  N ie d e rsch lag  w ä s s e r ig e r  
E isen lösungen  u n te r  M i tw i rk u n g  von O rg a n i sm e n  e n t 
s t a n d e n 3 u n d  w e g e n  se ines P h o s p h o r g e h a l t s  h e u te  au s  d e n 
selben G rü n d e n  w e r tv o l l  w ie  die M inette .  E s  ist,  so  f ü h r t  
die B e g rü n d u n g  zum E n tw u r f  eines G ese tze s  ü b e r  den 
Abbau  von R aseneisenerz  aus,  f ü r  d ie  G a s e r z e u g u n g  von 
g r o ß e r  B ed eu tu n g ;  d e r  In la n d b e d a r f  s te ig t  s ta rk  an. Im 
Reichsgeb iet  s ind  g e n ü g e n d  V o rrä te  f ü r  se ine  D eckung  
v o rh a n d e n ;  es könn ten  s o g a r  noch g ro ß e  M en g en  aus-

1 V g l .  R e k . - B e s c h .  v o m  23. D e z e m b e r  1931, Z. B e r g r .  7 3  (1932) S. 308- 

G l ü c k a u f  6 9  (1933) S. 1160.

2 R e k . - B e s c h .  v o m  16. Juni 1880, Z. B e r g r .  21 (1881) S. 395.

3 K r u s c h :  Gerichts- u n d  V e r w a l t u n g s g e o l o g i e ,  S. 301.
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g e f ü h r t  w e rd e n .  T ro tz d e m  w i r d  n icht e inmal d e r  In lan d 
m a r k t  g e n u g  v e rso rg t .

Z u m  R aseneisenerz  g e h ö r t  auch das  n e u e rd in g s  b ekann t  
g e w o rd e n e  W e i ß e i s e n e r z  m it  se inem »eisernen Hut«. Es 
h a n d e l t  sich um  ein aus e inem E is en o x y d u lk a rb o n a t  in 
O e l fo rm  bes tehendes  E rz ,  d a s  r e g e lm äß ig  in e tw as  g r ö ß e r e r  
T ie fe  u n d  M äch tigke it  a n g e t ro f f e n  w i r d  a ls  das b raune  
R a s e n e i s e n e rz 1.

Beim E r la ß  des P reu ß isch en  B erggese tzes  vom 24. Juni  
1865 h a t  m an R aseneisenerz  ausd rück lich  f ü r  n icht b e r g b a u 
fre i,  f ü r  n ich t  v e r le ih b ar  e rk lä r t .  M an  ha t  es dem  G r u n d 
e ig e n tü m e r  be lassen ,  w e i l  se ine  G e w in n u n g  w eg en  des 
V o rkom m ens  an d e r  E r d o b e r f lä c h e  — d a h e r  sein N am e 
»Raseneisenerz«  — keine b e rg m än n isch en  K enntn isse  u n d  
keine b e rg b au l ich e  V e ran s ta l tu n g en ,  w o h l  einen u n m it t e l 
ba ren  E in g r i f f  in die  B enu tzung  d e r  E rd o b e r f l ä c h e  nö t ig  
m ach t ;  au ß e rd e m  w e r d e n  die G ru n d e ig e n tü m e r  schon durch  
die lan d w ir tsch a f t l ich en  B elange  v e ran laß t ,  es zu bese it igen  
u n d  zu  v e rw er ten .  Die A u sd e h n u n g  des B erggese tzes  au f  
das R aseneisenerz  w u r d e  auch w e d e r  d u rch  b e rg p o l iz e i 
liche G rü n d e ,  noch d u rch  das  s taat l iche  A b g ab en in te re sse  
b e d in g t 2.

W ie  in P re u ß e n  is t  d a s  Raseneisenerz  a u ch  in den 
meisten  ä n d e rn  deu tschen  L ändern  nicht vom V e r fü g u n g s 
rech t  des G ru n d e ig e n tü m e rs  ausgesch lossen ,  g i l t  a lso  als 
G ru n d e ig e n tü m e rm in e ra l ,  so  z. B. in Sachsen. D a g eg en  g e 
h ö r t  es in B ayern  u n d  in Sachsen -W eim ar  zu den  ve r le ih 
ba ren  M ineral ien .  W a r  Raseneisenerz  in P re u ß e n  schon 
vo r  E in f ü h r u n g  des B erggese tzes  als  B e rg w erk se ig en tu m  
verliehen  w o r d e n ,  so  b le ib t  es nach w ie  v o r  d e r  V e r fü g u n g  
des G ru n d e ig e n tü m e rs  en tzogen  u n d  g e n ie ß t  d a m i t  auch 
den s t ra f rech tl ich en  Schutz  des Gese tzes  ü b e r  die Be
s t r a fu n g  u n b e fu g te r  G e w in n u n g  o d e r  A n re ich e ru n g  von 
M inera l ien  vom 26. M ärz  1856 (GS. S. 203).

R asene isenerz  f indet  sich h aup tsäch l ich  in zwei 
G eb ie ten ,  an d e r  h o l länd ischen  G re n ze  im E m sgeb ie t ,  
h ier  auch  als W eiß e isen e rz ,  u n d  im T e u fe l sm o o r  zwischen  
B remen u n d  S tade  im W o r p s w e d e r  Gebiet.

Die deu tschen  G ru n d e ig e n tü m e r  ha tten  nun  in w e item  
U m f a n g  d en  A bbau  von R aseneisenerz  nach  H o l lan d  v e r 
geben .  Die H o l lä n d e r  g e w a n n en  das E rz  in D eu tsch land ,  
f ü h r ten  es ü b e r  ih re  G re n ze  u n d  v e rk au f ten  es d ann  w ied er  
nach  D eu tsch lan d ,  das da fü r  Devisen  berei ts te l len  m u ß te .  
Im  W o r p s w e d e r  G e b ie t  b e s tan d  die G e fah r ,  d a ß  die E r z 
g e w in n u n g  die L an d e sk u l tu r  s ta rk  bee in träch tig te .  Die V e r 
hä ltn isse  b ed u r f te n  d e sh a lb  e iner  g e se tz l ichen  R eglung .

Es w a r  jed o ch  u n zw eckm äß ig ,  den  A b b au  von R asen 
e isenerz,  d e r  j e tz t  dem  G ru n d e ig e n tü m e r  zusteh t ,  dem  
S taa te  v o rz u b e h a l t e n ;  denn  das w ü rd e  e inen sc h w e ren  E in 
g r i f f  in da s  E ig e n tu m  b ed eu te t  haben ,  w e i l  d e r  A bbau  des 
R aseneisenerzes,  das  n ich t  in die  T ie fe  geh t ,  so n d e rn  n u r  
n ah e  an d e r  O b e r f läc h e  des  Bodens vo rk o m m t,  w e i te  
F lächen  b e e in f lu ß t  u n d  d a h e r  den  B e rg b au t re ib e n d en  m it  
u n ü b e rse h b a re n  E n ts c h ä d ig u n g sp f l ic h ten  b e la s te t  haben  
w ü rd e .  Das R aseneisenerz  u n d  das  W eiß e isen e rz  w i rd  im 
H a n d b e tr ieb  m it  dem  Spa ten  g ew o n n en .  W enn  die obers te  
Schicht a b g e g ra b e n  ist,  b e d a r f  es e in ig e r  J a h re ,  bis die 
nächste  Schicht d u rch  den  L u f ts a u e r s to f f  u n d  u n te r  dem  
E influß  d e r  W ie s e n b e w ä s s e ru n g  w ie d e r  zu  R asen e isen erz  
o x y d ie r t  ist u n d  a b g eb a u t  w e r d e n  kann.  Die G e w in n u n g  
u n te rs ch e id e t  sich kaum  von d e r  von Lehm o d e r  ähnlichen 
B odenbes tand te i len .  E s  w a r  d a h e r  a n g eb ra ch t ,  sie w e i te r  
im V e r fü g u n g s re c h t  des G r u n d e ig e n tü m e r s  zu be lassen .

Die G r u n d e ig e n tü m e r  d u r f t e n  a b e r  n ich t  v ö l l ig  fre ie  
H a n d  beh a l ten ,  so n s t  w a r  zu b e fü rch ten ,  d a ß  sie das R asen 
e isenerz  zum Schaden  d e r  in länd ischen  In d u s t r ie  v e rw er te n  
u nd ,  v e r lock t  d u rc h  die h ohen  G e ld en tsc h äd ig u n g e n  — sie 
haben  im  E m s g e b ie t  bis zu  3750  M  je  M o rg e n  e rh a l ten  — , 
d as  E r z  o h n e  Rücksich t  d a r a u f  ab bauen ,  d a ß  d e r  B oden  
fü r  d ie  lan d w ir t sc h a f t l ich e  N u tz u n g  v e rd o rb e n  w u rd e .  
S o w ei t  n icht  die deu tsche  R o h s to f f v e r s o r g u n g  im einzelnen

1 Urteil d e s  R e i c h s g e r i c h t s  v o m  3. N o v e m b e r  1934, Z. B e r g r .  7 5  (1936) 

S. 517; G l ü c k a u f  71 (1933) S. 1175.

1 M o t i v e  z u m  A B G . ,  Z. B e r g r .  6 3  (1924) S. 85.

Fall  eine a n d e re  E n ts ch e id u n g  fo r d e r t ,  konnte  d e r  A b b au  
aus e rn äh ru n g sp o l i t is ch en  G rü n d e n  n u r  zugelassen  w e rd en ,  
w enn  die W ie d e rn u tz b a rm a c h u n g  des Bodens g es ich e r t  w a r .

Diese  Zie le sind  d ad u rch  erre ich t  w o rd e n ,  d a ß  das 
Reichsgesetz  ü b e r  den  A b b au  von R aseneisenerz  vom  
22. Jun i  1 9 3 7 1 den A b b au  von e iner  s taat l ichen  G e n e h m i 
g u n g  a b h ä n g ig  gem ach t  hat. Die G e n e h m ig u n g sb e h ö rd e  
s o rg t  d a fü r ,  d aß  das E rz  e n tsp rech en d  den  v o lk sw ir t sc h a f t 
lichen B edürfn issen  v e rw er te t  u n d  Schaden  f ü r  den  Boden 
ve rhü te t  w ird .  Sie kann dazu  A u f lagen  m achen  u n d  d ie  
G e n e h m ig u n g  ve rsagen ,  w en n  N achte i le  f ü r  d ie  V olks
e r n ä h r u n g  zu  e rw a r te n  sind ,  die das  ö f fen t l ich e  In te resse  
an d e r  F ö r d e r u n g  des E rzes  ü b erw iegen .  In P re u ß e n  e n t 
scheiden d e r  R e g ie ru n g sp rä s id en t  und  das  O b e r b e r g a m t  
g e m e in sa m 2.

