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D i e  E n t s t e h u n g  v o n  G e b i r g s s c h l ä g e n  u n d  d i e  B e k ä m p f u n g  i h r e r  A u s w i r k u n g e n .

V on  B e rg a s se s so r  Dr.-Ing . W . M a e v e r t ,  H ee sse n  bei H am m .

Über die U rsache der  im S teinkohlenbergbau  au f 
tretenden G eb irgssch läge  bes teh t  b isher  keine einheit 
liche A uffassung . E ine Ü bereinstim m ung feh lt  auch 
bei den V orschlägen, die in den vielen einschlägigen 
Veröffentlichungen fü r  die V erm eidung  von G eb irg s 
schlägen o d e r  zu r  E insch ränkung  ih rer  Folgen  
gemacht w orden  sind.

Auf der  Zeche Sachsen 1/2 in H eessen  bei H am m  
haben sich bei dem  Abbau von F löz 16 (P rä s id en t)  
zahlreiche G eb irgssch läge  ere ignet.  Die bei und 
nach solchen Schlägen gem ach ten  Beobachtungen und 
die Bew ährung der  gegen  ihre Folgen  ge tro ffenen  
betrieblichen M a ßnahm en  können  zu r  K lärung der 
Frage der E n ts teh u n g  u nd  B ekäm pfung  d era r t ig e r  
Erscheinungen beitragen.

D e r  B e g r i f f  » G e b i r g s s c h l a g « .

Gebirgsschläge im S te inkoh lenbe rgbau1 s ind 
plötzliche, mit w eitre ichenden E rschü tte rungen  v e r 
bundene Bew egungen des  G ebirges, bei denen un te r  
explosionsartigem Knall durch V ordrücken der  S töße 
und Hochpressen der  Sohle G rubenbaue  ohne Bruch 
des H aupthangenden  m ehr  o d e r  w en iger  verfü llt  
werden. Sie komm en ausschließlich in A bbauörtern  
und in solchen Strecken vor, die man en tw eder  u n 

m itte lbar  im F löz vortre ib t oder  im Liegenden bzw. 
H angenden  in d e r  unm itte lbaren  N ähe eines Flözes 
au ffäh rt.  Dabei w erden  die ans tehenden  Kohlen bis 
in den Stoß hinein zu Feinkohlen zertrüm m ert,  so 
daß Lagen und Schlechten kaum  m ehr erkennbar sind 
u nd  G ru b en g as  in g rö ß e re r  M enge fre i wird. A us
w irkungen  des A bbaudruckes, die infolge m angel
haf ten  Bergeversatzes o d e r  zu schwachen S trebaus 
baues als S trebbrüche ebenfalls  sch lagart ig  auftreten  
können, un terscheiden sich danach  von G eb irg s 
schlägen grundsätz lich  dadurch, daß dabei 1. s te ts  das 
hangende  G ebirge  zu Bruch geht, 2. die K ohlenstoße 
nicht in den Abbau hineingeschoben w erden  und  das 
liegende G ebirge  nicht sch lagart ig  hochspring t,  3. eine 
Z er trü m m e ru n g  der  ans tehenden  Kohlen zu F e in 
kohlen und  eine F re igabe beträchtlicher M engen von 
K ohlenw assers to ffgasen  nicht erfo lg t,  4. sie örtlich auf 
einen G eb irg skö rper  von verhä ltn ism äß ig  geringem  
U m fange  beschränk t bleiben.

D ie  g e o l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  
d e r  Z e c h e  S a c h s e n .

Die Zeche Sachsen 1/2  b au t in e inem  von W esten  
nach O sten  flach ans te igenden  Sattel, dessen Flanken 
in nörd licher  und  südlicher R ichtung m it 4 - 8 °  e in 
fallen (Abb. 1).

Das Flöz 16 (P rä s id e n t)  l ieg t in dem  aufgesch los 
senen Feldesteile in 990 bis 1070 m T eufe  und w ar  
zur Zeit der  G eb irgssch läge  das u n te rs te  der  in d iesem  
Felde abgebauten Flöze. Es h a t  u n te r  E inschluß eines 
0 ,2 0 -0 ,4 0  m  starken B ergem itte ls  eine G esam tm äch 
tigkeit von 2 bis 2,50 m. D as H an g e n d e  bes teh t nach 
einer hin und  w ieder  feh lenden  Schieferbank von 1 bis 
5 m Stärke aus fa s t  schichtlosem , festem  Sandste in  
von 4 5 - 50 m M ächtigkeit , in dem e tw a 30 m über 
dem Flöz P rä s id en t  das  F löz 15 m it e iner  M ächtigkeit

1 U nte r  G eb irg ssch lä g en  sind  h ie r  n u r  F irs tsch läge  v ers tan den .  Vgl.  
S p a c k e i e r :  U n te r s u ch u n g en  ü b e r  G eb irg s s c h lä g e ,  Z. Berg-, H ü t t . - u .  Sal.- 
W es. 79 (1931) S. B195.

von 1 m e ingelager t ist. Die obere G renze  des S an d 
ste ines b ildet im G ebiete des S atte lkopfes  F löz 14 mit 
0 ,90 m M ächtigkeit; nördlich und  südlich des S a tte l 
kopfes  schiebt sich zwischen dieses F löz u n d  den 
hangenden  Schiefer eine w eitere  S andste inbank  von 
4 bis 5 m Stärke (Abb. 2).

D as K arbongeb irge  oberha lb  des Sandste ins  von 
F löz P rä s id en t  bis zu dem in e tw a  750 m T eu fe  a n 
stehenden  M ergelgebirge  ist sehr  schiefer- u nd  sand- 
schieferreich ohne  m ächtigere, trag fäh ig e  S ands te in 
bänke. E s  f ü h r t  e tw a 15 von 0,30 bis 4 ,50 m  m äch 
t ige Kohlenflöze, von denen  e tw a die H ä lf te  b a u 
w ü rd ig  ist.
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D i e  V e r t e i l u n g  d e r  G e b i r g s s c h l a g e  

a u f  d a s  G r u b e n f e l d .

D e r  e r s t e  G e b i r g s s c h l a g  a u f  d e r  Z e c h e  S a c h s e n  

e r f o l g t e  a m  2. A p r i l  1931 be i  d e m  A b b a u  v o n  F lö z  16 
a u f  d e r  S a t te l l i n i e ,  d ie  in e t w a  5 0 0  m  E n t f e r n u n g  
s ü d l i c h  v o n  d e n  S c h ä c h t e n  v o n  W e s t e n  n a c h  O s t e n  

v e r l ä u f t  ( A b b .  3) .  D ie  d a m a l s  g e h e g t e  H o f f n u n g ,  d a ß  
m a n  m i t  e in e m  ä h n l i c h e n  G e b i r g s s c h l a g e  n i c h t  m e h r  

zu  r e c h n e n  b r a u c h e ,  w e i l  d e r  f l a c h e  S a t te l  e i n g e d r ü c k t  

se i ,  e r w i e s  s ich  s c h o n  in d e n  f o l g e n d e n  M o n a t e n  a ls  

t r ü g e r i s c h .  D ie  n a c h s t e h e n d e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  u n d  
d e r  A b b a u g r u n d r i ß  v o n  F lö z  P r ä s i d e n t  ( A b b .  3)  

z e ig e n ,  d a ß  d ie  S c h lä g e  ö r t l i c h  n i c h t  a n  d ie  S a t t e l 

l in ie  g e b u n d e n  s in d  u n d  z e i t l ich  u n r e g e l m ä ß i g ,  a l s o  
n i c h t  n a c h  e in e m  b e s t im m te n  A b b a u f o r t s c h r i t t  a tif-  

t r e t e n .
A u s  d e n  E i n t r a g u n g e n  im  G r u n d r i ß  d e s  F lö z e s  

P r ä s i d e n t  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  d ie  G e b i r g s s c h l a g e  sich  

a u f  zw e i  z u s a m m e n h a n g l o s e  F e l d e s t e i l e  v e r te i l e n .  D a s  

e r s t e  G e b i r g s s c h l a g g e b i e t  l ie g t  im  B e re ic h e  d e s  S a t t e l 

k o p f e s ,  u n d  z w a r  e t w a  50 b is  1 5 0  m  n ö r d l i c h  d a v o n  
in  d e r  M i t t e  d e s  b i s h e r ig e n  A b b a u g e b i e t e s  v o n  F l ö z  1 6 , 

d a s  z w e i te  im  S c h a c h t s i c h e r h e i t s p f e i l e r .

D i e  G e b i r g s s c h l a g e  n ö r d l i c h  d e r  S a t t e l l i n i e .

Gebirgsschlage beim Abbau.
D e r  e r s t e  G e b i r g s s c h l a g  a u f  d e r  Z e c h e  S a c h s e n  im 

A p r i l  1931  z o g  d ie  G r u b e n b a u e  a u f  d e r  

n ö r d l i c h e n  F l a n k e  d e s  f l a c h e n  S a t t e l s  
b is  a u f  e t w a  1 0 0  m  A b s t a n d  v o n  d e r  
S a t t e l l i n i e  in  M i t l e i d e n s c h a f t .  A ls  e r d 

b e b e n a r t i g e  E r s c h ü t t e r u n g  w a r  e r  im 
g e s a m t e n  G r u b e n g e b ä u d e  u n d  a u c h  

ü b e r t a g e  —  in  s ü d l i c h e r  u n d  in  w e s t 

l ic h e r  R i c h t u n g  z . B .  b is  6 k m  w e i t  —  

b e m e r k b a r .
D e r  A b b a u  d e s  F l ö z e s  (A b b .  4 )  in 

d i e s e m  F e l d e s t e i l  e r f o l g t e  im  S t o ß b a u ,  
w o b e i  m a n  v o n  d e n  a ls  B r e m s -  o d e r  
H a s p e l b e r g e n  b e n u t z t e n  u n d  in A b 

s t ä n d e n  v o n  3 0 - 4 0  m  v o n  d e n  S t a p e l -

r/. 7¥
973.33.003.

F /fS  
33 K. 93.333. 73.3. 73/f.

Z e i t  u n d  O r t  d e r  G e b i r g s s c h l a g e .

Zeitpunkt

2. April 1931 

21. Mai 1931

30. M ärz 1932

Juni 1932

Juli 1932

18. Jan. 1935

Febr.  1935

24. Sept. 1935

Febr.-Sept.  
1936

O rt

Zweites  süd liches  G e 
senk  des  S üdfeldes

P ara l le lo r t  zum sü d 
lichen Schach t 
ab hauen

Östliches S chach t 
abh a uen  (spä te r  
B andb e rg )

W estliche Richts trecke

Au fhauen für  den  1. ö s t 
lichen S treb  im 
Flöz 16 

Öst licher B an d b e rg  im 
Flöz 16

A ufhauen des  3. ö s t 
lichen S trebes  im 
Flöz 16 

A n saugsum pf der  
H au p tw asse rh a l tu n g  
d e r  3. Sohle

S treb  o b e rha lb  und  
un te rha lb  d e r  w e s t 
lichen Richts trecke

A rt des  Betriebes

A b b au ,  und  zw ar  s treichender Stoß
bau im Bereiche des Sattelkopfes 

A b b a u :  V or tr ieb  einer im Bereiche 
des  Sattelkopfes vorhandenen 
A bbaus treck e ,  die dem Abbau 
um 5—6 m vorgese tz t  war 

V o r r ic h tu n g :  Flözabhauen im
Schachts icherheitspfei ler  unter 
A usbau  d e r  S trecke mit Holz
pfe i lern

V o r r ich tu n g :  Auffahren einer
R ichts trecke  im Flöz (Bereich 
des  Schachts icherheitspfeilers)

V o r r ic h tu n g :  Aufhauen mit Tür
s tockz im m erung  an  der  Grenze 
des  Schachts icherheitspfeilers  

V o r r ic h tu n g :  Auffahren eines Ber
ge s  im Flöz mit Türstockausbau 
in Holz

V o r r ic h tu n g :  Aufhauen mit Kappen 
aus  R undholz  und  Stempeln aus 
H olz  o d e r  Eisen 

V o r r ic h tu n g :  Sumpfquerschlag im 
Flöz u n d  im Liegenden des Flö
zes inne rha lb  des  Schachtsicher
hei tspfeilers  

A bbau  an  d e r  G renze  des  Schacht
sicherheitspfei lers

(Es ere igneten  sich im M ärz 10, im April  22, im Mai 10, im Juni 17, im 
Juli 12, im A ugu s t  17, im S ep te m b er  7, insgesam t 95 Gebirgsschlage.)