F ü r  die G e n e h m ig u n g  des Abbaus von R aseneisenerz  
h ab en  de r  Reichsm in is te r  fü r  E r n ä h r u n g  u n d  L an d w ir t 
sch a f t  u n d  d e r  R e ich sw ir tsch a f tsm in is te r  am 18. M ai 1938 
R i c h t l i n i e n  e r la s s e n 3. Sie g e h e n  d av o n  aus ,  d a ß  das 
G ese tz  vom  22. Juni  1937 die A u s b e u tu n g  des  R ase n e ise n 
erzes f ö r d e rn  u n d  die W ie d e rh e r s te l lu n g  d e r  d u rc h  den  
A bbau  g e s tö r ten  lan d w ir tsch a ft l ich en  N u tz u n g  des  Bodens 
sichern  wil l .  Da die ö r t l iche  V er te i lu n g  des  R aseneisen 
erzes, d e r  Z u s ta n d  des Bodens,  die A r t  d e r  A u s b e u tu n g  
u n d  die Z ah l  d e r  G r u n d e ig e n tü m e r  seh r  ve rsch ieden  sind,  
können f ü r  die H a n d h a b u n g  des Gese tzes n u r  w e n ig e  
a llgem eingü lt ige  R egeln  g e g e b e n  w erd en .  Die zur  G e 
n e h m ig u n g  b e ru fenen  B ehörden  m üssen  nach den  U m 
ständen  des  e inzelnen Fa l le s  en tscheiden .  Die fo lg en d e n  
nach  dem  Gese tz  (§ 4) e r lassenen  Richtlinien so l len  dabei  
den  W e g  weisen .

1. D as Gese tz  g i l t  auch  f ü r  die  bei se inem  In k r a f t 
t re ten  be tr iebenen  U n te rn e h m e n ;  f ü r  sie ist  die  G e n e h m i 
g u n g  nachzuholen .

2. W enn  m an  das  R aseneisenerz  g ew in n t ,  w i r d  es 
zw eckm äß ig ,  d. h. ohne  Schaden f ü r  die  l a n d w ir t s c h a f t 
liche N u tz u n g  des Bodens u n d  nach M ö gl ichke i t  r e s t lo s  
a usgebeu te t .  D as  w e rd e n  am besten  U n te rn e h m e r  können ,  
d ie  in se inem A b b au  e r f ah re n  u n d  l e i s tu n g s fä h ig  s ind. Sie 
s in d  d e sh a lb  U n te rn eh m ern  vorzuziehen ,  die sich e rs t  n e u e r 
d ings  d iesen  A u fg ab en  zuw en d en ,  sow ie  G r u n d e ig e n tü m e rn ,  
die R aseneisenerz  im E ig e n b e tr ie b  gew in n en  w ollen .  Diesen 
is t  die G e n e h m ig u n g  zu v e rsag en ,  w e n n  aus w ir t sch af t l ich en  
G rü n d e n  d a s  E rz  in einem g r o ß e m  g esch lossenen  G eb ie te  
g ew o n n e n  w e rd e n  m uß .  D azu  kann  ein z u r  B o d en v erb esse 
ru n g  g e g r ü n d e t e r  W asse r-  u n d  B o d en v e rb a n d  g ee igne t  
sein, w e n n  d e r  A b b au  f ü r  einen U n te rn e h m e r ,  d e r  a u s 
schließlich in d e r  E rz a u sb e u tu n g  seinen G ew in n  sucht ,  nicht 
w ir tschaf t l ich  sein w ü rd e .  Solche B e s t reb u n g e n  s ind  d a h e r  
zu fö rd e rn .

3. Das R aseneisenerz  l ieg t  h ä u f ig  z e rs treu t .  E s  m uß  
m ög lichs t  v e rh ü te t  w e rd e n ,  d a ß  die U n te rn e h m e r  den  A b 
bau  au f  die e rg ie b ig e m  F lächen  b esch ränken  u n d  w e n ig e r  
g ü n s t ig  auszu b eu ten d e  u n g e n u tz t  lassen. E n t le g en e  o d e r  
kle inere  V o rkom m en  w i r d  w ir tsch af t l ich  n u r  ein U n t e r 
n e h m e r  ausnu tzen  können ,  d e r  ein  g r ö ß e r e s  G eb ie t  u n t e r  
Aussch luß  a n d e re r  U n te rn e h m e r  bearbe ite t .  Die G e n e h m i 
g u n g sb e h ö rd e n  w e r d e n  d a h e r  zw eck m äß ig  m eh re re  U n t e r 
nehm er ,  w e lche  die G e n e h m ig u n g  f ü r  ein G e b ie t  n a c h 
suchen, a u f  d a s  G eb ie t  ver te i len  u n d  in e inem b es t im m ten  
A bschnit t  n u r  d ie  A n t rä g e  d esse lben  U n te rn e h m e rs  g e 
nehm igen .  Sie können  auch d ie  G e n e h m ig u n g  einem U n t e r 
neh m er  f ü r  ein b es t im m tes  G eb ie t  e rte i len ,  b ev o r  e r  mit 
a llen  G r u n d e ig e n tü m e rn  V e r t r ä g e  ü b e r  den A b b a u  des 
R aseneisenerzes g esch lossen  hat.  Die G e n e h m ig u n g s 
b eh ö rd e  m u ß  sich d a n n  a b e r  die P r ü f u n g  d e r  noch zu 
sch ließenden  V e r t räg e  Vorbehalten  o d e r ,  w e n n  die V e r 
hä ltn isse  im Bezirke e inheitl ich  u n d  e infach s ind ,  zur  A u f 
lag e  m achen ,  d a ß  d ie  B eziehungen  zu  den  G r u n d e i g e n 
tü m e rn  n ach  e inem V e r t r a g s m u s te r  g e re g e l t  w e r d e n ,  d a s  
sie g u tg eh e iß en  ha t.  In diese  V e r t r ä g e  ist r e g e lm ä ß ig  d ie

1 R G B l .  S. 6 5 0 ;  G l ü c k a u f  7 3  (1937) S. 717.

2 V g l .  i m  ü b r i g e n  ü b e r  d e n  Inhalt d e s  G e s e t z e s :  G l ü c k a u f  7 3  (1937) 

S. 717.

3 Z. Berg-, Hütt.- u. S a l . - W e s .  86 (1938) S. 154.



824 G l ü c k a u f Nr .  38

Pf l ich t  zum  vo lls tän d ig en  A bbau  des R aseneisenerzes und  
zu r  W ie d e ru rb a rm a c h u n g  des G e län d es  au fzu n eh m en  und  
u n te r  U m stä n d en  durch  V e r t r a g s t r a fe n  zu sichern.  Die 
G e n e h m ig u n g sb e h ö rd en  haben  d a r a u f  zu achten, d a ß  die 
E r f ü l lu n g  d iese r  Pf l ich ten  n icht du rch  hohe  F ö rd e rz in sen  
g e f ä h r d e t  w ird .

D am it  die U n te rn e h m e r  ab er  eine a l lgem eine  G e 
n e h m ig u n g  des A bbaus  f ü r  ein G eb ie t  n icht  m ißb rau ch en  
u n d  sich Anrechte  sichern  ohne  e rns t l iche  Absicht,  m it  
dem  A b b au  a lsb a ld  zu beg innen ,  so l len  solche G e n e h m i 
g u n g e n  an  die A uf lage  g e k n ü p f t  w e rd en ,  d a ß  d ie  A u s 
b e u tu n g  binnen  e iner Frist  b eg in n t  u n d  b e e n d e t  w ird  
(s. aber  N r .  6).

4. Die lan d w ir tsch a ft l ich e  N u tz u n g  d a r f  d u rch  den 
A bbau  nicht f ü r  im m er  g e s tö r t  w e rd en .  Die G e n e h m ig u n g s 
b eh ö rd e  h a t  d a h e r  so rg fä l t ig  d a ra u f  zu achten, d a ß  g e 
e igne te  M a ß n a h m e n  zu r  W ie d e rh e rs te l lu n g  de r  lan d w ir t 
schaftl ichen E r t r a g s fä h ig k e i t  des Bodens g e tro f fe n  w e rd en .  
Die M a ß n ah m en  s in d  n ö t ig en fa l ls  durch  A u f lag en  zu 
s ichern ,  z. B. d u rch  G e ld h in te r le g u n g  o d e r  S icherhe i ts 
le is tung  f ü r  die Kosten d e r  W ie d e rh e rs te l lu n g sa rb e i te n ,  
z. B. du rch  B ü rg sch a f t  o d e r  Schu ldversp rechen  e ine r  G r o ß 
bank.

a) In m anchen  Fällen  w ü rd e  es g e n ü g e n ,  so sagen  die 
Richtlinien, w en n  de r  B oden  nach  dem  A b b a u  w ied er  e in
g e e b n e t  u n d  de r  M u t te rb o d e n  w ie d e r  au fg eb ra ch t  w ü rd e ,  
A rbe iten ,  die im a l lgem einen  dem  U n te rn e h m e r  ü b e r la ssen  
w e rd e n  k ö nn ten .

b) W enn  d u rc h  den A b b au  die V o r f lu t  g e s tö r t  o d e r  
die G ru n d w asse rv e rh ä l tn is se  v e rsch lech te r t  w ü rd e n ,  m üsse  
m an  d u rc h  G rä b en  o d e r  d u rch  A u fh ö h u n g  des Bodens 
fü r  ausre ichende  E n tw ä s se ru n g  so rgen .  Bei M a ß n ah m en  
g rö ß e rn  U m fa n g s ,  die  zugleich m eh re ren  G run d s tü ck en  
dienen u n d  eine d a u e rn d e  U n te rh a l tu n g  nö t ig  machen, 
w ü rd e  zw eckm äß ig  ein W asse r-  o d e r  B o denverband  nach 
d e r  E rs ten  W a s s e rv e rb a n d v e ro rd n u n g  vom 3. S ep tem ber  
1937 § 2 Nr.  9 (RGBl.  S. 933) g e b i ld e t  u n d  ihm der  
G e sch äf tsab sch lu ß  mit dem  U n te rn e h m e r  sow ie  die W ie d e r 
h e rs te l lu n g  des Bodens ü b e r t ra g en .

c) W en n  m öglich ,  so l l ten  die E in n ah m en  aus d e r  
R asen e isen erzg ew in n u n g  nicht  n u r  zur  W ie d e rh e r s te l lu n g

W I R T  S C H  A
Erdölgewinnung der Welt (in 1000 t) 1935 — 1937.