Juli 1937

X Ç eb /rg sscM â ÿe

Sum pfquersch lag  
un te rh a lb  d e r  w e s t 
lichen Richtstrecke

ócfjf.3  
Æ.3S© 

äcM o  A

V o rr ic h tu n g :  Geste insbetr ieb im 
L iegenden  von Flöz 16 im 
Bereich des  Schachtsicherheits
pfei lers

-k.
-  G ; ;  c v A g  >

F/.7Ô
703. 303. 7303.

F/.77 
703. 3d. 373.

k - i - z - j  S c b /e fe r 1 ■ » : - - 1  S o o d scß /e fer

So/K/s/e/o

Abb. 2. Profil  der  F löze  14 bis 17. Abb. 3. Flöz P rä s id e n t  nach dem  S tande  des  A b b a u s  im F e b r u a r  1935.
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sohlen angesetzten  A bbaustrecken  aus mit den F ö rd e r 
wagen unm itte lbar  bis vor  die in Betrieb befindlichen, 
streichend vorgetr iebenen  A bbaustöße  fuhr. Als V er
satz w urden F rem dberge  von H an d  eingebrach t.  Die 
Strecken w aren  bei der  V orrich tung  des Feldes im 
Vollen au fgefahren  u nd  m it einfachen hölzernen T ü r 
stöcken ausgebaut.  Bei dem  Abbau des F lözes riß  man 
das Liegende der  Strecken nach u n d  verw and te  das 
anfallende G este in  fü r  die B ergem auern  an den 
S treckenstößen. Z u r  V ers tä rkung  der  B ergem auern  
wurden außerdem  H olzpfe ile r gese tz t und  auf diese 
Holzkappen zur U n te rs tü tzu n g  der  F irs te  abgestü tzt.

g re n ze  a fes b /a u /j/e /n /u /r fto n g sb e re /c b e j 
X g eb /rffsscb /ä g e

Abb. 4. G ru n d r iß  von F löz  P rä s id e n t  nach  dem  S tande  
des A b b au s  im April 1931.

Nach den A ngaben der  Zeugen ist in dem B au 
abschnitt des Flözes P rä s id en t vom d r itten  G esenk  
bis zum Sattelkopf (e tw a 140 m Bauhöhe) — also 
bei dem Abbau von Süden nach N orden  — n u r  ein 
natürliches Setzen des H angenden  beobachtet w orden . 
E rs t beim Fortsch reiten  des A bbaus auf  dem  S a tte l 
kopf, d. h. in nördlicher Richtung auf den Schacht
sicherheitspfeiler zu, m achten  sich vereinzelt Knalle 
sowohl in den A bbauörtern  als auch in den V or
r ichtungsstrecken bem erkbar.

D er G ebirgssch lag  am 2. April 1931 w irk te  sich in 
e rs te r  Linie in den Strecken aus. H ie r  w urden  T ü r 
stöcke um gew orfen , D äm m e e inged rück t u nd  die 
Kohlen von den S tößen  in solchen M engen lo s 
gesprengt, daß  sich die Strecken bis zur halben H öhe 
füllten. In den im W irkungsbere ich  des G ebirgs-  
schlages liegenden A bbauörte rn  w aren  die W agen  
umgekippt, die G leise verschoben u nd  m ehr  oder 
w eniger g rö ß e re  K ohlenm engen  von den S tößen 
here ingeschleudert w orden . G ru b e n g as  entwickelte 
sich w ährend  und  nach dem G eb irgssch lag  in solcher 
Menge, daß  e rs t  nach 5 bis 6 S tunden  die betroffenen  
G rubenbaue w ieder  sch lagw ette rfre i waren.

Das H angende  des F lözes blieb in allen Strecken 
und A bbauörtern  unverle tz t. N u r  in einem  A bbauort 
brach etwa 1 m 3 G este in  aus dem H an g en d en  h e r 
ein. Irgend ein Absetzen des H an g e n d en  zeigte sich 
w eder im abgebauten  Feldeste il  noch w u rd e  es bei 
dem sp ä tem  Abbau dieses F eldeste iles  festgeste llt .

D as Liegende dagegen  w ar  — vo r  allem in den 
Strecken — hochgequollen  und  in fa s t  allen Strecken 
des H aupte inw irkungsbere iches durchbrochen, wobei 
sich die H öhe der  Strecken um  3 0 —50°'o verr ingerte .  
Die Nivellem ents in dem etw a 50 m über  diesem 
Feldesteil liegenden südlichen Q uersch lag  der  2. Sohle 
ergaben im übrigen nur  bedeu tungslose  A bsenkungen 
des G ebirgssch laggebie tes im Laufe von 2 M onaten , 
und zw ar Absenkungen um  3 — 9 cm, ohne daß  e r 
hebliche Schäden an der  F örderbahn  oder  am Ausbau 
auftra ten . D a eine A bsenkung des Q uersch lages schon 
vor dem G ebirgsschlage festgeste llt  w orden  w ar, sind 
die genann ten  W e r te  in d ieser H öhe  nicht eine Folge 
des G ebirgsschlages. Es ist vielmehr w ahrscheinlich, 
daß  sich die E inw irkung des G ebirgssch lages au f  den
2. südlichen Q uersch lag  der  2. Sohle auf die erdbeben- 
artige E rschü tte rung  beschränkt hat.

M it dem F ortsch r i t t  des A bbaues in diesem 
Feldeste ile w urden  noch m ehrere G ebirgsschlage 
(z .B . am  21. Mai 1931) ausgelöst,  die zw ar leichter 
als de r  erste  Schlag w aren, aber doch s te ts  in dem 
betroffenen  O r t  zum  plötzlichen H ochschnellen der 
Sohle, zum H ereinschieben oder  H ereinbrechen  der 
K ohlenstoße in die Strecken und  zu erheblichen 
M ethanauss tröm ungen  führten .

Gebirgsschlage bei der Vorrichtung.
Z u r  V orrich tung  eines E rsatzbetriebes fü r  einen 

der  A bbaugrenze sich nähernden  S treb im Flöz 
P rä s iden t setzte man im M onat D ezem ber 1934 vom 
5. südlichen G esenk  der  2. Sohle aus eine Abbaustrecke 
nach W esten  an. N achdem  diese Strecke 170 m vo r 
getrieben  w orden  w ar, w urde  von ihr aus  in nördlicher 
R ichtung über  den Satte lkopf h inw eg ein A ufhauen 
bzw. A bhauen aufgefahren , von dem  aus nach 
E rz ie lung  des D urchschlages m it der  gleichzeitig in 
der  A uffah rung  begriffenen  A bbaustrecke vom 3. süd 
östlichen G esenk  aus u nd  der  V erlängerung  des 
östlichen Bandberges der  3. Sohle der A bbaustreb 
angese tz t w erden  sollte (vgl. Abb. 3).

Die A uffahrung  der  A bbaustrecke vom 3. Gesenk 
aus g ing  ohne besondere  Zw ischenfälle vo r  sich. 
Bei de r  V erlängerung  des östlichen B andberges der
3. Sohle e rfo lg te  ers tm alig  am 18. Ja n u a r  1935, nach 
dem etw a 6 m in d e r  festen  Kohle aufgefahren  w orden  
w aren, ein G ebirgsknall,  bei dem sch lagart ig  aus den 
O rts s tö ß e n  K ohlenlagen hereinbrachen und  auch 
ein T ü rs tock  um geschoben  w u rd e ;  d ieser G eb irg s 
bew egung fehlten  jedoch die bekannten  M erkm ale 
eines G ebirgssch lages. Im besondern  w aren  die 
S treckenstöße nicht here ingebrochen, die abge 
sp rungenen  Kohlen nicht ze rtrüm m ert,  und  vor 
allem w ar  keine V erm inderung  der F lözm ächtigkeit 
durch Absinken des H angenden  o d e r  H ochquellen  des 
Liegenden festzuste llen . Im m erhin gab  d ieser Vorfall 
V eran lassung , den B etr iebspunkt zu s tunden  und 
den D urchsch lag  nunm ehr  von der  Südseite aus h e r 
zustellen.

D as A uffahren  der  Strecke vom 5. G esenk nach 
Südw esten  verlief bei täglichen V ortriebsle is tungen  
von 6 bis 10 m völlig s tö rungsfre i .  Auch das  Auf- 
und  A bhauen in nordw estlicher  Richtung veru rsach te  
bis zu e iner  Länge von 120 m nicht die ge r in g s ten  
Schwierigkeiten. Die A usbildung des F lözes w ar  
n o rm al;  das  H an g en d e  und  das Liegende w aren  fes t ;  
ein n ennensw erte r  G eb irgsdruck  m achte sich nicht 
geltend.
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Bei dem w eitern Vortrieb des Abhauens, also fast 
unm itte lbar nach Ü berfahrung der Sattelkuppe, stellten 
sich gleich nach dem Durchkerben einzelner K ohlen
lagen leichte Knalle ein, die man zunächst als Krebsen 
der Kohle auffaßte . D er Kohlenstoß w urde bei den 
Knallen, die sich in Abständen von 1 - 2  m A uf
fah rung  wiederholten, zertrüm m ert. Die H äufigkeit 
und Heftigkeit der Schläge nahm en mit fo rtschreiten 
dem Auffahren zu, so daß sie zidetzt bei jedem  D urch 
kerben einer Kohlenlage eintraten. Die Benutzung des 
A bbauhammers w urde verboten und die Kohle nur  mit 
der Hacke und dem Krätzer gew onnen. Z ur Ver
meidung der  weitern A nnäherung  des Abhauens an 
den in w estlicher R ichtung anstehenden Alten Mann 
schwenkte man außerdem  auf W unsch  der  Berg 
behörde die Richtung des Abhauens nach O sten. Diese 
M aßnahm e erw ies sich jedoch schon nach wenigen 
Tagen  als ungünstig , weil die Schlechten, die b isher 
in w estöstlicher Richtung spitzwinklig zu dem Ab
hauen verliefen, je tzt w eniger spitzwinklig zur Strecke 
standen. Dadurch w urden nunm ehr die Lagen, die 
früher  diagonal vom östlichen Stoß her  ansetzten, beim 
Vortrieb so fo rt fast in der vollen Breite des A bhauens 
freigelegt. Infolgedessen verstärkte sich die H ef tig 
keit der Schläge u n te r  gleichzeitiger V erm ehrung der 
herausgew orfenen Kohlenmengen. W egen der g ro ß e m  
G efah r  fü r  die Belegschaft bei e iner weitern; A uf
fah rung  in dieser neuen Richtung w urde daher das 
Abhauen in der  alten Richtung fortgesetzt. Es folgten 
auch weiterhin — scheinbar mit geringere r  H ef tig 
keit — ste ts  nach e tw a 1 - 2  m A uffahrung  Schläge 
im Gebirge, die den Kohlenstoß auflockerten und 1 
bis 2 W agen  Feinkohle von den S tößen der  Strecke 
in das O r t  hineinwarfen.

D er erste G ebirgsschlag, der den Streckenausbau 
in M itleidenschaft zog, ereignete sich am 11. F eb ruar  
1935 bei einer Länge des A bhauens von 169 m. Die 
letzten 6 m  des O rtes  w urden vollständig mit heraus 
gesch leuderter  Feinkohle angefüllt und die letzten 
4 Türstöcke (Eisenstem pel mit H olzkappen) durch 
e inander gew orfen. Der C H 4-Gehalt der W ette r  betrug 
m ehrere S tunden nach dem W iedereinsetzen der Be
w etterung , die infolge de r  auf und  in den Lutten 
liegenden Feinkohle unterbrochen war, noch 2 - 3 o/o.

Bereits vor  diesem G ebirgsschlage w ar von der 
Zeche bei der Bergbehörde der A ntrag  gestellt 
w orden, in dem A bhauen die Schießarbeit zu g e 
nehmigen. Es bes tand  die Absicht, durch m ehrere 
gleichzeitig abgetane, schwere Erschütterungsschüsse  
die im G ebirge vorhandene S pannung  zu beseitigen 
und  dam it den G ebirgsschlag  p lanm äßig  bei w eit zu 
rückgezogener Belegschaft zur A uslösung zu bringen. 
Nachdem von der  Bergbehörde die G enehm igung zur 
Abgabe von Sprengschüssen er te ilt w orden war, w urde 
der  Vortrieb mit Schießarbeit un te r  Verbot jeder 
Benutzung von A bbauhäm m ern oder Hacken auf 
genom men. In 2 Tagen  fu h r  man so 10 m Strecke 
ohne jeden besondern  Vorfall auf.

D er Vortrieb g ing so vor sich, daß mit einer 
Kohlendrehbohrm aschine 2 Bohrlöcher von 1,50 bis 
2 m Länge hergestellt,  diese gem äß den besondern 
bergpolizeilichen Bestimmungen mit der vorgeschrie 
benen H öchstladem enge von 5 P atronen  W etter-  
w asagit B besetzt und  un te r  Zurückziehung der 
ganzen Belegschaft vom A nsatzpunkte des 5. Gesenks 
auf  de r  2. Sohle aus — also aus e tw a 500 m E n t 
fe rnung  — abgetan w urden. Die Bohrlöcher setzte

man m eist in der  U nterbank  des F lözes und nur in 
den Fällen, in denen die O berbank  fe s t  war, auch in 
d ieser an. Es zeigte sich, daß  nach jedem  Schießen 
etwa 1 -  1,20 m Strecke ohne  jede G efah r  aufgefahren 
werden konnten. Bei einem w eitern  V ortrieb des  O rts 
stoßes machten sich aber  w ieder kleinere Gebirgs- 
schläge bem erkbar.

Am 21. F eb ru a r  1935 fand  unm itte lbar  (etw a 2 Se
kunden) nach dem Schießen ein zw eiter Gebirgsschlag 
statt,  der  das A bhauen au f 9 m Länge zuwarf. Beide 
Streckenstöße w urden  in das  O r t  hineingeschoben, der 
Ausbau völlig um gew orfen . Das H an g e n d e  w ar fest 
geblieben, das  Liegende s ta rk  au fgew ölb t und  auf eine 
Länge von m ehreren  M etern  durchgebrochen . Der 
L u ttens trang  vor O r t  füllte sich mit K ohlenstaub und 
w urde in Streckenrichtung um  1 m Länge zusam m en
gestaucht. Der C H ^-G ehalt  d e r  W e tte r  w ar  mehrere 
S tunden hindurch beträchtlich. Die A ufräum ungs
arbeiten nahm en 3 T ag e  in Anspruch. D as weitere 
A uffahren geschah genau  nach d e r  geschilderten 
Arbeitsweise, wobei fa s t  jedes Schießen m ehr  oder 
w eniger heftige G eb irgssch lage auslöste . In einem 
Falle w aren  so g a r  unm itte lbar  nach dem Abtun der 
Schüsse 4 —5 Schläge in ger ingen  Zeitabständen 
hörbar.

D er d ritte  u nd  s tä rks te  G ebirgssch lag  erfo lg te  am 
26. F eb ruar  1935 bei e iner  Länge des A bhauens von 
19Qm. E r  w arf  18 in Strecke un te r  Z e rs tö ru n g  des 
Ausbaues zu. An diesem  T ag e  w a r  auf  d e r  M orgen 
schicht gegen  12 U h r  geschossen  w orden , u n d  zwar 
hatte  man die Schüsse in d e r  U n te rbank  in I m Höhe 
einfallend angesetzt. Die V orgabe b e tru g  e tw a  1,50 m. 
Die Schußw irkung w ar  schlecht, so daß zum  H ere in 
gewinnen der  geschossenen Kohlen d e r  K rätzer be
nutz t w erden m ußte. Auf diese W eise  g e lan g  es den 
H auern , t ro tz  der  schlechten S chußw irkung wie an den 
vorhergehenden  T agen  einen T ürs tock  in 1,10 m Ab
stand  von dem  vorhergehenden  A usbaufeld  einzu
bringen. D ann w urde aufs  neue gebohrt.  Kurze Zeit 
nach dem Bohren, und  zw ar noch vor  dem Besetzen 
der  Schüsse, ere ignete  sich der  G ebirgsschlag , d em  die 
H au e r  nu r  dadurch  en tgingen, daß  sie ge rade  das 
Bohrgezähe zurückbrachten und  anschließend au f  den 
noch fehlenden Schießm eister in 40 m A bstand  vom 
O rt  w arte ten .

Die Ausw irkungen w aren  ähnlich wie bei den 
f rü h e m  G ebirgsschlägen. D er westliche S toß  w ar 
un ter  Verschiebung o d e r  Z ers tö ru n g  des A usbaues in 
das  O rt  h ine ingew andert und  hatte  es vo lls tänd ig  ve r 
fällt. Vom östlichen Stoß w urden  Feinkohlen aus der 
O berbank des Flözes in die Strecke hine ingew orfen . 
Ein vor O r t  s tehender S taubw agen  w ar  durch löchert 
und verbogen; die G leise w aren  in den Laschen ab 
gebrochen und völlig krumm.

Die U rsache fü r  das  E in tre ten  dieses G ebirgs- 
schlages vor dem Abtun der  Schüsse ist darin  zu 
suchen, daß  die O rtsbe legschaf t tro tz  de r  schlechten 
Schußw irkung die nach dem  Schießen gew ohnte  V or
tr iebslänge einzuhalten suchte und  d ah e r  m it dem 
K rätzer auch solche K ohlenlagen fre ilegte, die durch 
Schießen noch nicht genügend  e rsc h ü tte r t  w orden 
waren.

Bei den A ufräum ungsarbe iten  m ußte  die in dem 
f rü h e m  O rt  infolge des H ere in d rin g en s  des w est 
lichen S toßes w ieder ans tehende Kohle teilweise durch 
Schießen gew onnen  w erden, obgleich die O berbank 
s ta rk  ze rtrüm m ert war. N ach B eend igung  der  Auf
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räum ungsarbeiten  am 4. M ärz w urden  noch bis zur 
Erzielung des D urchsch lages mit der  A bbaustrecke 
vom dritten  G esenk  u nd  der  B andbergver längerung  
aus etwa 10 m O r t  au fgefah ren .  Dabei tra ten  nur 
gleichzeitig mit dem Schießen G eb irgssch läge von 
geringer S tärke auf, die keinen Schaden verursachten .

D ie  G e b i r g s s c h l ä g e  
im  S c h a c h t s i c h e r h e i t s p f e i l e r .

Gebirgsschläge bei der Aus- und Vorrichtung.

Im S chachtsicherheitspfeiler stellten sich die G e 
birgsschläge ein, als vom  Satte lkopf he r  e infa llende 
Flözstrecken u nd  von dem im w estlichen Teil des 
G rubenfeldes ge legenen  A bbaugebiete aus eine Richt
strecke in Richtung auf die beiden Schächte zur 
Vorrichtung e iner  neuen, de r  3. Sohle, au fgefahren  
wurden. D er Z u s tan d  der  Strecken nach den G ebirgs- 
schlägen w ar  s te ts  d e r  gleiche. Die Sohle w ar  hoch 
geschnellt, in d e r  M itte häufig  rege lrech t au f 
gespalten, das  H an g en d e  unverletzt, de r  Ausbau nach 
der Streckenmitte hin verschoben u nd  das O r t  der 
Strecke je nach der  Stärke der  Schläge auf  kürzere 
oder  längere  E rs treckung  mit den aus den Stößen 
herausgespreng ten  Kohlen verfällt.  F ü r  den Z eit
punkt und  die H äufigkeit  des A uftre tens  und  fü r  die 
A usw irkungen d e r  G eb irgssch läge erw ies es sich 
dabei als g le ichgültig , ob die Strecken im Engen 
(Abb. 5) oder  als B reitabhauen m it 2 Parallelstrecken 
bzw. mit breiten Bergem auern  aufgefahren  und  ob sie 
mit einfachen T ürs tücken  o d e r  mit H olzpfeilern  und 
aufgelegten  Kappen ausgebau t w urden .

Abb. 5. W es tl iche  R ich ts t recke  de r  3. Sohle  
nach  e inem  G eb i rg ssch läg e .

Die G eb irgssch läge  verteilen sich ih rer  Lage nach 
auf den gesam ten  b isher  m it Strecken du rchörte r ten  
Teil des S chachts icherhe itspfeilers ;  sie liegen also so 
wohl im äu ße rn  als  auch im m ittlern  Teile des S icher
heitspfeilers, so daß  nicht allein die an den Über
gängen  vom  abgebau ten  zum nich tabgebauten  F eldes 
teil vo rhandenen  S pannungen  die G ebirgssch läge 
h ervorgeru fen  haben können. Im Septem ber 1935 e r 
fo lg te  so g a r  ein G eb irg ssch lag  unm itte lbar  zwischen

den beiden, in einem A bstand von 80 m stehenden 
Schächten 1 und  2 (Abb. 6).

Abb. 6 . D as S u m p fa b h au e n  d e r  3. Sohle 
nach dem  G e b i rg ssc h läg e  vom  24. S e p tem b e r  1935.

M an hatte  dam als  von der  Richtstrecke der
3. Sohle aus eine einfallende Strecke nach N ordw esten 
getrieben  und  von d ieser  aus das F löz 16 un terha lb  
der  sp ä tem , im Niveau der Sohle liegenden P u m p en 
kam m er here ingew onnen. D er H ohlraum  w ar bis auf 
den als A nsaugsum pf benötig ten  Raum w ieder  von 
H and  mit G robbergen  verse tz t und  der  Vortrieb einer 
Strecke nach Südosten  als V erbindung des A nsaug 
sum pfes m it d e r  im liegenden G estein  von F löz 16 g e 
p lanten  Sum pfstrecke begonnen w orden . Sofort beim 
Ansetzen d ieser Strecke ere ignete sich der  G eb irg s 
schlag, bei dem  im S treckenort der  Ausbau u m 
gew orfen  o d e r  verschoben w urde  u nd  sehr  g ro ß e  
M engen Feinkohle vom  Stoß hereinbrachen. Auch die 
einfallende Strecke w urde  durch das  Hereinschieben 
des südöstlichen S toßes zum Teil v e r fä ll t  und  ihr 
A usbau nach N orden  verschoben.