L änder 1935 19361 19371

D e u t s c h l a n d ............................ 427 445 453
F r a n k r e i c h ................................ 75 72 75
R um änien  ................................ 8 385 8 676 7 152
T s c h e c h o s l o w a k e i ................... 20 19 .
P o l e n .......................................... 515 511 504
R u ß l a n d ..................................... 25 240 27 340 27 816
Ä g y p t e n ..................................... 182 183 170
P e r s i e n .......................................... 7 586 7 599 10 452
I r a k .............................................. 3 682 4011 4 260
B a h r a i n - I n s e l n ....................... 184 636 1 068
B r i t i s c h - I n d i e n ....................... 1 266 1 310 1 410
N iederländ isch -Ind ien  . . . 6 082 6 437 7 260
B r i t i s c h - B o r n e o ....................... 652 619 792
Jap an  u n d  F o r m o s a  . . . . 313 340 368
R uss isch -S acha lin2 ................... 151 191
P e r u .............................................. 2 262 2 328 2 304
A r g e n t i n i e n ................................. 2 031 2 205 2 340
E cu a d o r  ..................................... 245 272 280
K o l u m b i e n ................................ 2 452 2614 2 844
V e n e z u e l a ................................. 22 035 22 832 27 720
T r i n i d a d ..................................... 1 624 1 842 2 184
M e x i k o .......................................... 5 973 6 091 6 900
Ver. S taa ten  v. A m erika  . . 134 553 148 709 175 164
K anada  .......................................... 186 193 360
A n d e re  L än d e r  ....................... 79 75

insges. 226 200 245 550 282 180

1 Z u m  T e i l  v o r l ä u f ig e  Z a h le n .  — -  J a p a n i s c h e  K o n z e s s io n .

des a lten Z u s tan d e s ,  so n d e rn  d a r ü b e r  h inaus  zu r  V e rb esse 
ru n g  des Bodens v e rw e n d e t  w e rd en .  M a ß n a h m e n ,  die  über  
die W ie d e rh e r s te l lu n g  des a lten  Z u s tan d e s  h inausgehen ,  
könnte  m an  d u rc h  Beihilfen aus den  l an d w ir t sch a f t l ich en  
M e lio ra t io n s fo n d s  nach den d a f ü r  g ü l t ig e n  B est im m ungen  
fö rd e rn .

5. Die S o rg e  um die  lan d w ir t sc h a f t l ich e  N u tz u n g  de r  
Flächen nach d em  A b b au  u n d  die V o rs o rg e  f ü r  a lle  d e n k 
ba ren  M ö g lich k e i ten  darf  die G e n e h m ig u n g  n ich t  u n nö t ig  
v e rzö g e rn  u n d  E in s c h rä n k u n g e n  nich t  unübers ich tl ich  
machen. Die A u f lag en  u n d  E in sch rä n k u n g en  so llen  m ö g 
lichst e infach u n d  k la r  sein. Die B eh ö rd e  kann  sich Vor
behalten ,  a n d e re  A u f la g en  fes tzuse tzen ,  w e n n  u n k la r  ist, 
w ie  die V erhä l tn isse  sich en tw icke ln  w erd en .

6. Es ist n ich t  im m er  m öglich ,  die G e n e h m ig u n g  auf be 
st im m te  Z eit  zu erte i len ,  nam en t l ich  w e n n  m an nicht weiß,  
binnen  w e lch e r  Z e i t  sich ein G eb ie t ,  w o f ü r  d ie  G e n e h m i 
g u n g  zum A bbau  b e a n t r a g t  w i r d ,  v o l ls tä n d ig  ausbeu ten  
läßt. Dann  ist  ab e r  d e r  U n te r n e h m e r  d a r a u f  hinzuw eisen ,  
da ß  die G e w in n u n g  w id e r ru fe n  w e r d e n  kann u n d  w ird ,  
w enn  e r  seine A u f lag en  n ich t  e inhält.

7. Die A rbeiten  zu r  G e w in n u n g  des  Raseneisenerzes 
un d  die A u f lag en  sol len  r e g e lm ä ß ig  ü b e rw a c h t  w e rden .  
Die B e rg b eh ö rd e n  h aben  nam en t l ich  d an n  die F ö r d e r u n g  
zu b eau fs ich t igen ,  w e n n  einem  U n te rn e h m e r  die G e w in n u n g  
in einem g rö ß e rn  G eb ie te  ü b e r t r a g e n  w o r d e n  ist. Die k u l tu r 
bau technischen  B ehörden  (K u l tu rb au b e am ten )  sind  be ru fen ,  
d ie  lan d w ir tsch a f t l ich en  W ie d e rh e r s te l lu n g sa rb e i t e n  zu 
p rü fen .

8. D am it  A n trä g e  zu sch leu n ig e r  u n d  v e r s tä rk te r  
F ö r d e r u n g  von R aseneisenerz  rasch  g e n eh m ig t  w e rd e n  
können ,  sollen sich am V erfah ren  n u r  die B ehörden  u n d  
Stellen bete i l igen ,  d enen  u n m it te lb a r  d a ra n  g e leg en  ist. 
D e r  K re isb a u e rn fü h re r  is t  zu  be te i l igen ,  w e n n  die W ie d e r 
h e rs te l lu n g  d e r  lan d w ir tsch a f t l ich en  B o d e n n u tz u n g  g rö ß e re  
M aß n a h m e n  ve r lan g t .  E ine  v o rh e r ig e  Ä u ß e ru n g  d e r  L an d e s 
p lan u n g sg em e in sch a f t  ist  u n n ö t ig ,  w e n n  es sich n u r  um eine 
v o rü b e rg eh e n d e  u n d  n ich t  t ie f  e in g re i fen d e  A u sb eu tu n g  
des Bodens h andel t .  In w ich tigen  F ä l len  ist  d ie  L an d e s 
p la n u n g sg em e in sch a f t  s te ts zu  h ö re n  u n d  ih r  jed e  G e n e h m i 
g u n g  n a ch träg l ich  m itzute i len .

E T L I C H E S

Gewinnung und B elegschaft  
des Aachener Steinkohlenbergbaus im Juli 1938'.

M o n a t s 

du r c h schnitt 

b z w .  M o n a t

K o h l e n f ö r

insges.

t

d e r u n g

arbeits

täglich

t

K o k s 

e r z e u g u n g

t

P r e ß 

k o h l e n 

herstellung

t

Belegschaft

( angelegte

Arbeiter)

1933 629 847 24 944 114 406 28 846 24 714
1934 • . . 627 317 24 927 106 541 23 505 24 339
1935 . . • 623 202 24 763 103 793 23 435 24 217
1936 636 146 25 111 104 457 25 500 24 253
1937 652 941 25 859 U l 344 28 757 25 235

1938: Jan. 667 182 26 691 114 127 31 856 26 270
Febr. 622 651 27 072 106 205 22 938 26 309
März 703 130 26 042 114 061 18 620 26 340
April 628 577 26 191 116 302 14 507 26 234
Mai 656 659 26 266 124 798 21 673 26 554
Juni 596 938 24 872 123 189 23 127 26 536
Juli 666 176 25 622 119 664 25 420 26 572

Jan.-Juli 648 759 26 100 116 907 22 592 26 402

1 N a c h  A n g a b e n  d e r  B e z i r k s g r u p p e  A a c h e n  d e r  F a c h g r u p p e  Stein

k o h l e n b e r g b a u .

E nglische r  K o h len -  u n d  F r a c h te n m a r k t

in de r  am  16. S e p te m b e r  1938 e n d ig e n d e n  W o c h e 1.

1. K o h l e n m a r k t  (B örse  zu N e w c a s t l e -o n -T y n e ) .  Die 
in te rn a t io n a le n  V e rw ick lu n g en  las te ten  sc h w e r  a u f  dem 
b r i t i sch en K o h le n m a rk t  d e r  v e rg a n g e n e n  W o ch e  und

1 Nac h C ol l ie ry  Quard. und Iron Co a l  Trad . Rev.
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zw a n g en  so w o h l  K äufer  als  auch  V e rk ä u fe r  zu rech t  v o r 
s ich tiger  H a n d lu n g sw e ise ,  die sich v o r  a llem im Sicht- 
g e sch af t  b e m e r k b a r  m ach te .  T r o tz d e m  h a b en  N a ch frag en  
u n d  A bsch lüsse  den  v e rg a n g e n e n  W o c h e n  g e g e n ü b e r  
uns t re i t ig  z u g e n o m m e n .  Im  A nsch luß  an  die b ishe r igen  
e rh ö h te n  A n to rd e ru n g e n  d e r  sk a n d in av isch en  E isen b a h n 
b e h ö rd e n  k a m  in d e r  B e r ich tsw oche  ein A bsch luß  mit  
N o rw e g e n  zu s tan d e .  Ein w e i te re r  A u f t ra g  in H ö h e  von 
1 0000  t L am bton-  o d e r  S o u t h h e t t o n s - K e s s e l k o h  le  konnte  
von den  le t t ischen  S ta a tsb a h n e n  zu lau fenden  P re isen  e in
g eh o l t  w e rd en .  Die V ersch iffungen  sol len  so  ba ld  als 
m öglich  e r fo lgen .  Die finnischen S ta a tsb a h n e n  n a h m e n  
9000 t bes te  Blyth zu 17 s 9 d fob  u n d  24000 t N ew b ig g in s  
zu e tw as  h ö h e rn  P re isen  ab.  W e n ig e r  erfreu lich  w a r  a l le r 
d ings die N achrich t ,  d a ß  von  d em  A u ftrag  d e r  sc h w e d i 
schen  B e h ö rd e  fü r  V o r ra t sb esch a f fu n g  n u r  ein g e r in g e r  
Anteil  an  D u rh a m  gefa l len  w ar ,  die H a u p t l i e f e ru n g  in H o h e  
von 42000 t  d a g e g e n  P o le n  u n d  d em  R u h rb e z i rk  in A uf trag  
g e g e b e n  w u rd e .  A u ß e rh a lb  des  üb l ichen  V e rb ra u c h e r 
k re ises  lief in fo lge  des d o r t ig e n  B e rg a rb e i te rau s s tan d s  eine 
N a c h fra g e  aus A u s tra l ie n  ein, doch  w i r d  es sich dabei a llem  
Anschein nach w e n ig e r  um  g r ö ß e r e  B este l lungen  a ls v ie l 
m ehr  lediglich u m  V o rs ic h t sm a ß n a h m e n  s täd ti sch e r  g e m e in 
n ü tz ige r  W e r k e  h andeln .  N ach  a l ledem  ist es vers tänd lich ,  
d aß  d e r  K e s s e lk o h le n m a rk t  e ine  v e rh ä l tn ism ä ß ig  feste  
Form  an n ah m ,  o h n e  d a ß  d iese  jed o ch  zu e iner  A u f 
b esse ru n g  de r  P re ise  ausre ich te .  F ü r  G a s -  u n d  K o k s 
k o h l e  b lieb die L age  d a g e g e n  w e i te rh in  flau. O b w o h l  die 
N ach frag e  nach  G a s k o h le  sich u n s t re i t ig  e tw as  g e h o b e n  
ha t  u n d  die F ö r d e r u n g  n ach  M ö glichke i t  e in g e sc h rän k t  
w urde ,  h e r r sch te  im m e r  n o ch  ein  s t a rk e s  Ü b e ran g e b o t .  
Auch die im Z u s a m m e n h a n g  mit d e r  B e leb u n g  des K o k s 
m ark te s  berei ts  se i t  l ä n g e re r  Z eit  e rh o ff te  B e sse ru n g  für 
Kokskohle  ist  im m er  noch n icht e in g e t re ten ,  d a zu  w i rd  
es noch s t ä r k e r e r  K o k sab ru fe  b e d ü r fe n .  D e r  B u n k e r 
k o h l e n m a r k t  v e r l ie f  r u h ig  u n d  lust los .  T ro tz  d e s  E in 
spruchs  d e r  R eeder ,  d ie  n u r  v e rh ä l tn ism ä ß ig  w e n ig  
Kohle a b n a h m e n  u n d  d a d u rch  die m eis ten  Z ec h en  zu r  E in 
l eg u n g  von  Fe ie rsch ich ten  zw a n g en ,  w u rd e n  die P re ise  
von den V e rk a u f s v e re in ig u n g e n  g eh a l ten .  Auf d em  K o k s -  
m ark t  h e r r sch te  nach  w ie  vo r  ein leb h a f te r  G e sc h ä f tsg a n g .  
B esonders  b e sse re  S o r ten  G a s k o k s  g in g en  f lo t t  ab.  Im 
In teresse  e iner  w e i te rn  B e lebung ,  die sich bis E n d e  des 
M ona ts  auch  auf  K o k s k o h le  a u sd e h n e n  w ü rd e ,  ist  jedoch  
eine B e ru h ig u n g  bzw . E n ts p a n n u n g  d e r  in te rn a t io n a len  
Lage u n b e d in g t  e r fo rder l ich .  Die  N o t ie ru n g e n  b l ieben  für 
alle Kohlen- u n d  K o k sso r ten  in d e r  B e r ich tsw o ch e  u n 
verändert .