Die H öhe  des O rtes  und  der  einfa llenden Strecke 
verr ingerte  sich infolge H ochschnellens u nd  Brechens 
de r  Sohle auf  die H älf te .  D as in d ieser  Strecke und 
in dem  O r t  liegende F ö rderg le is  — bestehend  aus 
Schienen von 8 0 m m  H öhe — w ar völlig verbogen ; 
ein Teil de r  Schwellen und  Schienen w urde  soga r  aus 
se inem  V erband  herausger issen .  Im S treckenort 
konnte m an nach dem G eb irgssch läge zwischen dem 
Flöz und  dem  hangenden  Stein eine 2 0 —25 cm hohe 
Schlotte von 2 - 3  m Breite und etw a 2 m Länge mit 
südöstlicher  R ichtung fests tellen . Solche Schlotten 
w aren  auch f rühe r  schon gelegentlich  von G ebirgs-  
schlägen, z. B. bei dem  A ufhauen des 3. östlichen 
S trebes im F löz 16, beobachtet w orden .
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Gebirgsschläge beim Abbau.

D er G ebirgsschlag bei der A uffahrung  des An
saugsum pfes zwischen den beiden Schächten hatte 
wieder einmal die G efahr  gezeigt, die bei der D urch 
ö rte rung  des Schachtsicherheitspfeilers mit engen oder 
breiten Strecken besteht. Auf G rund  der günstigen 
E rfahrungen, die man beim Vortrieb durch ein gebirgs- 
schlaggefährdetes Abbaufeld mit Abbaustreben von 
g rößerer  Bauhöhe gem acht hatte, en ts tand  daher der 
Plan, die unterhalb der  westlichen Richtstrecke der
3. Sohle erforderliche Sumpfstrecke gleichzeitig mit 
dem Abbaustreb vorzutreiben. Das Ansetzen dieses 
Strebes innerhalb des Schachtsicherheitspfeilers be
deutete allerdings ebenfalls eine G efahr. Auf- und  Ab
hauen im Flöz P räsiden t innerhalb des Pfeilers hätten 
mit Sicherheit zu neuen gefährlichen G ebirgsschlägen 
geführt. Der obere Teil des Strebes w urde daher 
zwischen der westlichen Richtstrecke und dem 1. w est 
lich der  Schächte gelegenen W ette rberge  keilförmig 
mit täglicher E rhöhung der Abbaulänge angesetzt. Der 
unterhalb der  westlichen Richtstrecke vorgesehene 
Strebteil begann an einer vorhandenen einfallenden 
Strecke und w urde nach etw a 30 m streichender Ver
hieblänge ebenfalls keilförmig verlängert. Die flache 
Bauhöhe des Strebes betrug schließlich 200 m. Dem 
Streb wurden neben der im Flöz in einer eingelagerten  
hangenden Schieferbank aufgefahrenen obern  sowie 
der im Bergeversatz ausgesparten  un tern  W etterstrecke 
die im Flözliegenden nachgerissene Sumpfstrecke und 
die durch N achnehmen der  Stöße, des Liegenden und 
des H angenden  erw eiterte  Richtstrecke nachgeführt 
(vgl. Abb. 3).

Als Versatz brachte man in diesem A bbauort die 
un tertage anfallenden G robberge von H and  oder mit 
einer M önninghoff-Schleuder ein. Der streichend 
gesetzte vorläufige Ausbau bestand aus nachgiebigen 
Toussaint-Heintzm ann-Stem peln mit Rundholzkappen 
von 2,20 m Länge. F erner  w urden als Schutz gegen 
die Auswirkungen von G ebirgsschlägen w andernde 
H olzpfeiler von etw a 1 m Breite zwischen dem F ö rd e r 
mittel und  dem Kohlenstoß gesetzt, sobald in der 
G ew innungsschicht ein genügender S trebraum  au s 
gekohlt war.

Bei dieser Art des Vortriebes der Sumpfstrecke 
gelang es jedoch nicht, die G ebirgsschläge zu ver 
meiden. Die e rs ten  Schläge stellten sich schon bei 
e iner Länge des oberhalb  der Richtstrecke gelegenen 
Strebteiles von 30 m ein. Insgesam t w urden  w ährend 
der Zeit, in der  sich der Streb von O sten  her der 
westlichen Schachtsicherheitspfeilergrenze näherte, 
d. h. in den sechs M onaten  M ärz bis Septem ber 1936, 
etwa 100 G ebirgsschläge gezählt. Die Schläge, die in 
40 bis 50 m  E ntfernung  des Strebes von der P fe ile r 
g renze begannen und mit dem Überschreiten der 
Grenze aufhörten , w aren in ihrer überwiegenden 
M ehrzahl so heftig, daß man sie übertage deutlich 
hören und als m ehr oder w eniger starke, manchmal 
auch als w ellenartige E rschütterungen  des Erdbodens 
fühlen konnte. Das Zentrum  der G ebirgsschläge lag 
un te rtage  im Bereich der dem Streb nachgeführten  
Richtstrecke bis etwa 20 m oberhalb davon. In diesem 
Strebteil w ar w ährend  der  Zeit der G ebirgsschläge 
die anstehende Kohle stets zermahlen, w urden  Kohlen 
aus dem Stoß herausgew orfen und w ar die F löz 
mächtigkeit durch Hochquellen des Liegenden w esen t
lich verringert. Auch m ußte man die Richtstrecke und

die Sum pfstrecke im m er w ieder durchsenken, um die 
notw endige Streckenhöhe beizubehalten.

Die G ebirgssch läge verteilten sich zeitlich auf den 
ganzen Tag, und  zw ar ere igneten  sie sich in den 
beiden G ew innungsschichten am T age  nicht häufiger 
als in der  nächtlichen U m legeschicht. G etö te t oder 
verletzt w urde durch die G ebirgssch läge niemand.

D ie  A u s w i r k u n g e n  d e r  G e b i r g s s c h l ä g e .

Die W a h rnehm ungen  der  Belegschaft von Abbau
ö rtern , die von einem G ebirgssch läge  be tro ffen  worden 
sind, und der  Z us tand  d ieser Ö rter nach dem Schlage 
haben in allen Fällen übere instim m end  folgende Er
scheinungen erkennen lassen.

1. Zeugen von G ebirgssch lägen  sagen stets aus, 
daß sie im Augenblick des Schlages das  G efühl haben, 
vom liegenden G este in  au fgehoben  und  weggeschleu
dert zu w erden. Dieses Em pfinden  s tim m t mit der 
E rscheinung überein, daß  ta tsächlich  nach jedem 
G ebirgsschläge die Sohle hochgequollen , m eist sogar 
regelrecht durchbrochen ist. W elches Ausm aß dieses 
H ochschnellen anzunehm en verm ag, zeigten besonders 
die G ebirgsschläge bei de r  A uffah rung  der  westlichen 
Richtstrecke, des A ufhauens zwischen der  3. und
5. G esenksohle  u n d  des S um pfabhauens. S tets mußte 
man die Strecken um 1/2 bis 1 m durchsenken , um ihnen 
nach dem G ebirgsschläge die u rsp rüng liche  Höhe 
wiederzugeben.

Das Q uellen de r  Sohle eines offenen  Streb- oder 
S treckenraum es se tzt bekanntlich dann ein, w enn der 
auf dem Liegenden lastende G eb irgsdruck  die F estig 
keit des L iegenden überschreite t. Bestehen nun die 
G esteine der  Sohle aus Sandschiefer oder  Sandstein, 
denen die F ähigkeit des Q uellens fehlt, so t r i t t  bei 
einer Ü berbeanspruchung  dieser G este ine  ein p lötz
licher Bruch ein, u nd  die auf  der  Sohle stehenden 
Leute haben das G efühl, em porgesch leude rt  zu 
w erden.

2. Bei allen G ebirgssch lägen  brechen von den 
S tößen Kohlen in den offenen Streb- o d e r  S trecken 
raum  herein. A ußerdem  w erden  s te ts  die S töße als 
G anzes vorgeschoben, so daß  m an sie nach dem 
W egräum en  des K ohlenkleins von einem  unversehrten  
Stoß nicht unterscheiden kann u nd  spä te r  die H ere in 
gew innung d ieser Kohle genau  so wie so n s t  mit 
Schießarbeit, mit dem A bbauham m er o d e r  m it der 
Hacke erfolgen muß. Das G efüge der  Kohle ist a l ler
d ings in solchen Fällen infolge de r  durch  das  H och 
schnellen des Liegenden verursach ten  senkrechten 
Stauchung ste ts  so gelockert, daß  bei d e r  G ew innung 
fas t  nu r  Feinkohlen anfallen.

D as H ereinhrechen von Kohlen u nd  das H ere in 
schieben der  K ohlenstoße in den offenen  Streb- oder 
S treckenraum  ist e inm al au f  die A usdehnung  des 
K ohlenstoßes in horizon tale r  R ichtung zurückzu
führen, die au f  de r  S tauchung  des F lözes zwischen 
dem liegenden und hangenden  G este in  und  der  da
durch e in tre tenden  V erringerung  der  F lözm ächtigkeit 
beruht, und außerdem  durch das  W a n d ern  des 
Liegenden in den offenen  Raum  hinein veranlaßt. 
D ieser w andernden  B ew egung seines U ntergrundes 
schließt sich natürlich das  F löz an.

3. In den von den G eb irg ssch lägen  betroffenen 
Ö rtern  beobachtet man häufig  über dem Kohlenstoß 
Schlotten von m ehreren  M etern  Breite und Tiefe. 
Diese Schlotten zwischen dem Flöz und dem
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hangenden G este in  sind im m er vorhanden , w enn das 
Liegende im o ffenen  S treb- oder  S treckenraum  au f 
geplatzt ist. Sie en ts tehen  dadurch, daß  der  K ohlen 
stoß durch das  H ochw ölben  des L iegenden im 
Augenblick des G eb irgssch lages  zusam m engep reß t 
wird. N achdem  dann  das  liegende G este in  dem auf 
ihm lastenden D ruck in den offenen Raum hinein 
ausgewichen ist, v e r r in g e r t  sich infolge des G ew ichtes 
der über lagernden  Kohlen das A usm aß der  A uf
w ölbung des Liegenden un te rha lb  des K ohlenstoßes, 
so daß sich zwischen dem  Flöz und  dem w enig 
elastischen H angenden  ein H o h lrau m  bilden kann.

4. Das hangende  G eb irge  re iß t  bei G ebirgs- 
schlägen w eder im  o ffenen  R aum  noch über  den 
Kohlenstoßen ab. S elbstverständlich  können K essel
bildungen e in tre ten  und  e ingelagerte  Schieferpacken 
oder abgeplatzte  G este insschalen  infolge der  Z e r 
stö rung  des A usbaues hereinbrechen, das H a u p t 
hangende bleibt jedoch unversehrt .

5. Das hangende G eb irge  arbe ite t nach den 
G ebirgsschlägen noch lange Z eit sehr  stark . Diese 
Tatsache e rk lä rt  sich daraus, daß  dem H angenden  
durch das Ausweichen der  Sohle u nd  der  K ohlenstoße 
die feste U n te rs tü tzung  en tzogen  w ird  u nd  sich daher 
die H angendschichten infolge d e r  d a ra u f  ruhenden  
Last m ehr oder w eniger s ta rk  durchbiegen. Dabei tr i t t  
scharfe Reibung zwischen den verschiedenen G ebirgs- 
schichten auf, und  bei besonders  sp röden  G este in s 
lagen bilden sich auch w ohl Risse.