Die E n tw ic k lu n g  d e r  K o h len n o tie ru n g en  in den 
M ona ten  Juni ,  Juli  u n d  A u g u s t  1938 ist  au s  d e r  n a ch 
s tehenden  Z ah le n ta fe l  zu ersehen .

Art  de r  Kohle

Juni 
niedrig- höch

ster ster 
Preis

Juli
niedrig- höch

ster | ster 
Preis

August 
niedrig-l höch

ster 1 ster 
Preis

s für 1 1.1 (fob)

beste  K esselkohle:
B l y t h ........................ 18/6 18/6 18/6 18/6 18/4 '/2 18/6
D u rh a m  . . . . 19/9 20/6 19/6 20/ — 18/101/2 19/6

kleine Kesselkohle:
B lyth  ........................ 17/— 17/6 17/— 17/6 17/— 17/6
D u rh a m  . . . . 18/  — 18/6 176 18/6 17,6 18/—

beste  G ask o h le  . . 19/9 20/6 19/4 '/2 20/ — 19/41/2 19/41/2

zweite  So r te  G a sk o h le 19/— 20/ — 19/— 19 6 18/9 19/ —
b eso n d e re  G a sk o h le  . 20/— 20,9 19/6 20/6 19/6 19/6
g e w ö h n l ic h e  B u n k e r 

kohle  ............................ 19/3 19/3 19/— 19/3 18/6 19/—
beste  B u n k e rk o h le  . . 19/9 19/9 19/6 19/6 19/ — 19/6

K o k s k o h le ....................... 19/3 20/9 18/6 20/ — 18/6 19,6

G ießere ikoks  . . . . 27/— 32/6 27/— 31/— 27/— 31/ —

G a s k o k s ........................ 28/ — 3 4 / - 27/— 34/— 27/— 3 1 / -

2. F r a c h t e n m a r k t .  D e r  b r i t ische  K o h le n c h a r te rm a rk t  
w u r d e  d u rc h  die z w e ife lh a f te  polit ische  L ag e  w e n ig e r  in 
M it le idenschaf t  g e zo g e n .  W o h l  h ielt  m an  in H a n d e lsk re ise n  
m it  A bsch lüssen  auf  län g e re  Sicht e tw as  z u rü ck ,  doch  
erli t t  das  G e sc h ä f t  d a d u rc h  ke ine  U n te rb re c h u n g .  Die 
u m fan g re ich e n  K o h le n b es te l lu n g e n  d e r  sk an d in av isch en  
S taa ten ,  die in n ä c h s te r  Zeit  auch  zu  e ine r  e r h ö h te n  N a c h 
f r a g e  nach  Sch iffsraum  fü h ren  w e rd e n ,  h a b en  zu e iner 
F e s t ig u n g  d e r  F ra c h ts ä tz e  in d iese r  R ich tu n g  w esen t l ich

b e ig e trag en .  D e r  H a n d e l  m it  I talien  zeig te  keinerlei  
B esse ru n g ;  e tw as  leb h a f te r  w a r  die N a c h fra g e  nach  den  
br i t ischen K oh lens ta t ionen  sow ie  auch  nach  Austra l ien ,  w o  
d e r  zur  Zeit  h e r r sch e n d e  B e rg a rb e i t e r a u s s ta n d  zur  E infuhr 
von  Kohle  zw ing t .  D e r  K ü s ten h an d e l  blieb v e rh ä l tn ism ä ß ig  
fest .  Die F ra c h ts ä tz e  k o n n te n  sich a l le rd ings  m e h r  infolge  
Z u rü c k h a l tu n g  de r  R eed e r  als  auf  G r u n d  des besse rn  
G eschäf ts  g u t  b e h au p ten .  A n g e leg t  w u rd e n  für  Card iff-  
Le H a v re  3 s 6 d, -A lexandr ien  6 s, -B uenos  Aires 12 s 6 d 
u nd  für  T y n e - H a m b u r g  4 s 1 1/2 d.

Über die in den  einzelnen 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  Z ah len ta fe l .

C a r d i f f - T y n e -

M o n a t Genua
Le

Havre
Alexan

drien
La

Plata
Rotter-

dam
Ham
burg

Stock
holm

s s s s s s s

1 9 1 4 :  Juli 7 /21/2 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3 /5 1/» 4/71/2
1 9 3 3 :  Juli 5/11 3/33/4 6/3 91- 3 /11/2 3 /53/4 3 /1 0  V2

1 9 3 5 :  Juli 7/9 4/03/4 8/3 91- —

1 9 3 7 :  Juli 12 /51/2 5/73/4 13/9 13/81/2 6 /3  ' / i —

1 9 3 8 : Jan. 6 / 11/4 4/3 6 /6 9 / 2 1/2 — 4 / 41/2 —
April — 3/93/4 6 /41/2 14/33/4 — 4 / - —

Mai 6 / 11/2 4 / - 7/23/4 15/43/4 — 3 /10 —

Juni 6 / U /4 3 /9 7/5 13/23/4 — 4/1 —

Juli 6/1 3/71/2 6 /51/4 11 / 107* — — —

Aug. — 3/9V2 6/1 14/41/4 — — —

L o n d o n e r  M a rk t  fü r  N e b e n e r z e u g n i s s e 1.

D er  M a rk t  fü r  T e e re rz e u g n is se  w u rd e  fas t  völlig 
b eh e r r sc h t  von  de r  g e g e n w ä r t ig e n  polit ischen Lage. S o 
lange  diese  n ich t  g e k lä r t  ist, w i rd  die n a h e z u  völlige  
G e sc h ä f t s s to c k u n g  anh a l ten .  D er  P e c h m a r k t  lag  gänzlich  
still, auch  K reo so t  k o n n te  sich in fo lge  de r  F lau te  auf  den  
am er ik an isch en  M ä rk te n  k a u m  b eh au p te n .  Solven t-  und  
R o h n a p h th a  b l ieben u n v e rän d e r t .  M o to re n b en z o l  ne ig te  
d e r  d u rch  die J a h re sze i t  b e d in g te n  rü c k lä u f ig en  N ac h fra g e  
zu fo lge  zu A b sch w äc h u n g en .  F ü r  T o lu o l  k a m  in le tz te r  
Zeit  e tw as  g r ö ß e r e s  In te re sse  auf, o h n e  d a ß  d a rau s  jedoch  
preis lich N u tzen  g e z o g e n  w e rd e n  k o n n te .

1 Nach Coll iery O uard.  und Iron Coal T rad .  Rev.

Gewinnung und B elegschaft des oberschlesischen  
Steinkohlenbergbaus im Juli 1938l.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Kohlen
förderung 

.•„o,™ 1 arbeits- 
lnsges- täglich

Koks
erzeu
gung

Preß-
kohlen-

her-
steilung

Belegschaft 
(angelegte Arbeiter)

Stein- [ Koke-^ P reß‘ 
kohlen- rejen , kohlen- 
gruben werke1000 t

1933 . . . . 1303 52 72 23 36 096 957 225
1934 . . . . 1449 58 83 21 37 603 1176 204
1935 . . . . 1587 64 98 22 38 829 1227 207
1936 . . . . 1755 70 130 22 39 633 1327 150
1937 . . . . 2040 81 161 23 44 153 1581 158

1938: Jan . 2181 87 176 26 47 763 1669 173
Febr . 2097 87 159 20 48 291 1716 171
M ärz 2317 86 176 20 48 603 1725 152
April 2036 85 166 16 49 350 1714 138
Mai 2160 86 170 17 49 745 1712 141
Juni 2077 87 163 18 50 155 1739 143
Juli 2231 86 168 24 50 437 1759 149

Ja n . -Juli 2157 86 168 20 49 192 1719 152

Juli Jan u a r-Ju l i
Kohle Koks Kohle Koks

t t t t

G e sa m ta b sa tz  (ohne
S e lb s tv e rb ra u ch  und
D e p u t a t e ) ................... 2 059 144 127 829 14 079 861 1 003 821

davon
innerhalb O bersch les. 4 8 9 3 4 2 31 577 3 4 9 4  948 254 407
nach d em  übrigen

D eu tsch lan d  . . . . 1 389 166 8 3 2 0 7 9 1 5 8 3 6 0 6 8 2 8 3 3
nach d em  A usland  . 180636 13 045 1 4 2 6 5 5 3 6 6581

1 Nach Angaben der Bezirksgruppe Oberschlesien der F a c h g r u p p e  
Steinkohlenbergbau in Oleiwitz.
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Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Ta g
Kohlen

fö rd e ru n g

t

Koks
e r 

z eu g u n g

t

P reß -
kohlen-

her-
s te llung

t

W a g e n s te l lu n g
z u  d e n

Z e c h e n ,  K o k e r e i e n  u n d  P r e ß 

k o h l e n w e r k e n  d e s  R u h r b e z i r k s  

( W a g e n  auf 10 t L a d e g e w i c h t  

zurückgefiihrt)

rechtzeitig gestellt

B ren n s to f fv e rsa n d  au f  d em  W a s s e rw e g e W a s s e r 

s t a n d  

d e s  R h e i n s  

bei K a u b  

( n o r m a l  

2,30 m )

m

D u i s b u r g -

R u h r o r t e r 2

t

K a n a l -

Z e c h e n -

H ä f e n

t

private

R h e i n -

t

insges.

t

Sept. 11. S onn tag 86 321 _ 6 257 — —- — — 2,82
12. 405 678 86 321 11 568 18 123 25 259 48 213 17 348 90 820 2,80
13. 400 985 88 996 12 229 20 951 24 741 42 075 16 433 83 249 2,88
14. 398 655 88 900 12 627 20 569 22 681 52 725 18 403 93 809 2,70
15. 398 255 89 241 13 054 21 562 22 512 52 484 13 571 88 597 2,55
16. 399 020 88 681 14 270 18 843 23 308 58 596 15311 97 215 2,42
17. 405 318 89 569 12 594 19 633 20 067 87 906 13 997 121 970 2,32

zus. 2 407 911 618 029 76 342 125 941 138 598 341 999 95 063 575 660
arbeitstägl. 401 319 88 2903 12 724 20 990 23 100 57 000 15 844 95 943 •

V o r l ä u f i g e  Z a h l e n . K i p p e r -  u n d  K r a n v e r l a d u n g e n . Kalendertäglich.

Großhandelsindex für Deutschland im August 1938

M o n a t s -

d u r c h -

schnitt

Agr a r s t o f f e

> S3

Industrielle R o h s t o f f e  u n d  H a l b w a r e n

°  % cn *-■

QJ T3tí w
=S->
r

in E  
c  u:3 biO

c S
. <u - -  
1. L  D.

f? «
03 J 3  
ß- rt73

Industrielle

F e r t i g w a r e n

■ o  E

— o O hi 
X O

1933 . . .

1934 . . .

1935 . . .

1936 . . .

1 9 3 7 : Jan. 

April 

Juli 

O k t .__

D u r c h s c h n .

98,72

108,65

113.40 

114,13

113,00

114,50

118,20

114.40

64,26

70,93

84,25

89,36

85,00

85.70 

88,90

88.70

97,48

104,97

107,06

109,38

110,30

109,40

107,80

111,70

86,38

102,03

104.60 

107,49

105.30

107.30 

107,00

104.60

86,76 

95,88 

102,20 
104. -

103,20

103,90

105,70

105,00

76,37

76,08

83,67

85.50

92,90

95,00

97,60

96.50

115,28

114,53

114,38

113,98

114,50

113.20

112.20 
114,00

101,40

102,34

102.47

102.48

102,80

102,80

102,90

103,00

50,87

47,72

47,48

51,91

64,00

73,10

67,60

57,70

64,93

77,31

82,33

88,71

92,40

92,80

91,60

83,00

60,12

60,87

60,18

69.60

74,20

75,10

74.60 

74,40

102.49 

101,08 

101,18 

101,74

102,60

103.00

102.50

102.00

71,30

68.74

66.74 

66,83

67,10

60,60

52,90

54,50

104,68

102,79

88,18

95,08

102,90

103,10

105.20

105.20

7,13

12,88
11,50

14,98

20,30

22,90

38,10

35,20

96,39

101,19

101,53

102,25

102.40

102.40 

102,50 

103,10

104.08 

110,51 

110,99

113.09

116,50

117,00

118,20

118,80

88.40 

91,31 

91,63 

94,01

96.80 

97,00

96.40

94.80

114,17

113,91

113,26

113,03

113.20

113.20

113.20 

113,10

111,74

117,28

124,00

127.30

130,70

131,80

133.30 

135,60

112,78

115,83

119,38

121,17

123,20

123,80

124,60

125,90

93,31

98,39

101,78

104,10

105,30

105,80

106,40

105,90

1938 Jan

Febr.

M ä r z

April

M a i

Juni

Juli

A u g .

115,04

115.70 

116,10 

116,80 

116,60

117.20

117.20

116.70 

116,10

87,24

86,60

86,70

86,80

87.20

87.20 

88,00 
89,10 

90,90

110,12

111,20
111.40 

111,60 

111,60 

111,60 

111,60

112.40

112.40

106,52

107,00

107,40

107.70

107.70 

107,50

106.70

105.80

106.80

104,58

105.00 

105,30

105.60 

105,70 

105,80

106.00 

106,00

106.60

95,85

90,10

89.60

89.80

89.90

89.60

89.90

89.80 

89,70

113,42

114.70

114.70

114.70

113.20 

112,40

112.70

113.20 

113,50

103,02

103.00

103.70

103.70

103.70 

103,80 

103,90

104.00 

104,10

65,33

52.00 

50,60

50.90

49.90

48.00

46.90 

50,30 

50,70

81,00

80,40

80,20

79.80 

79,50 

79,20 

79,70

79.80

74,63

74,80

74.30 

74,40 

73,50

73.30 

73,00

70.30

69.30

102,52

101.70

101.70

101.70

101.70 

101,50 

101,60 

101,60 

101,60

58,52

56,80

57.60

57.60 

57,40

54.60

55.60

52.60 

53,70

104,43

105.20

105.20

105.20

105.20

105.20

105.20

105.20

105.20

31,58

39.40

39.40 

39,10 

38,90 

38,80 

39,20 

41,70 

42,30

102,69

103,30

103.40

103.40

103.40

104.40

104.40

104.40 

104,50

117,92

118,80

118,80

118,80

118.70

118.70 

120,30 

120,20 
120,60

96,15

94.40

94.40

94.40 

93,90

93.40 

93,70 

93,80 

94,00

113,16

113.10

113.10

113.00

113.00

112.90

112.90

112.90

112.90

133,25

135.50

135.70

135.70

135.70

135.60

135.60

135.60

135.50

124,68

125.90 

126,00 

126,00 

126,00

125.90

125.90

125.90 

125,80

105,91

105.60 

105,70 

105,80

105.60 

105,40

105.60

105.60 

105,90

1 Mitt. d. P r e i s k o m m i s s a r s  f. d. P r e i s bildung.

P A  T  E  N  T  B

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b e k a n n t g e m a c h t  i m  Patentblatt v o m  8. S e p t e m b e r  1938.

1 a. 1443944. H u m b o ld t -D e u tz m o to re n  AG.,  Köln. S e tz 
m asch ine  zu r  A u fb e re i tu n g  von E rzen  o. dgl.  1 7 .3 .38 .  
Ö s te r re ic h 1.

l a .  1443963. H u m b o ld t -D e u tz m o to re n  AG.,  Köln. 
F ö rd e r r in n e  zum  A usscheiden  von F re m d k ö rp e rn  aus 
e inem  G u ts t ro m .  30. 3. 38. Österreich.

5 c. 1444015. E ugen  Schm id t  u n d  F r iedhelm  Schmidt,  
G e v e ls b e rg  (W estf .) .  K appschuh .  2 5 .6 .3 8 .

Patent-Anmeldungen,
die v o m  8 . S e p t e m b e r  1938 an drei M o n a t e  lang in der Auslegehalle 

des R e i c h s p a t e n t a m t e s  ausliegen.

1 a, 14. B. 169627. H u g o  Blume, T re m sd o r f  ü b e r  
T reb b in  (Kr. T e l to w ) .  V e rfah ren  u n d  V o rr ich tu n g  zur 
G e w in n u n g  u n d  A u fb e re i tu n g  von Kies. 3. 5. 35.

5b, 34. T .  46818. Fritz  T rac h te ,  S p ro ck h ö v e l  (W estf .) .  
P r e ß lu f tw e r k z e u g  zur  D u rc h fü h ru n g  des T re ib v e rfa h re n s .  
Zus.  z. Pat.  597645. 2 5 .4 .3 6 .

10a,4 / 0 1 . 0 .  2 3217 .  E r f in d e r :  D r .-Ing .  C a r l  O t to ,  Essen. 
A n m eld e r :  Dr. C. O t to  & C om p. G. m. b. H., Bochum. 
R eg en e ra t iv  b e h e iz te r  O fen  zur  E rz e u g u n g  von G a s  und  
Koks. 16. 10. 37. Österreich.

10a, 11/10. K. 144764. E rf inder :  G e o r g  H ense le i t ,  
Essen. A n m eld e r :  H e in r ich  K öppers  G . m . b . H . ,  Essen. 
E in r ich tung  zum  Beschicken von H o r iz o n ta lk am m erö fe n  
z u r  E rz e u g u n g  von G a s  und  K oks mit  v e rd ich te ten  K o h le 
k uchen .  11 .12 .36 .

10a, 19/01. St. 26030. C arl  Still G . m . b . H . ,  R eck l ing 
h ausen .  G a sa b sa u g e v o r r ic h tu n g  für  K am m erö fen  zur  K oks- 
u n d  G a se rz e u g u n g .  20. 9. 30.

1 D e r  Z u s a l z  »Österreich« a m  S c h l u ß  eines G e b r a u c h s m u s t e r s  u n d , e i n e r  

P a t e n t a n m e l d u n g  b edeutet, d a ß  d e r  S c h u t z  sich a u c h  a u f  d a s  L a n d  Ö s t e r 

reich erstreckt.

E  R  I C  H  T

10b, 5/03. D. 71539. D o rs te n e r  E iseng ießere i  und  
M a sch in en fab r ik  AG.,  H e rv e s t -D o rs te n  (W estf . ) .  V e rfah ren  
zum  B rike t t ie ren  von mit b re n n b a re n  B es tand te i len  d u rc h 
se tz te r  F lugasche .  2 3 .1 1 .3 5 .

10b, 6/02. C. 50131. A lber t  E m u ls io n sw e rk  G . m. b. H., 
W ie sb a d en .  E m uls ionen  zum  Sch ö n en  von B ra u n k o h le n 
br iketts .  Zus.  z. Pa t .  656634. 3 .1 2 .3 4 .

14b, 7/01. F. 79350. F lo t tm a n n  AG.,  H erne .  U m s te u e r 
b a re r  D ru c k lu f ta n t r ie b  fü r  F ö rd e re in r ic h tu n g e n  im G r u b e n 
be tr ieb  mit Z ah n ra d m o to r .  13. 5. 35.

20a, 14. G . 91342. G e w e rk sc h a f t  E is en h ü t te  W est-  
falia,  Lünen. V o rsch u b e in r ic h tu n g  fü r  G r u b e n w a g e n  mit 
m eh re ren  n e b e n e in an d e r l ie g en d e n ,  g e g e n lä u f ig  a rb e i ten d e n  
K o lb en k ra f tv o r r ic h tu n g en .  1 2 .10 .35 .