6. Nach den G ebirgssch lägen  ist s te ts  eine starke 
Entgasung  der  Kohle festzuste llen . Es b ildet sich in 
Vorrichtungsbetrieben w ohl immer, in A bbaubetrieben 
wegen der  g ro ß e m  M enge der  zugeführten  W e tte r  
vielleicht se ltener ein Schlagwettergem isch. Die A us
s tröm ung  von C H 4 in solchem U m fange  e rk lä r t  sich 
nicht nu r  aus der  M enge der hereingebrochenen  
Kohlen, sondern  auch aus de r  Z e r trü m m e ru n g  des 
G efüges der  anstehenden K ohlenstoße. D urch v o r 
handene Schlotten w ird diese E n tg a su n g  noch w esen t
lich gesteigert.

V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  d ie  E n t s t e h u n g  
v o n  G e b i r g s s c h l ä g e n .

Die gleichartigen A usw irkungen  der  G ebirgs- 
schläge beweisen, daß ihre G efah r  nicht in dem V er
halten des H angenden , sondern  der  Sohle liegt. 
Besteht die F irs te  aus festem , trag fäh igem  und  die 
Sohle aus weichem, biegsam em  G estein , so w ird  der  
auf die S töße der  Strecke oder  des A bbauortes 
wirkende G ebirgsdruck  die Sohle zum l a n g s a m e n  
Quellen veranlassen. B esteh t die Sohle dagegen  nicht 
aus weichem, leicht nachgebendem  G estein , sondern  
aus einem harten , jedoch in se iner  F estigkeit  dem 
H angenden un te rlegenem  G este in , so kann der  G e 
birgsdruck eine solche H öhe  erre ichen , daß  dieses 
Gestein p l ö t z l i c h  nachgib t und  in den durch die 
Strecken o d e r  das  A bbauort geb ildeten  H oh lraum  
hineinschnellt. V orausse tzungen  fü r  einen G ebirgs- 
schlag im S te inkohlenbergbau  sind also

1. ein festes, t r ag fäh ig es  H an g e n d es  über den in V or 
richtung o d e r  Abbau stehenden  Flözen, d. h. ein 
H angendes  aus Sandste in  o d e r  festem  S an d 
schiefer, dem  natürlich  w en iger  mächtige Schiefer
bänke oder  K ohlenflöze e in g e la g e r t  sein können,

2. eine Sohle aus e inem  nicht zum Q uellen  neigenden 
Gestein  o d e r  aus einer  W echse llage rung  von

weichen u n d  sp röden  G esteinen, z. B. aus einer
von Schiefer u nd  Sandstein oder  von Sandschiefer.

Zu diesen geo logischen V orausse tzungen  fü r  das 
A uftre ten  von G ebirgssch lägen  kom m t noch eine 
solche abbautechnischer Art. Bei den zahlreichen auf 
der  Zeche Sachsen im F löz P rä s iden t getriebenen  Vor- 
richtungs- und  A bbauörtern  w aren n iem als G ebirgs- 
schläge zu verzeichnen, w enn man diese Ö rter in ein 
unverritz tes  Abbaufeld hinein vortrieb, d. h. das  Flöz 
P rä s id en t als e rs te s  F löz dieses Feldeste iles baute. 
F e rn e r  tra ten  dann  keine G ebirgssch läge auf, w enn die 
V orrichtung oder der  Abbau von F löz P räs id en t in 
Feldeste ilen um ging, in denen höherge legene Flöze 
zw ar gebaut,  jedoch keine Restpfeiler darin  s tehen 
geblieben waren.

Solche Abbaugebiete können nach den E rfah rungen  
von Zeche Sachsen so g a r  in s treichender und  ein 
fa llender Richtung von S törungen  durchzogen sein. 
Es bes teh t in denjenigen Fällen keine G efah r  fü r  das 
A uftre ten  von G ebirgssch lägen , in denen diese S tö 
rungen  ers tm alig  bei der  V orrichtung und  dem Ab
bau des geb irgssch laggefährdeten  F lözes angefahren  
w erden  oder  in denen sie bei dem Abbau von über 
lagernden  Flözen völlig fre igelegt, also Restpfeiler 
der  Flöze auch in de r  Nähe der  S törungen  nicht 
stehengelassen  w orden  sind.

G ebirgssch läge tre ten  fe rner  dann  nicht auf, wenn 
in einem bisher vom Abbau unberührten  Feldesteil des 
gefäh rde ten  F lözes V orrichtungs- oder A bbaubetriebe 
un te rha lb  der  A bbaukante eines höhergelegenen 
Flözes vorgetr ieben  w erden  und  diese gegebenenfalls  
schneiden, wenn also Betriebe des geb irgssch lag 
gefäh rde ten  F lözes ein G ebiet mit e rhöh tem  G eb irg s 
druck durchfahren  m üssen. Schließlich sind G eb irg s 
schläge auch dann  nicht zu e rw arten ,  wenn sich 
Betriebspunkte innerhalb  des betre ffenden  Flözes 
einem f rü h e m  A bbaugebiete nähern  und der  dabei e n t 
stehende R estpfeiler dieses F lözes hereingew onnen 
w erden  m uß. Bei dem Abbau solcher Restpfeiler 
tre ten  nach den E rfah rungen  der Zeche Sachsen nur 
dann  G eb irgssch läge auf, w enn das  überlagernde  G e 
birge infolge von gleichzeitig ans tehenden  Restpfeilem  
oder  von A bbaukanten höherer  Flöze un te r  besonderer  
S pannung  steht.

Daß der  Abbau von Restpfeilern  eines g eb irg s 
sch laggefährde ten  Flözes unbedenklich ist, w enn sie 
nu r  den üblichen A bbaudruck aufzunehm en haben, 
zeigte sich u n te r  anderem  bei dem Abbau westlich des 
A ufhauens fü r  den 3. östlichen Streb von F löz P r ä 
sident im Südostfe ld  und  bei dem A bbau eines R est
p feilers in dem gleichen F löz oberhalb  de r  westlichen 
Richtstrecke der  3. Sohle (Abb. 3). In dem  ers ten  Fall 
w urde  ein zwischen zwei A bbaufeldern  s tehengeblie 
bener P fe ile r  von durchschnittl ich 30 m  Breite und  
120 m H öhe mit streichendem  und  schwebendem V er
hieb restlos  ohne irgendw elche besondern  G eb irg s 
bew egungen  here ingew onnen . Im zweiten Falle  hat 
man, wie bere its  geschildert, innerhalb  u nd  westlich 
des Schachtsicherheitspfeilers  einen im mer kürzer 
w erdenden  R estpfeiler im Flöz P räs iden t,  de r  zwischen 
der  w estlichen Richtstrecke der  3. Sohle u n d  einem 
alten aus  dem Jah re  1933 s tam m enden  A bbaufeld  an- 
s tand, verhauen . Die E rfa h ru n g e n  bei dem  Abbau 
dieses Restpfeilers  k lä rten  im übrigen  die F ra g e  der 
E n ts teh u n g  der  G ebirgssch läge im F löz P räs iden t.
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Als de r  von dem innern Teile des Schachtsicher
heitspfeilers  nach außen, also von O sten  nach W esten , 
durchgeführte  Abbau des F lözteiles oberha lb  der 
Richtstrecke von der  G renze des Schachtsicherheits 
pfeilers noch etw a 50 m en tfe rn t w ar, w urden  G ebirgs- 
schläge ausgelöst. Diese s te igerten  sich in ihrer 
H eftigkeit und  Anzahl mit der  A nnäherung  an die 
G renze des S icherheitspfeilers und hörten  auf, als der 
Abbau um etw a 30 m die G renze überschritten  hatte 
und  som it westlich des Schachtsicherheitspfeilers in 
einem durch den Abbau von F löz 15 schon en tspann ten  
Feldesteile vor  sich ging. D er w eitere Abbau in w est 
licher Richtung um  e tw a  100 m streichende Länge 
löste keine G ebirgssch läge m ehr aus, obgleich er stets 
an dem gleichen alten Abbaugebiet en t lang füh rte  und 
der  here ingew onnene Restpfeiler des Flözes immer 
schm aler wurde.

Die E rfa h ru n g  bei dem Abbau des Flözes P rä s i 
den t im Bereiche des Schachtsicherheitspfeilers, daß 
ein G ebirgsschlag  bei dem Abbau des F lözes en tlang  
einem alten Abbaufelde nur  dann  ausgelöst wird, 
wenn in den hangenden  G ebirgsschichten besondere 
S pannungsverhä ltn isse  herrschen, veran laß te  zu einer 
N achprüfung  der D ruckverhältnisse in den Teilen des 
G rubengebäudes, in denen ebenfalls  G ebirgssch läge 
au fge tre ten  waren.

Innerhalb  eines Schachtsicherheitspfeilers herrschen 
im m er besondere Spannungsverhä ltn isse, sobald die 
bauw ürdigen Flöze außerhalb  des Pfeilers abgebaut

X  Qeb/rffsscb/age 

Abbauf/äc/je ron

Abb. 7. G ru n d r iß  von F löz  P rä s id e n t  mit  K ennzeichnung  
de r  A b b a u g e b ie te  de r  F löze  13 bis 15.

w orden  sind u nd  durch das Setzen des hangenden  
G eb irges über d iesem  A bbaugebiet der  Z usam m enhang  
des G ebirges  innerhalb  des S icherheitspfeilers m it dem 
über dem  abgebauten  F eldeste ile  ge lö s t  ist. Bei den 
zahlreichen G ebirgssch lägen , die innerhalb  des Schacht
s icherheitspfeilers gelegentlich  der  A uffah rung  der  
B andberge, Richtstrecken, des Sum pfabhauens usw. 
ausgelös t w orden  sind, liegen also die gleichen Ver
hältnisse wie bei dem Abbau von F löz  P rä s id en t 
oberhalb  de r  westlichen Richtstrecke in de r  N ähe der 
Schachtsicherheitspfeilergrenze vor.

Im G ebiete der  von O sten  nach W esten  etw a 
500 m südlich de r  Schächte verlau fenden  Sattellinie 
sind die hangenden  Flöze 13, 14 u nd  15 sehr  u n rege l 
m äßig  gebau t w orden . Ihre A bbaukanten  zeigen viele 
E insprünge  und überschneiden sich außerorden tlich  
häufig, ln dem Gebiete des G eb irgssch lages vom
2. April 1931 stehen oberha lb  von F löz P rä s id en t  die 
beiden Flöze 14 und 15 an, u nd  zw ar liegt d e r  H a u p t 
einwirkungsbereich  des G eb irgssch lages un te rha lb  
eines tief in die sonstige A bbaukante einsp ringenden  
Restpfeilers  von F löz 15 (Abb. 7). Die G e b irg s 
schläge im F eb ru ar  1935 bei der  V orrich tung  des
3. östlichen Strebs im F löz P rä s id en t haben sich in 
einem Feldesteil ere ignet ,  d e r  von den A bbaukanten  
der  Flöze 13, 14 und  15 u m rä n d e r t  wird, in dem aber 
diese Flöze n icht g eb a u t w orden  sind. W ä h re n d  die 
U m gebung dieses Feldeste iles südlich d e r  3. G esenk 
sohle gleichm äßig  absinken konnte , blieb das  G ebirge

oberha lb  de r  sp ä te m  G e 
b irgssch läge  s tehen  u n d  g e 
r ie t durch die Zerrungen  
an den G renzen  in besondere 
Spannung.

Die G eb irgssch läge  im Mai 
und  A ugust 1931 erfo lg ten  
bei dem Abbau von R est
pfeilern des F lözes P räs iden t 
in einem  Feldeste il,  in dem 
zw ar F löz 15 3 Jah re  f rü h e r  
abgebau t w orden , F löz  14 
aber in einem schmalen, 
langen  R estpfeiler  s te h e n g e 
blieben war.