20d, 9. R. 9 9 3 7 4 .  R u h rh a n d e l  G . m .b . H . ,  H a g e n -H asp e .  
R ad sa tz  mit L o s räd ern  fü r  F ö rd e rw a g e n .  Zus.  z. Pat. 
651678. 1 4 .5 .3 7 .  Österre ich .

26a, 9. K. 143957 .  E r f in d e r :  D r . - Ing .  eh. Heinr ich  
K öppers ,  Essen. A n m e ld e r :  H e in r ich  K ö p p e rs  G . m .b . H . ,  
Essen. V o r r ic h tu n g  zum  U m w a n d e ln  von  B ren n g as  von 
h o h e m  H e iz w e r t  in ein G a s  von n ied r ig e rm  H eizw er t .
8 .1 0 .3 6 .

35a, 22/02. A. 76253. A k t ien g ese l lsch a f t  B row n ,  Boveri 
& Cie.,  B aden  (Schw eiz) .  H y d ra u l i s c h e r  F a h r t r e g l e r  für  
F ö rd e rm asch in en .  1 3 .6 .3 5 .

35b, 1/23. B. 179099. E rf inder ,  zug le ich  A n m eld e r :  
E rn s t  G o e rß ,  M ü c k e n b e r g  (N.-L.,  Kr. L ie b e n w erd a ) .  S tu rm 
s ich e ru n g  fü r  g r o ß e  f a h rb a re  T a g e b a u g e r ä te .  6. 7. 37. 
Ö sterreich .

81 e, 125. P. 73633. J. P o h l ig  AG.,  K ö ln -Z o lls tock .  Seil 
b ah n  mit e inem  q u e r  z u r  H a u p t s t r e c k e  a n g e o r d n e te n  und  
längs  d iese r  v e r fa h rb a re n  A b zw e ig .  4. 8. 36.



¿4. s e p t e m D e r  — G l ü c k a u f 827

D e u tsc h e  P a te n te .

( V o n  d e m  T a g e ,  a n  d e m  die Ertei l u n g  eines Patentes b e k a n n t g e m a c h t  w o r d e n  

ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb d e r e n  eine Nichtigkeitsklage g e g e n  

d a s  Patent e r h o b e n  w e r d e n  kann.)

5c  (9 2o)- 6 6 4 3 9 6 ,  vom  2 7 .2 .3 6 .  E r te i lung  b e k a n n t 
g e m a c h t  am 1 1 .8 .3 8 .  V e r e i n i g t e  S t a h l w e r k e  AG .  in 
D ü s s e l d o r f .  Schuh fü r  nachgiebigen Grubenausbau. Zus.  
z. Pat.  620 168. Das H a u p tp a te n t  ha t  a n g e fa n g e n  am 7 .1 .3 4 .

D er  durch  das  H a u p tp a t e n t  g e sc h ü tz te  Schuh ha t  ein 
U -fö rm ig e s  P ro f i l  u n d  ein die Q u e tsch e in lag e  u m fas se n d es  
g e w ö lb te s  u n d  b e w e h r te s  W id e r la g e r  fü r  die S t reb en  des 
Ausbaus .  G e m ä ß  d e r  E r f in d u n g  s ind  die W id e r la g e r  in 
d e r  M it te  mit  q u e r  zu r  L ä n g s r ic h tu n g  d e r  Q u e tsc h e in lag e  
v e r lau fen d en  A u ssp a ru n g en  ve rsehen .  In die l e t z te m  w ird  
d ie Q u e tsc h e in lag e  d u rch  den  G e b i rg s d ru c k  allm ählich  
h in e in g ed rü ck t .  Die A u s sp a ru n g  d e r  W id e r la g e r  ist^ so 
bem essen ,  d a ß  die F läche  d e r  W id e r la g e r ,  g e g en  die sich 
die Q u e tsc h e in lag e  bei Beginn des G e b i rg sd ru c k e s  legt,  
e tw a  gleich d e r  H ä lf te  de r  g e sa m te n  F läche  de r  W id e r 
lag e r  ist. D u rch  die A u ssp a ru n g en  w ird  e rre ich t ,  d a ß  die 
F o r m ä n d e ru n g s a rb e i t  an  d e r  Q u e tsc h e in lag e  a llm ählich  
g e s te ig e r t  u n d  d a d u rch  bei e r h ö h te r  D ru c k a u fn a h m e  eine 
g rö ß e re  N ac h g ie b ig k e i t  des S chuhes  erz ie l t  w ird .  A u ß e r 
dem  e rg eb e n  die A u ssp a ru n g en  d e r  W id e r la g e r  eine 
G e w ic h ts v e r r in g e ru n g  des Schuhes ,  w o d u rc h  dessen  H a n d 
h a b u n g  er le ich ter t  u n d  W e r k s to f f  g e sp a r t  w ird .

5c  (1001). 6 6 4 3 9 7 ,  vom  14 .12 .33 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g em ach t  am  1 1 .8 .3 8 .  A l b e r t  I l b e r g  in M o e r s - H o c h 
s t r a ß .  N ach g ieb iger e iserner G rubenstem pel.

D er  S tem pel  hat,  wie b ek an n t ,  e inen ke i l fö rm igen  
u n te rn  u n d  o b e rn  Teil ,  de ssen  Keilf lächen auf  paral le le  
W ä n d e  des T eiles  a u fg ese tz t  sind. U m  eine w i rk sa m e  V er 
s te ifu n g  des S tem pelte i les  in R ich tung  d e r  bei G e b i r g s 
d ru c k  au f t re ten d e n  w a a g re c h te n  D ru c k k rä f te  zu  erzielen,  
ist  d e r  S tem pelte i l  g e m ä ß  de r  E r f in d u n g  aus Z y l in d e r 
schalen  geb ild e t ,  die  m it  ih re r  H ö h lu n g  e in a n d e r  
g eg en ü b e r l ie g en .  Z w ischen  den  Schalen  is t  ein F lach 
o d e r  P rof i le isen  a n g e o rd n e t ,  d e ssen  K an ten  ü b e r  die 
Schalen  v o rs teh en .  Die  v o r s te h en d e n  K anten  bi lden die 
Keilflächen des Stempelte i ls .  Die G eg e n f lä ch e n  für  diese  
F lächen  l iegen in dem  am  o b e rn  E n d e  des  ä u ß e rn  u n te rn  
T ei les  des S tem pe ls  v o rg e se h e n e n  K lem m sch loß .  Die Keil
f lächen  k ö n n e n  auf  e iner o d e r  m e h re re n  Seiten l iegen. 
Z w e c k m ä ß ig  w e rd e n  zur  E rz ie lung  e iner ax ia len  F ü h r u n g  
d es  innern  S tem pelte i ls  im ä u ß e rn  S tem pelte i l  bzw. in 
d e ssen  K lem m sch lo ß  u n d  zu r  zuver läs s ig en  D ru c k au fn a h m e  
m in d es ten s  auf  e in a n d e r  g e g e n ü b e r l i e g e n d e n  Seiten des 
innern  S tem pel te i ls  u n d  des  K lem m schlosses  Keilf lächen 
bzw. G eg e n f lä ch e n  v o rg e se h e n ;  jed o ch  b ra u ch t  im K le m m 
sch loß  n u r  auf  e iner Seite  ein T re ib k e i l  a n g e o r d n e t  w e rd en .

10a  (1802)- 6 6 1 5 9 8 ,  vom  2 2 .8 .3 0 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g em ach t  am 25. 5. 38. D r .  H e i n r i c h  H o c k  in C l a u s 
t h a l - Z e l l e r f e l d .  V erfahren zu r E rzeu g u n g  von K oks, 
besonders H ütten koks, aus m att- und g lan zkoh leh a ltiger  
Steinkohle.

Die R o h k o h le  w i rd  zu ers t  in G la n z k o h le  o d e r  ein 
G la n z k o h le n k o n z e n t r a t  u n d  in M a t tk o h le  o d e r  ein M a t t 
k o h le n k o n z e n t r a t  au fgete i l t .  D an n  w ird  die M a t tk o h le  o d e r  
das M a t tk o h le n k o n z e n t r a t  bei e iner H i tze  von 380 — 500° 
ve rschw el t ,  w o b e i  die K ohle  te i lw e ise  e n tg a s t  u n d  eine seh r  
b e träch t l iche  M e n g e  U r te e r  g e w o n n e n  w ird .  D e r  aus de r  
M a t tk o h le  e rh a l ten e  K oks w ird  zum  Schluß  d e r  G la n z k o h le  
bzw . d em  G la n z k o h le n k o n z e n t r a t  z u g ese tz t ,  u n d  das e r 
h a l ten e  G e m e n g e  w ird  v e rk o k t .  Die M a t tk o h le  ü b t  dabei  
ke inen  schäd lichen  E influß  auf  die  G ü te  des e rh a l ten en  
K o k ses  aus,  sie  w i rk t  s o g a r  gün s t ig ,  weil  d ieser  K oks  ein 
d ich te res  G e fü g e  ha t,  als  Koks  von  re ine r  G la n z k o h le  o d e r  
von e inem  G la n z k o h le n k o n z e n t r a t .

81 e (10). 6 6 4 8 1 2 ,  vom  2 4 .1 0 .3 5 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g e m a c h t  am 18. 8. 38. R u h r h a n d e l  G.  m.  b. H.  in H a g e n -  
H a s p e  ( W e s t f . ) .  L aufro lle  m it  im Innern angeordn eten  
K e g e lro llen la g ern  fü r  T ransportbänder, K rane, T ra n sp o rt
karren o. d g l.

Die Rolle ist  q u e r  zu  ih re r  o r ts fe s ten  Achse  in zwei 
zw ischen  sich einen a n n ä h e rn d  bis zum  L au fk ran z  r e ich en 
d en  H o h l ra u m  e insch l ießende  T eile  gete i l t .  In d em  v on  den 
Teilen  g eb ild e ten  H o h lra u m  sind die K eg e lro l len lag e r  de r  
Rolle  u n te rg e b rac h t ,  u n d  d e r  R aum  b ilde t  e inen im V e r 
hä ltnis zu den  A b m e ssu n g e n  d e r  Rolle  s e h r  g r o ß e n  
Schm ierm it te l raum .  Die innern  L au f r in g e  d e r  L ag e r  s in d  
mit  de r  G ru n d f läch e  e inande r  z u g e k e h r t ,  auf  e inen Bund 
au fg ese tz t  u n d  w e rd en  durch  eine zw ischen  ihnen  l iegende  
F e d e r  s tän d ig  nach  a u ß en  g ed rü ck t .  Die F e d e r  g re if t  übe r  
eine in d e r  M it te  des Bundes a n g e o rd n e te  r in g fö rm ig e  
V ers tä rk u n g .  Da eine g r o ß e  S c hm ie rm it te l fü l lung  nu r  
d an n  p rak ti sch e  B e d eu tu n g  hat,  w e n n  ein A u s tre ten  des 
Schm ierm it te ls  nicht m öglich  ist, s ind  die be iden  T eile  de r  
Rolle  mit e inem die D re h ac h se  de r  l e tz te m  e n g  u m 
sch l ießenden ,  nach  innen ge r ich te ten  zy lindrischen  Ansatz  
ve rsehen .  D ieser  g re if t  en g  u n te r  die innern  L aufr inge  de r  
Rolle u n d  t r ä g t  e inen D ich tungs r ing ,  d e r  zw ischen  seine  
un d  die b e n ac h b a r te  Stirnfläche  des die innern  L aufr inge  
de r  K eg e lro l len lager  t r a g e n d e n  B undes  faßt.  D a d u rch  
w e rd en  L ab y r in th d ich tu n g en  geb ilde t ,  die  das A us tre ten  
des Schm ierm it te ls  aus d em  H o h l ra u m  de r  Rolle  v e r 
h indern .  D e r  Ansatz  de r  Teile  d e r  l e tz te m  k an n  auf  den  
Bund, auf  d em  die innern  L aufr inge  de r  R o l len lager  si tzen ,  
ü b e rg re i fen .  In d iesem  Fall w ird  zw ischen  den  S tirnflächen 
des Bundes u n d  den  innern  W a n d u n g e n  d e r  Teile  de r  Rolle  
ein D ich tu n g s r in g  a n g eo rd n e t .

81 e (15). 6 6 4 7 2 6 ,  vom  2 3 .1 1 .3 4 .  E r te i lung  b e k a n n t 
g em ach t  am 18. 8. 38. D r . - I n g .  W i l h e l m  R i e s t e r  in 
B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g .  L ängenveränderlicher end loser  
P la tten b a n d fö rd erer .

Die T ra g p la t t e n  des F ö r d e r e r s  s in d  a u f  Seilen a u f 
gezogen ,  d e ren  E n d en  d u rch  eine d e r  P la t te n  m ite in a n d e r  
v e rb u n d en  sind. Die P la t te ,  die  die E n d e n  d e r  Seile  v e r 
b in d e t  u n d  die es e rm ög l ich t ,  en tsp rec h en d  den jew ei l igen  
B e tr iebsverhä l tn issen  eine o d e r  m eh re re  P la t te n  in den 
F ö r d e r e r  e inzulegen o d e r  aus ihm h e rau szu n eh m en ,  um  die 
G e sa m tlä n g e  des le tz te m  dem  jew ei l ig en  F ö r d e r w e g  a n 
zugle ichen,  is t  a ls  Se ilschloß ausg eb ild e t .  Die P la t te  ist 
e inerse i ts  m it  e ine r  d e r  Z ah l  d e r  Seile  des F ö r d e r e r s  e n t 
sp rech en d en  Z ah l  von Löchern  o d e r  m it  au f  ih re r  u n te rn  
F läche  a n g e o rd n e te n  N ocken o. dg l . ,  a n d erse i t s  m it  eben 
fa lls  a u f  ih re r  u n te rn  F läche  a n g e o rd n e te n ,  zum F es th a lten  
d e r  Seile d ienenden  K lem m backen  versehen .  Das eine E n d e  
d e r  Seile  w i r d  u n m it t e lb a r  in e ine r  d e r  K lem m backen  b e 
fes t ig t ,  w ä h r e n d  das  a n d e re  E n d e  von  oben  d urch  ein Loch 
d e r  P la t te  gezo g en  o d e r  um  e inen N ocken  o. dg l .  d e r  P la t te  
h e ru m g e le g t  u n d  in e in e r  K lem m backe  b e fe s t ig t  w ird .  Die 
ü b e r  d ie  K lem m backen  ü b e rs te h e n d e n  Seils tücke w e rd e n  
a u f  d e r  O b e rse i te  o d e r  a u f  d e r  U n te rse i te  d e r  b en ac h b a r te n  
T r a g p la t t e n  an d e ren  R a n d  so e n t l a n g g e fü h r t ,  d a ß  sie 
se i t l ich  n ich t  ü b e r  die  P la t te n  ü b e rs teh en .  Sie s in d  m it  
Schellen  o. dg l .  an den  P la t te n  b e fes t ig t .  D e r  F ö r d e r e r  
w e i s t  keine  ü b e r  seine P la t te n  se itl ich v o rs te h en d e n  Teile  
auf ,  so d aß  e r  b e so n d e rs  v o r te i lh a f t  bei e ngen  B e tr ieb s 
ve rhä l tn issen ,  z .B . in B e rg w e rk e n  im U n te r ta g e b e t r i e b ,V e r 
w e n d u n g  f in d en  kann.

81 e (136). 6 6 4  813, vom  8 .3 .3 5 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g e m a c h t  am 1 8 .8 .3 8 .  R h e i n m e t a l l - B o r s i g  AG .  W e r k  
B o r s i g  B e r l i n - T e g e l  in B e r l i n - T e g e l .  Z u teile inr ich 
tung  für Schüttgu t.

Die E in r ic h tu n g  ha t,  w ie  bekann t ,  e inen u n te rh a lb  d e r  
A u s la u fö f fn u n g e n  von L ei tungen ,  d u rch  d ie  das  Sch ü t tg u t  
d e r  Z u te i ls te l le  z u g e fü h r t  w i rd ,  a n g e o rd n e te n ,  d u rch  einen 
K u rb e l t r ieb  hin u n d  h e r  b e w e g te n  Sch ieber ,  d e r  m it  e in e r  
d e r  Z ah l  d e r  A u s la u fö f fn u n g e n  e n tsp rec h en d e n  Z ah l  von 
D u rc h t r i t tö f fn u n g e n  ve rsehen  ist. D iese  haben  d iese lbe  
G rö ß e  u n d  dense lben  A b s ta n d  v o n e in a n d e r  w ie  die A u s la u f 
ö f fn u n g e n .  G e m äß  d e r  E r f in d u n g  ist  d e r  K u rb e l t r ie b  a u f  
einem W a g e n  o d e r  Sch lit ten  a n g e o rd n e t ,  d e r  m it  e in e r  
S c h rau b en sp in d e l  in d e r  B e w e g u n g s r ic h tu n g  des Schiebers  
ve rs te l l t  w e r d e n  kann. Die A n o r d n u n g  des K u rb e l t r ie b es  
a u f  dem  v e rs te l lb a re n  Sch lit ten  b ie te t  den  Vorte il ,  d a ß  die 
D u rc h t r i t tö f fn u n g e n  des Sch iebers  bezüglich  d e r  A u s la u f 
ö f fn u n g e n  d e r  L e i tungen  v e rs te l l t  w e r d e n  k önnen ,  o h n e  
d aß  die Z u te i lv o r r ic h tu n g  s t i l lgese tz t ,  d. h. d a s  Z u te i len  
des S c h ü t tg u te s  u n te rb ro c h en  w i rd .
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Z E I T S C H R I F T E N S  C H A  U 1
(E ine E rk lä ru n g  der Abkürzungen ist in N r . ,  an, den Seiten 23 - 2 6  ve rö „e n t l ic h t . * bedeutet Text- oder Ta ,e lubb i,dangen .,

Die B ran d g efäh r l ich k e i t  d e r  ve rsch ied en en  K o h le n b es ta n d 
teile. B eobach tungen  bei O ru b e n b rä n d e n .  S ch lu ß fo lg e 
rungen  u n d  V o rb e u g u n g sm a ß n ah m en .

S t e i n k o h l e n a u f b e r e i t u n g .  Von B lüm el.  (Schluß.)  
Q u e rsc h lag  4 (19 3 8 )  S. 187/89*. Die k o h len p e t ro g rap h isc h e  
A u fb e re i tu n g  u n d  ih re  B e d e u tu n g  f ü r  d ie  V erkokung .

M o d e r n  m i c r o s c o p i o  m e t h o d s  o f  s t u d y i n g  c o a l .  
Von Salmony.  C o l l ie ry  E n g n g .  15 (1 9 3 8 )  S. 298/300*. 
G es ich tspunk te  f ü r  die p e tro g ra p h is c h e  U n te r su c h u n g  von 
Kohlen. B esch re ibung  des  »O rth o p h o ts« .

S e t t l i n g  r a t e s  o f  c o a l  a n d  s h a l e  i n  w a t e r .  Von 
Hancock. C o l l ie ry  G u a rd .  157 (1 9 3 8 )  S. 411/14*.  U nter 
suchungen  u n d  B e rechnungen  d e r  A b se tz fäh ig k e i t  von 
K o k k  u n d  Ö lsch iefer  in W asse r .

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
K r i t i s c h e  B e t r a c h t u n g  v o n  n e u z e i t l i c h e n  

W a s s e r r e i n i g u n g s a n l a g e n  f ü r  d i e  K e s s e l s p e i s e 
w a s s e r a u f b e r e i t u n g .  Von H a e n d e le r .  W ärm e  61 (1938) 
S. 665/67*. D e r  Ansch luß  von K e sse lw asse rrü ck fü h ru n g  
u n d  E n ts a lz u n g  an K a sk a d e n v o rw ä rm e rn .  Überbem essung 
eines V o rw ärm ers .  N e u a r t ig e  W asse rre in ig u n g sb au a r t .  
B em essung  von F i l te rn  bei R e in ige rn .

Ü b e r  d e n  A u f b a u  v o n  W a s s e r r o h r k e s s e l n  m i t  
n a t ü r l i c h e m  W a s s e r u m l a u f .  Von Blümel.  Z. bayer. 
Revis .-Ver. 42 (1 9 3 8 )  S. 159/64*. U n te r su c h u n g e n  über  den 
A u fb a u  eines Kessels u n d  die G r ö ß e  d e r  V e rd am p fu n g s 
heizfläche. Beispiel f ü r  einen T e i lk am m erk e sse l  m it  geraden 
Rohren .  (F o r ts ,  f.)

V e r s u c h s e r g e b n i s s e ,  e r m i t t e l t  a n  e i n e m  
S c h m i d t - H ö c h s t d r u c k k e s s e l .  Von E n g e l .  W ärm e 61 
(1938)  S. 647 /53* .  B esch re ib u n g  d e r  W irk u n g sw e ise  und 
des A u fb au s  e ines Schm id t-K esse ls .  V ersuchsergebnisse  
ü b e r  das  w ä rm e w ir t sc h a f t l ic h e  A rbe i ten  d ieses Kessels.

Chemische Technologie.
L o w - t e m p e r a t u r e  c a r b o n i s a t i o n  i n  t h e  b y -  

p r o d u c t  c o k e  o v e n .  Von Foxw ell .  C oa l  C arbonis .  4 (1938) 
S. 135/41*. B esch re ib u n g  e in e r  eng lischen  T ie f tem pera tur-  
V e rk o k u n g san lag e .  A ng ab en  ü b e r  K oksau sb r in g en  und 
G e w in n u n g  von N eb en erzeu g n issen .