Auf der  Zeche Sachsen 
s ind dem nach G eb irgssch läge  
im m er nur dann  aufge tre ten , 
w enn restliche Teile des 
F lözes P rä s id e n t  angefahren , 
durch fah ren  o d e r  h e re in g e 
w onnen  w urden , die infolge 

unvo lls tänd igen  A bbaus 
höher  g e leg e n e r  F löze oder  
infolge des V orhandense ins  
eines S icherheitspfe ile rs  u n te r  

b esonderm  G eb irg sd ruck  
s tanden . A ngesichts d e r  Viel
zahl der  b isher  auf  de r  Zeche 
Sachsen vorgekom m enen  G e 
b irgssch läge kann  m an diese 
F es ts te l lu n g  als eine V or 
ausse tzung  fü r  ih r  A uf
tre ten  ansehen . N u r  bei der 

g le ichzeitigen E rfü llung  
d ieser abbautechnischen  V o r 
ausse tzung  und  d e r  beiden 
genann ten  B ed ingungen  h in 
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sichtlich der  Beschaffenheit der  hangenden  und  
liegenden G ebirgsschichten  bes teh t also die G efahr  
des A uftre tens  von G ebirgsschlägen.

B e k ä m p f u n g  d e r  A u s w i r k u n g e n  
v o n  G e b i r g s s c h l ä g e n .

Die einzige M aßnahm e, welche die gänzliche Ver
m eidung von G ebirgssch lägen  verspricht, ist ein Ab
bau des geb irgssch laggefährdeten  F lözes und  der  in 
das S andste inhangende  eingelagerten  Flöze ohne jeden 
Restpfeiler. Diese F o rd e ru n g  lä ß t  sich aus betrieb 
lichen G ründen  — sei es  w egen d e r  fü r  Schächte, be 
sondere  Bauw erke, Bahnanlagen  usw. notw endigen 
Sicherheitspfeiler, sei es w egen der  wechselnden 
Bauw ürdigkeit der  F löze — w ohl in keinem G ru b e n 
betrieb erfüllen. S tets w erden in dem  geb irgssch lag 
gefährde ten  Flöze se lbst und  in den h ö h e r  liegenden 
Flözen g rö ß e re  o d e r  kleinere P feiler  stehenbleiben, 
die zu den bekannten  G ew ölbebildungen der  G eb irg s 
schichten u nd  dann  bei der  V orrichtung oder dem 
Abbau von restlichen Feldeste ilen  des gefährde ten  
Flözes zu G ebirgssch lägen  führen. Die A usw irkungen 
der  G ebirgssch läge lassen sich jedoch durch ver 
schiedene betriebliche M aßnahm en  beeinflussen.

Im Falle  d e r  A uffah rung  von V o r r i c h t u n g s 
s t r e c k e n  im geb irgssch laggefährde ten  Flözteile, z .B . 
von Richtstrecken, S trebaufhauen , Bandbergen, S tapel
sohlen usw., em pfieh lt sich die A nw endung von 
Schießarbeit zur H ere ingew innung  der Kohle, wenn 
sich solche Strecken e inem  Feldeste ile  nähern , der 
infolge des A nstehens von Restpfeilern in höher  
gelegenen Flözen u n te r  besonderm  Drucke steht. Die 
Schießarbeit muß beginnen, sobald in einem solchen 
Feldesteile von dem K ohlenstoß Schalen abplatzen 
oder Knalle im Kohlenstoß auftreten . Sie ha t einen 
doppelten Zweck zu e r fü l le n : Einmal soll sie das 
gefährliche Durchkerben der Kohlenlagen mit dem 
A bbauham m er oder der Hacke ersetzen, d. h. zur 
H ereingew innung der  Kohle dienen u nd  zugleich die 
bei dem sonst no tw endigen D urchkerben der  K ohlen
lagen auftre tenden  G ebirgssch läge auslösen. Die E x 
plosion des Sprengsto ffes  soll außerdem  aber noch 
eine kräftige E rschü tte rung  des G eb irg skö rpers  o b e r 
halb und un terha lb  des F lözes herbe iführen  und  d a 
durch vorzeitig S pannungen  im G eb irge zur A us
lösung  bringen, die gegebenenfalls  spä ter  zu einem 
G ebirgsschläge führen  w ürden .

D er le tz tgenann te  Zweck der  Schießarbeit läß t sich 
selbstverständlich  desto  sicherer erreichen, je s tä rker  
die E rschü tte rung  u nd  dam it je heftiger  die Explosion 
oder je g rö ß e r  die zur  E n tzündung  gebrach te  S p ren g 
s toffm enge ist. Eine B eschränkung der  Schießarbeit 
auf  2 B ohrlöcher im K ohlenstoß und auf  5 P atronen  
je Bohrloch, wie es im Falle d e r  Zeche Sachsen durch 
die Behörde geschah, ist d ah e r  unangeb rach t u nd  läß t 
soga r  befürchten , daß  un te r  diesen U m ständen  die 
Schießarbeit ihren Zweck nicht zu erfü llen  verm ag. 
Die im Jah re  1935 herrschenden  Bedenken gegen  ein 
g rö ß eres  Ausm aß der  Schießarbeit w erden  aber in
zwischen durch die gesam m elten  E rfah rungen  und 
durch die M öglichkeit de r  V erw endung von u m 
m antelten S p rengsto ffen  behoben sein, so daß  die 
D urchö rte rung  g eb irg ssch laggefäh rde te r  Flözteile 
n unm ehr  unfalls icherer  als b isher erfo lgen  kann.

U m str it ten  ist bei e iner  die F lözm ächtigkeit über 
schreitenden H öhe der  V orrich tungsstrecke oder des

Aufhauens die F rage ,  ob das N achreißen des liegenden 
oder  des hangenden  G ebirges zw eckm äßiger ist. Bei 
dem N achreißen der  H angendschich ten  w ird  im 
Augenblick der  Explosion das  hangende G ebirge  e r 
schütte rt  und sein Druck auf das  Liegende erhöht.  Der 
G ebirgsschlag  w ird dann  ausgelöst,  wenn der  durch 
die Explosion erhöh te  G ebirgsdruck  die W id e rs ta n d s 
k raft  des Liegenden überw indet und  dieses zum H och 
schnellen zwingt.

Auf G ru n d  der  Tatsache, daß zwar die D ruck 
verhältn isse im hangenden  G ebirge die U rsache eines 
G ebirgssch lages sind, das plötzliche Ausweichen des 
Liegenden aber e r s t  zur A uslösung des G eb irg s 
schlages führt, kann man jedoch auch die Ansicht 
vertreten , daß es vorte i lhafte r  ist, die D ruckaufnahm e
fähigkeit der  liegenden G ebirgsschichten durch 
Sprengen der  obern Lagen zu verr ingern . Selbst
verständlich e rfü llt  das N achreißen des liegenden 
G eb irges nu r  dann seinen Zweck, w enn dam it die 
festen  G ebirgsschichten, die das  N achgeben, d .h .  das 
Q uellen des Liegenden, behindern, auch wirklich in 
ih rer  G esam the it  oder zu einem wesentlichen Teil 
durchbrochen werden.

Eine Entscheidung  darüber,  welche dieser beiden 
M aßnahm en  angebrach t ist, läß t sich nur  u n te r  Berück
sichtigung der  jeweiligen geologischen Verhältn isse 
des G rubenfe ldes und auf G rund  prak tischer  E rfa h 
rungen  fällen. Mit dem N achschießen des H angenden  
eines V orrichtungsbetriebes erre ich t man das H a u p t 
hangende, dessen S pannung die U rsache der  G eb irg s 
schläge ist, nie. Bei dem N achnehm en des Liegenden 
ist es im m er ungew iß , ob seine Schwächung zu dem 
Ziele des H ochschnellens oder  des Q uellens des 
liegenden G esteins führt.  U n te r  U m ständen  g enüg t 
die Schwächung nicht.

Nach den E rfahrungen  der Zeche Sachsen ist es 
in den von G ebirgssch lägen  bedrohten  V orrich tungs 
betrieben innerhalb  eines F lözes am günstigsten , den 
Kohlenstoß s te ts  hereinzuschießen und durch die dabei 
e in tretende E rschü tte rung  des H angenden  sowie durch 
die mit de r  plötzlichen H ere ingew innung  der  Kohle 
verbundene augenblickliche V erringerung  seiner U n te r 
s tü tzung  die G ebirgssch läge auszulösen. D er E rfo lg  
einer solchen A rbeitsweise w äre  wesentlich sicherer, 
w enn man gleichzeitig mit den Schüssen im K ohlen
s toß  die gegenüber  dem O rtss to ß  um 2 - 3  m zurück
stehende S trosse hochschösse o d e r  das  ebenfalls  um 
2 - 3  m h in ter  dem O rtsvortrieb  nachgerissene 
H angende  herunterschösse . In beiden Fällen  w ürde  
zu g le icher Zeit das hangende G ebirge  kräftig  e r 
schüttert, de r  das H angende  s tü tzende Restpfeiler 
ve rr inger t  u nd  im ers ten  Falle außerdem  die D ruck 
aufnahm efähigkeit  des liegenden G este ins  verm indert.

Bei dem Vortrieb einer V orrich tungsstrecke ha t 
man außerdem  zu beachten :

1. Die B ohrlöcher im K ohlenstoß w erden  zweck
m äßig  an den S tößen en tlangge füh rt ,  weil e r 
fah rungsgem äß  gerade  das D urchkerben der  Lagen 
an den S tößen d e r  Strecke G eb irgssch läge auslöst.

2. Bei dem H ereingew innen  der  losgeschossenen  
Kohlen dürfen  Hacke und  A bbauham m er n icht b e 
nu tz t w erden . F e rn e r  m uß das  H ere inkra tzen  der 
Kohle mit dem K rä tzer  so geschehen , daß  die 
M itte des K ohlenstoßes vorsteh t ,  die S töße also 
gegenüber  de r  M itte  Zurückbleiben.
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3. D er K ohlenstoß d arf  nicht auf eine der  Bohrloch
länge en tsprechende E n tfernung  hereingevvonnen 
w erden. E rfah rungsgem äß  muß der  Vortrieb sich 
auf i/2 bis 34 der  Bohrlochlänge beschränken.

4. Die S preng ladung  aller Bohrlöcher d a rf  man nur 
mit M om entzündung, fe rner  nur  aus w eiter E n t 
fernung , und  zw ar m öglichst aus einem O rt  mit 
frischen W ette rn  abtun.

Bei dem Abbau eines gebirgssch laggefährdeten  
Feldesteiles erhebt sich auch die F rage  nach der Art 
des zweckmäßig anzuw endenden A bbauverfahrens. 
Auf de r  Zeche Sachsen ist ste ts  ein einfallender, 
schw ebender oder streichender S trebbau m it Versatz 
von H and, Blas- oder  Schleudermaschinen angew andt 
w orden. Das unm itte lbare H angende  des Flözes legt 
sich dabei sehr bald auf  den e ingebrachten  Versatz 
und w ird im Falle eines G ebirgsschlages kaum in 
M itleidenschaft gezogen. V erringert h a t  der Versatz 
die Zahl de r  G ebirgsschläge nicht, wahrscheinlich 
aber  ihre A usw irkungen auf den Streb gem ildert, 
weil die sich ohne Bruch auf den V ersatz legenden 
hangenden G ebirgsschichten  die E rschü tte rung  des 
H aup thangenden  im Augenblicke des Schlages nicht 
in voller H öhe  auf den S trebausbau übertragen .

F ü r  die A uslösung der  S pannungen im H a u p t 
hangenden w äre der  Bruchbau am angebrachtesten , 
falls es bei ihm gelingen w ürde, wirklich auch das 
H aup thangende  zum Brechen zu bringen. E rfa h ru n g s 
gem äß brechen in dem Alten M anne des Bruchbaues 
aber m eist die Schichten nicht so hoch herein, daß 
das H aup thangende  davon bee influß t wird. In fo lge 
dessen lassen sich auch G ebirgsschläge mit Sicherheit 
durch Bruchbau nicht vermeiden, ja ihre Auswirkungen 
können dabei so g a r  wesentlich ges te igert w erden. 
Bleiben z. B. die un tern  Schichten des über dem 
gefährde ten  Flöz ans tehenden Sandste ines im Alten 
Mann des Bruchbaufeldes hängen , wie es häufig  bei 
dieser Art des H angenden  vorkom m t, und  w erden 
diese Schichten durch den G ebirgssch lag  zum Brechen 
gebracht, so verm ag w ohl kein S trebausbau  einschließ 
lich der  E isenpfeiler o d e r  der  O rge ls tem pel an der 
G renze des F örderfe ldes der  gleichzeitigen doppelten  
D ruckbelastung, nämlich der  durch das H ereinbrechen 
der  un te rn  Schichten und  der durch den G ebirgsschlag  
hervorgerufenen  W iders tand  zu leisten. D ann besteht 
die G efah r  des Brechens der  hangenden  Schichten bis 
an den K ohlenstoß und  dam it des völligen S treb 
bruches.

Bei der  D urchführung  des Abbaus ha t man zu

b ea ch ten :
1. G efäh rde t  sind vor allem die E nden  des A bbau

strebs, also des gegebenenfalls  an einem  frühem  
Abbaufeld en t lan g fü h ren d e n  obern  oder  untern 
Teils des Strebs. E s em pfieh lt  sich daher, in diesen 
Strebteilen die Kohlen durch Schießarbeit herein 
zugew innen oder, falls  diese G ew in n u n g sa r t  nicht 
anw endbar ist, das  F löz zu un te rschräm en .

2. Den A bbaustreben ist bei täglichem  Verhieb eine 
m öglichst lange, ge rade  F ro n t  zu geben, so daß 
sich das H angende  nach der  H ereingew innung 
der  Kohle g le ichm äßig  absenken kann. Außerdem 
wird dadurch das Q uellen  des Liegenden e r 
leichtert, weil der  auf  ihm lastende  D ruck  parallel 
zum K ohlenstoß auf eine lange E rs treckung  be
se itig t wird.

3. W e n d e t man in einem solchen F eldeste il Blindort
versatz  an, so sind die B lindörter  im mer in das 
H angende  zu legen ; fe rn e r  m uß m an nach M ög
lichkeit die S prengschüsse  in m ehreren  Blindörtern 
gleichzeitig abtun, um das H an g en d e  stark  zu 
erschütte rn . B lindörter  im Liegenden nachzn- 
füliren, is t unnötig , weil die Sohle der  Abbau
strebe durch die H ere ingew innung  der  Kohle ja 
auf  eine g ro ß e  E rs treckung  hin fre ige leg t wird 
und dam it an W id e rs ta n d sk ra f t  schon durch den 
Abbau selbst e inbüßt.

4. Es h a t  sich als zw eckm äßig erw iesen, in den 
geb irg ssch laggefäh rde ten  S trebteilen — also in 
dem obern  o d e r  un te rn  Teil au f  etw a 1/3  Streb
länge — W an d erp fe ile r  aus  H ar th o lz  zwischen den 
F ö rderm itte ln  und  dem K ohlenstoß  mitzuführen. 
D adurch w ird  das H ochschnellen  der  Sohle im 
G ew innungsfelde  bei einem G ebirgsschläge ver
mieden o d e r  doch gem ildert.

5. In geb irgssch laggefährde ten  A bbaubetrieben ist 
ein Ausbau m it E isenstem peln  erforderlich , weil 
H olzs tem pel im Falle  eines G ebirgssch lages 
brechen und  dann  die auf  den Holz- oder  E isen 
kappen lastenden  Berge here instürzen .

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

Nach Schilderung der  im G rubenbetriebe  der 
G ew erkschaft Sachsen 1/2 beobachteten  G eb irg s 
schläge w erden die V orausse tzungen  fü r  das  Auftre ten  
solcher Schläge und  die M öglichkeiten zur E in 
schränkung ihrer Folgen e r läu te rt .

B e d e u t u n g  u n d  U r s a c h e n  i n n e r e r  D r a h t b r ü c h e  b e i  D r a h t - ,  

i m  b e s o n d e r n  F ö r d e r s e i l e n .

Von Dipl.-Ing. H. H e r b s t ,  Bochum.

(Schluß.)

E r g e b n i s s e  v o n  D a u e r b i e g e v e r s u c h e n .

Im ganzen genom m en bieten die vorstehenden 
F ests te l lungen  nu r  unsichere A nhaltspunkte  dafür, 
w ann in besonderm  M aße mittlere D rah tbrüche zu 
e rw arten  sind. Z ur  w eitern  K lärung w urden  deshalb 
noch Versuche mit Seilen auf der  D auerbiegem aschine 
der  Seilprüfstelle der  W estfälischen Berggew erk 
schaftskasse vorgenom m en. Die Arbeitsweise ist in 
Abb. 8 grundsätz lich  angedeutet.  Über die beiden Seil
scheiben a und  b w ird  die Seilprobe c gelegt,  deren

Enden man durch die K upplung  d m ite inander  ver
bindet. Die K upplung ist nachste llba r  und  e r laub t eine 
V erkürzung des Seilringes, w enn d ieser  im Laufe des 
Versuches sich ausgereck t u nd  g e d e h n t  hat. Die obere 
Scheibe a w ird durch einen K urbeltr ieb  von einem 
E lek trom oto r  über ein Schneckenvorgelege in hin- und 
hergehende Bew egung versetzt. Die u n te re  Scheibe b 
ist in einem Hebel ge lagert ,  d e r  eine B elastung  der 
Scheibe durch die K raft Q  mit lO fa c h e r  Ü bersetzung 
erlaubt. Beim Arbeiten der  M aschine en ts tehen  an
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den mit 1 bis 4 bezeichneten A uflaufste llen  de r  Seil
scheiben Biegestrecken, die aus de r  G eraden  in die 
Krüm m ung der  Scheibe und  w ieder zurück in die 
G erade gebogen  w erden. Bei den Versuchen w urden  
Scheiben von 1, 1,25 u nd  1,50 m  Dmr. benutzt. Die 
W ege be trugen  bei d e r  1-m-Scheibe 3, bei d e r  1,25-m- 
Scheibe 4 u nd  bei der  1,50-m-Scheibe 5 G anghöhen  
der Litzen im Seil. M an belaste te  die Seilproben in 
der Regel mit 1/7 der  als Summe der B ruch
belastungen d e r  einzelnen D räh te  erm itte lten  T ra g 
fähigkeit, also en tsp rechend  einer  7fachen Sicherheit. 
Täglich w urden  rd. 2 0000  B iegungen g em ach t und  
nach d ieser Zahl die D rah tb rüche  au f  jeder  Biege
strecke gezählt. N achdem  an e iner  Biegestrecke der 
Bruch e rfo lg t  w ar, schnitt m an die ändern  drei 
Biegestrecken aus der  P robe  h eraus  und  f loch t sie 
auf, um die D rah tbrüche in den einzelnen D rah tlagen  
zählen zu können. Aus diesen Zahlen  w urden  die 
durchschnittlichen Schw ächungen der  einzelnen D ra h t 
lagen in fo lgender  W eise  erm itte lt.  M an errechnete  
nach der  Zahl der  au f  einer  B iegestrecke en ts tandenen  
Drahtbrüche die Zahl, die durchschnittl ich auf eine 
D rah tganghöhe  in der  Lage entfiel. Bezeichnet man 
diese Zahl mit z und mit Z die Zahl der  D räh te  in

z
der Lage, so galt  de r  W e r t  l O O —, der  das V erhältnis

der gebrochenen zur G esam tzahl der  D räh te  in 
H undertte ilen  ausdrückt, als Schw ächung der  D ra h t 
lage. In einzelnen Fällen w urden  die Versuche auch 
abgebrochen, w enn Biegezahlen von 1/2 bis 34 der  zu 
e rw artenden  Bruchbiegezahl des Seiles e rre ich t waren. 
H ierbei wies das V erhältnis de r  Schw ächungen der 
einzelnen D rah tlagen  aber keinen nennensw erten  
U nterschied gegenüber dem jenigen auf, de r  bei V er
suchen bis zum Seilbruch gefunden  w urde.

Abb. 8 . A n o rd n u n g  de r  D au e rb ieg em asch in e .

M an arbeite te  vorw iegend  m it 31 mm dicken 
Seilen de r  N orm bezeichnung 31 B L D IN  655 von 
dem Aufbau 6 - 3 7 1 , 4 + l H  m it verschiedenen 
F lechtungen u nd  Festigkeiten , u nd  es w urden  Seile 
mit gleichem F lechtplan  und  gle icher F estigkeit  von 
verschiedenen F irm en  un te rsuch t,  da  e r f a h ru n g s 
gem äß noch U ntersch iede in d e r  A usfüh rung  möglich 
sind. F ü r  die W a h l des g enann ten  Seilaufbaues w a r  
bestim m end, daß  eigentliche M odellversuche, bei denen 
die Seilabm essungen  im V erhältn is  d e r  Scheiben
du rchm esser  gegenüber  denen  w irk licher H a u p t 
schach t-F örderseile  verk le inert sind, keinen E rfo lg

versprechen, weil die D rähte  zu dünn  w erden  m üßten, 
nämlich etw a 0,6 mm dick. D era r t  dünne  D räh te  u n te r 
scheiden sich aber  durch ihre V erarbeitung  wesentlich 
von Förderse ild räh ten ,  und  der  Verschleiß kom m t bei 
ihnen viel s tä rke r  zur G eltung . Auch w aren  F e s t 
stellungen über  die Lage der  Bruchstellen zu den 
Druckstellen bei ihnen schwierig  und  ungenau . Die 
D rahtdicke von 1,4 mm erschien aus diesen G ründen  
zweckmäßiger. A llerdings w urden die Seile im V er
hältn is  zu den Scheiben dicker als es H auptschacht-  
Förderse ilen  en tspricht,  und  es ist möglich, daß h ie r 
durch das Schw ächungsverhältn is  der  D rah tlagen  
bee influßt wird. Das V erhältnis hän g t von den Bean
spruchungen  der  verschiedenen D rah tlagen  ab, die 
sich mit dem V erhältnis der  Seil- und Drahtdicke 
zum Scheibendurchm esser ändern  dürften . Bei kleinern 
Scheiben s te ig t einerseits  der  F lächendruck in der 
Rille u nd  dam it nach obigem  im beso n d em  die Bean
spruchung  der  mittlern  Lage. A nderseits  nehm en aber 
auch die Beanspruchungen  der  D räh te  durch die 
schärfere Biegung des Seiles zu, die sich in der 
H aup tsache  aus den reinen B iegespannungen  u nd  den 
Zug- oder  D ruckspannungen  der  D räh te  zusam m en
setzen, und  dies w irk t sich m ehr in der  A ußenlage 
aus. Im m erhin kann  es als sicher gelten , daß  sich 
Einflüsse , die bei den Versuchen zu e iner  g ro ß e m  
Schw ächung einer  bestim m ten D rah tlage  führen , im 
g ro ß en  auch w enigs tens in ähnlicher W eise  auswirken.