M a h l t r o c k n u n g s -  u n d  R i n g  w  a 1 z e n p r e s s e n-  
A n l a g e  a u f  G r u b e  K r a f t  II. Von H a g e r .  B raunkohle  37 
(1938)  S. 661/67* .  G es ic h tsp u n k te ,  w e lch e  die Schwei
fes t igke i t  d e r  Briket ts  g ü n s t ig  b ee in f lu ssen  u n d  Angaben 
fü r  die W ah l  des T r o c k n e r s y s te m s  d e r  A n lage  Kraft II. 
B esch re ib u n g  d e r  M a h l t ro c k n u n g sa n la g e .

V e r s c h w e l u n g e n  v o n  f o s s i l e n  B r e n n s t o f f e n  
m i t  m i n e r a l i s c h e n  Z u s ä t z e n .  Von Sus tm ann und 
Ziesecke. B re n n s to f f -C h em . 19 (1 9 3 8 )  S. 320 /26* .  Bis
h e r ig e  U n te rsu c h u n g en  u n d  n e u e re  V ersuche  übe r  die 
V e rsc h w e lu n g  m it  Z usä tzen .  E rg e b n is s e  d e r  Verschwelung 
u n d  d e r  e rh a l ten en  S chw e ierzeugn isse .

P i p e - s t i l l  d i s t i  11 a t i o n .  Von K ernon .  G a s  W ld. 109 
(1938)  S. 184/88*. Überblick  ü b e r  d ie  G esch ich te  u n d  Ent
w ick lu n g  d e r  T eer-  u n d  Ö ldes t i l la t ion  in R öhrenappara ten .

D i e  B e d e u t u n g  d e r  S c h w e f e l g e w i n n u n g ,  b e 
s o n d e r s  a u s  K o h l e .  Von R ied ige r .  Z. V D I 82 (193S) 
S. 1055/56*. G e w in n u n g  des e le m en ta re n  Schw efels  und 
G e w in n u n g  aus sc h w e fe lh a l t ig en  A u s g a n g s s to f f e n .  W irt 
sch a f t l ich k e i ts f rag en .

P E R S Ö N L I C H E S
E rnann t  w o rd e n  sind:

d e r  Erste  B e rg ra t  W e s t h e i d e  v o m  B e rg am t  Saar
b rü c k en -O s t  zum  O b e r b e r g r a t  als  M itg l ied  des O b e r 
b e rg am ts  Bonn,

der  B e rg ra t  B e n t z  vom  O b e r b e r g a m t  D o r tm u n d  zum 
Ers ten  B e rg ra t  dase lbs t ,

d e r  B e rg asse sso r  Dr.-Ing .  F e r l i n g  v o m  B ergrevier  
S c h m alk a ld en  zum  B erg ra t  d a se lb s t

der  B e rg asse sso r  S e n g l i n g  v o m  O b e r b e r g a m t  Halle 
zum  B erg ra t  dase lbs t.

D er  B e rg w e rk s d i re k to r  B e rg as se sso r  D r - I n g  F r i e s  
ist mit  de r  L eitung  de r  Ver.  K a r s te n -C e n t r u m - G r u b e  der 
Schles ischen B e rg w e rk s -  u n d  H ü t ten -A G .  in Beuthen 
(O.-S.) b e au f t r a g t  w o rd en .

Mineralogie und Geologie.
D i e  d e u t s c h e n  S a l z l a g e r s t ä t t e n  i n  d e n  A l p e n .  

V on Fulda.  Kali 32 (1938) S. 182/84*. G eo lo g isch e  und  
p e tro g ra p h isch e  B esch re ib u n g  de r  V o rk o m m en .  (Schluß f.)

D i e  M i n e r a l v o r k o m m e n  d e r  d e u t s c h e n  S c h u t z 
g e b i e t e  i n A f r i k a  u n d  i n d e r  S ü d s e e .  Von Range.  
Z. p rak t .  Geol.  46 (1938) S. 139/50*. Übersicht  ü b e r  die 
w ich tig s ten  M inera l ien  in den Schutzgebieten . G eolog ische  
V erhältn isse  u n d  M in e ra lv o rk o m m en  in T o g o ,  Kam erun  
u n d  O s ta f r ik a .  Schr i f t tum . (F o r ts ,  f.)

N a c h  d e m  K r i e g e  e n t d e c k t e  D i a m a n t l a g e r 
s t ä t t e n  n ö r d l i c h  d e s  Ä q u a t o r s .  Von Knetsch.  Z. Dtsch. 
Geol .  Ges.  90 (1938) S. 457/69*. Ein Beispiel fü r  die g e o 
logische  E rsch ließ u n g  tro p isch e r  a f r ikan ischer  R o h s to ff 
geb ie te .

H e l i u m l a g e r s t ä t t e n .  Von W äg e r .  (Fo r ts . )  Kali 32 
(1938) S. 179/81. W e i te re  H e l iu m v o rk o m m e n  in Am erika .  
(Fo r ts ,  f.)

P e t r o l o g y  a n d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o a l .  II. Von 
Seyler.  (Forts . )  Fuel  17 (1938) S. 235/42*. M it te i lungen  und  
schaubild l iche  D ars te l lungen  ü b e r  p e t ro g ra p h isch e  und  
chemische U n te rsu ch u n g en  d e r  Z u sam m en se tzu n g  von 
Kohlen.

Bergwesen.
D e r  h e u t i g e  S t a n d  d e s  r u s s i s c h e n  B e r g b a u s .  

Von F r ied en sb u rg .  Z. p rak t .  Geol .  46 (1938) S. 151/58*. 
A l lgem einer  Überblick  ü b e r  die B e rg b au w ir t sc h a f t  R u ß 
lands  u n d  seine  F ö rd e ru n g .  V o rk o m m en  der  e inzelnen 
m inera lischen R ohsto ffe :  Kohle, Erdöl,  G o ld  u n d  Silber. 
(Schluß f.)

M o d e r n i z a t i o n  i n  t h e  S c o t t s  R u n  & M a i d s v i l l e  
D i s t r i c t s ,  W e s t  V i r g i n i a .  Von Lawall .  Min. C o n g r .  
J. 24 (1938)  Nr.  8, S. 16/22*. U m ste l lu n g  d e r  G e w in n u n g  
u n d  L a d u n g  von H a n d  a u f  m asch ine lle  G e w in n u n g  u n d  
Ladung .  E n tw ick lu n g  von zwei A b b au v e rfah ren  in P fei lern .  
V e rb es se ru n g en  in de r  W e t te r fü h ru n g .

S h o t f i r i n g  a n d  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  
b r e a k i n g  d o w n  c o a l .  I. Von H ar t .  C o l l ie ry  E n g n g .  15 
(1938)  S. 301/04*. V e rb esse ru n g  in d e r  H e re in g e w in n u n g  
d e r  Kohle d u rch  A n w e n d u n g  b e so n d e re r  Sch ießverfah ren .  
(F o r ts ,  f.)

E r f a h r u n g e n  m i t  d e m  G e r l a c h - S t e m p e l  i m 
G r u b e n b e t r i e b e  e i n e r  w e s t f ä l i s c h e n  S t e i n k o h l e n 
z e c h e .  Von M aevert .  B ergbau  51 (1938)  S. 295/97*.  Be
sch re ib u n g  des S tem pels  u n d  M it te i lungen  ü b e r  seine 
B e w ä h ru n g  u n te r tag e .

D i e  T i e f p u m p e n  i m E r d ö l f ö r d e r b e t r i e b .  Von 
Deicher.  Pe tro leu m  34 (1938)  N r .  35, S. 7/12*. E r f a h 
ru n g en  u n d  B eobach tungen  in d e r  A n w e n d u n g  von 
K o lben tie fpum pen  im g rö ß te n  u n d  schw ier igs ten  deu tschen  
E rd ö lfe ld .

B e i t r a g  z u r  B e r e c h n u n g  d e r  F ö r d e r h a s p e l .  
Von F ran tz .  G lü ck au f  74 (1938)  S. 774/77*.  B e trach tungen  
ü b e r  die übliche  B erechnungsw eise .  Die  E r m i t t l u n g  d e r  
T ro m m e lw e l len b e an sp ru ch u n g .  S ta tische u n d  dynamische  
B erechnung  d e r  F a h rb rem se .

N e u e r e  F ö r d e r b a n d w a a g e n .  Von Spies. F ö rd e r -  
techn. 31 (1938)  S. 341/47*.  B eschre ibung  des  Baus u n d  
d e r  g rund sä tz l ich en  A rbe i tsw e ise  e in ig e r  n e u e re r  F ö r d e r 
b a n d w aag en .

D i e  Ü b e r w a c h u n g  d e r  W e t t e r f ü h r u n g  a u f  d e r  
G r u n d l a g e  v o n  D r u c k m e s s u n g e n .  Von M ülle r .  B e rg 
b au  51 (1938)  S. 291/95*. Beispiele f ü r  L u f td ru ck m essu n g en  
u n te r ta g e  u n d  H inw eise  f ü r  ihre  A u sw e r tu n g .  (Schluß f.)

D i e  R ü c k w i r k u n g e n  v o n  B e t r i e b s z u s a m m e n 
l e g u n g e n  a u f  d i e  G e s t a l t u n g  u n d  Ü b e r w a c h u n g  
d e r  W e t t e r f ü h r u n g .  Von M ülle r .  Q u e rsc h lag  4 (1938) 
S. 184/86*. D u rc h rec h n u n g  eines Beispiels des  V e rfah ren s  
zu r  N a c h p rü f u n g  d e r  W et te rv e rh ä l tn is se  bei B e tr iebs 
u m ste l lu n g en .

I m p r o v e m e n t s  i n  g e n e r a l  m i n i n g  p r a c t i c e .  III.  
Von H o rw o o d .  (F o r t s . )  Min. J. 202 (1938)  S. 832/33 .  D e r  
E in f lu ß  d e r  W e t t e r f ü h r u n g  a u f  die T e m p e ra tu r  in t iefen  
G ru b e n .  (F o r ts ,  f.)

D i e  E n t s t e h u n g  v o n  G r u b e n b r ä n d e n  n a c h  
U n t e r s u c h u n g e n  a u f  k o h l e n p e t r o g r a p h i s c h e r  
G r u n d l a g e .  Von F e r ra r i .  G lü c k au f  74 (1938)  S. 765/74*.

1 Einseitig b e d r u c k t e  A b z ü g e  der Zeitschriftenschau für K a r t e i z w e c k e  

sind v o m  V e r l a g  G l ü c k a u f  bei m o n a t l i c h e m  V e r s a n d  z u m  Preise v o n  2,50 

für das Vierteljahr z u  beziehen.