In de r  Zahlentafe l 1 sind zunächst die w ichtigsten 
Ergebnisse  einer V ersuchsreihe m it einem Seil w ieder 
gegeben. Sie b ie te t dam it ein Beispiel fü r  die v o r 
genom m enen  E rm ittlungen . Jeder  Versuch w urde 
u n te r  gleichen Bedingungen zweimal ausgeführt .  Das 
Versuchsseil ha tte  die oben  erw ähn te  M achart. Die 
D rah tlagen  hatten  30, 62 und 98 mm G anghöhe , die 
Litzen 228 mm. Die Z ugfestigkeit w ar  159 kg 
je m m 2, so daß  die e rm itte lte  B ruchbelastung 54746  kg 
betrug. Das Seil w urde  m it 7800 kg belaste t und 
über Scheiben von 1, 1,25 und  1,50 m gebogen. M it 
der  1,25-m-Scheibe stellte man auch Versuche an, bei 
denen die Seilproben vorher  auf- oder  zuged reh t 
w orden  w aren. In der  Zahlen tafe l sind nicht die oben 
beschriebenen Schw ächungen der  einzelnen D ra h t 
lagen angeführt,  sondern  des le ichtem  Vergleichs 
w egen  die V erhältn isse der  Schw ächung zu derjenigen 
d er  A ußenlage, die dabei m it 100 eingese tz t ist. Man 
erkennt, daß  die verhä ltn ism äßige Schw ächung der 
zweiten Lage bei den verschiedenen Scheibendurch
m essern  keine seh r  g roßen  U ntersch iede aufweist, 
so lange die u rsp rüng liche F lech tung  nicht v e rä n d e r t  
w urde. Im M ittel b e tru g  sie 77 0/0 der  d rit ten  Lage. 
Sie w ächst dagegen  s ta rk  an u n te r  gleichzeitiger 
A bnahm e der  Bruchbiegezahl, w enn das Seil au f 
ged re h t  wird. U m gekeh rt  nahm  sie s ta rk  ab bei 
Z unahm e der  Bruchbiegezahl, w enn  das Seil zugedreh t 
w urde. Es liegt nahe, diese T atsachen  dam it zu e r 
klären, daß  beim A ufdrehen die A ußendräh te  e n t 
la s te t und  beim Z udrehen  s tä rker  belaste t w erden  und 
daß  d ahe r  einfach aus  diesem G ru n d e  die innern und  
m ittlern  D räh te  im ers ten  Fall höher  beanspruch t 
und  im letzten Fall m e h r  geschon t w erden. Diese 
E rk lä ru n g  kann aber angesich ts der B eobachtung nicht 
befriedigen, daß  die D rah tb rüche  auf  de r  konkaven 
Seite des Seilbogens au ftre ten ,  wo die Z u g sp an n u n g  
durch die aus der  K rüm m ung  en ts tehende  D ruck 
sp a n n u n g  verr inger t  w ird. A ußerdem  ist n icht e in 
zusehen, w esha lb  die L ebensdauer eines Seiles verkürz t
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Z a h l e n t a f e l  1. Schw ächungsverhältnisse der  D rah tlagen  und  Bruchbiegezahlen bei D auerbiegeversuchen
~  -  »• * » i i _ ____  *i  j   .  . i _____ i. a  0 7  1 A 1 H  P p c i i n r l z p i i  1 L r n r / m m 2

V e r 
such

Nr.

Scheiben-
Dmr.

m

Zäh

Nr.

s trecke

Länge

m

D rah tb ru ch zah len

Lage 
1 1 2  3

M ittle res  S c h w ä c h u n g s 
ve rhältn is  

Lage 
1 1 2 | 3

Biegezahl 
bis zum 

B ruch
B em e rk u n g e n

1 1,00
2
3
4

0,50 —
69
85
80

79
74
71

0 87 100 142 400

2 1,00
1
2
3

0,50
2

41
20
45

63
37
53

0,5 68 100 128 600

3 1,25
1
2
4

0,75
4
2

39
52
41

83 
52
84

3,4 65 100 236 400

4 1,25
1
2
3

0,75
8 66

37
82

95
37
79

2,8 91 100 243 000

5 1,25
1
2
4

0,75
10 78

58
50

56
26
60

5,9 148 100 188 400
A u fg e d re h t  von  32 auf 
24 L itzen g än g e

6 1,25
1
2
3

0,75 —
63
42
41

48
16
31

— 175 100 190 600
A u fg e d re h t  von 32 auf 
26 L i tzen g än g e

7 1,25
2
3
4

0,75 —
22
20
25

71
83
93

— 27 100 377 200
Z u g e d r e h t  von  33 auf 
39 L i tzen g än g e

8 1,25
1
3
4

0,75
1
2

7
30
15

81
105

93
1 38 100 354 500

Z u g e d r e h t  von  33 auf 
40 L i tzen g än g e

9 1,50
1
2
3

1,00
18
26
48

36
33
42

— 81 100 253 400

10 1,50
2
3
4

1,00
4 82

16
64

128
28
72

1 70 100 305 600

oder verlängert w erden soll, je nachdem  die äußere  
oder  die innere und  m ittlere D rah tg ru p p e  eine g rößere  
E n tlas tung  erfahren. W ahrscheinlich  d ü rfte  es  deshalb 
w ichtiger sein, daß die durch ein A ufdrehen gelocker
ten A ußendrähte  in den Scheibenrillen stä rker  auf 
den m ittlern D räh ten  scheuern und  daß sie sich un te r  
dem Flächendruck leicht so verschieben, daß  sie an 
eine Stelle mitten zwischen 2 S tützpunkte d e r  m ittlern 
D räh te  (Abb. 7) gelangen. Stellt man sich vor, daß 
der  mittlere D ra h t sich zwischen 2 Stützpunkten 
durchbiegt, so w ird  sich ein A ußendrah t gern  an die 
Stelle s tä rk s te r  D urchbiegung, eben die Mitte zwischen 
den Stützpunkten, schieben, wo e r  das  g rö ß te  
B iegungsm om ent hervorruft.  E r  kann dies am leich
testen, wenn er nu r  lose zwischen N achbardräh ten  
liegt. Eine Lockerung der A ußendräh te  erleichtert 
also die Bildung g rö ß te r  Biegemomente der  M itte l
drähte.

Eine gleiche V ersuchsreihe w urde  mit einem Seil 
derselben M achart, jedoch einer Festigkeit von 
194 kg /m m 2 durchgeführt.  Bei unveränder te r  Flech- 
tung  w ar  die Schwächung der  zweiten Lage hier 
durchschnittlich 115 o/o der  dritten  Lage, also um. 50o/0 
g rö ß e r  als bei dem ersten  Seil. Das Seil ha tte  a l ler 
dings gleichzeitig eine w eniger feste F lechtung in den 
Litzen, die von Einfluß gew esen sein dürfte ,  denn 
durch ein A ufdrehen w urden  die V ersuchsergebnisse 
nu r  w enig geändert,  w ährend  das Zudrehen  von 
sta rker  W irkung  w ar. Die m ittlern Bruchbiegezahlen 
d er  P roben betrugen  bei unveränder te r  F lech tung  
9 6 8 5 0  auf der  1-m-, 154950  auf de r  1,25-m- und 
170050 auf  der  1,50-m-Scheibe. Sie lagen also um 28 
bis 39o/o u n te r  denen des w eichem  Seiles, w om it

frühere  V ersuchsergebn isse1 bes tä t ig t w urden . Ver
suche mit 29 mm dicken Seilen von dem  Aufbau 
6 33 1 ,4 -f 1 H m it den gleichen Festigkeiten  hatten 
Ergebnisse , die in g le icher R ichtung lagen. D ie durch
schnittlichen Schw ächungen der  zweiten Lage betrugen 
bei dem  weichen Seil 69 u nd  bei dem har ten  8 6 °/o 
der  dritten  Lage. Diese Schw ächungen sanken auf 
40 0/0 ihres W ertes ,  w enn m an die P roben  zudreh te.

Vergleichsversuche zwischen Kreuz- u nd  L än g s 
schlagseilen ergaben  fü r  die e rs tgenann ten  v e rh ä ltn is 
m äßige Schw ächungen der  zweiten Lage, die n u r  1/4 
bis V5 des W er tes  bei Längssch lagseilen  erreichten . 
H ierdurch w ird die B e tr iebserfahrung  bes tä tig t,  daß 
bei Kreuzschlagseilen D rah tb rüche  in de r  m ittlern 
Lage äu ß e rs t  selten sind. Es ist fe rner  bekannt,  daß 
bei Kreuzschlagseilen äußere  D rah tb rüche  viel rascher 
erscheinen als bei Längsschlagseilen . Die ve rhä ltn is 
mäßig  kleinere Innenschw ächung ist d ah e r  nicht etwa 
auf eine Schonung der  Innendräh te , sondern  auf eine 
höhere B eanspruchung  der  A u ß en d räh te  zurück
zuführen. Die höhere B eanspruchung  der  A ußendrähte  
beim Biegen von K reuzschlagseilen über Scheiben 
e rk lä rt  sich w ahrscheinlich einmal durch  die festere 
F lech tung  und die dam it zusam m enhängende  g rößere  
gegense itige  Reibung der  D räh te  und  fe rn e r  dadurch, 
daß sich die D räh te  n icht so w eit an die Scheiben
rille anschm iegen und  in fo lgedessen  auf n u r  kurzen 
Strecken den Flächen druck au f nehm en m üssen.

E rw äh n t sei noch, daß  die Brüche der  Kreuz
schlagseile e rs t  e in treten , w enn die Z ahl d e r  äußerlich 
festgeste llten  D rah tb rüche zwei- bis d reim al so groß

1 M itteilungen d e r  Seilprüfstelle d e r  W est fä l i schen  B erggew erkscha f ts 
kasse  1933/34, S. 6.
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ist wie bei den Längsschlagseilen . Auch hieraus 
erkennt man, daß  die Z e rs tö ru n g  der  Kreuzschlagseile 
hauptsächlich von außen her  vor sich geht, w ährend  
die innern D räh te  länger  W id e rs ta n d  leisten. Man 
wird also im Betriebe bei K reuzschlagseilen eine e r 
heblich g rö ß e re  Z ahl von D rahtbrüchen  zulassen 
können als bei L ängsschlagseilen . A llerdings betrugen 
die erzielten Biegezahlen n u r  e tw a 40 o/o derjen igen  
von Längsschlagseilen.

Versuche über  den E influß  eines W echsels im 
Flechtsinn bei den verschiedenen D rah tlagen  w urden  
mit 27 mm dicken Längsschlagseilen  der  M achart 
6 -6 1  ■ 0 , 9 5 + 1  H mit e iner  F estigkeit  von 167 kg 
je mm2 ausgeführt .  Die G anghöhen  der  D rah tlagen  
w aren 25, 45, 60 und  85 mm, d iejenige d e r  Litzen 
w ar 220 mm. Beim Seil N r. 1 w aren  alle D rah tlagen  
rechtsgängig. Beim Seil Nr.. 2 w aren  Lage 1 und  2

links-, Lage 3 und 4 rech tsgängig . Mit jedem Seil 
wurden 2  Versuche gem acht und  die D rah tbrüche je 
weils von zwei 0 ,5 0  m langen  Zählstrecken m it den 
entsprechenden Schw ächungsverhältn issen  der  D ra h t 
lagen ermittelt. Die W e r te  sind zusam m en mit den 
Bruchbiegezahlen in der  Zahlentafe l 2 en thalten . Die 
Schwächung der d ritten  Lage ist bei beiden Seilen 
annähernd  gleich und geringer  als die der zweiten 
Lage in der  Zahlentafe l 1. A nscheinend w irk t es sich 
vorte i lhaft  aus, daß  der F lächendruck sich hier auf 
eine g rößere  Zahl von D rähten  verteilt. D er W echsel 
des F lechtsinns de r  beiden innern gegen die beiden 
äußern  D rahtlagen  beim Seil Nr. 2 beeinflußt aber 
die zweite Lage seh r  ungünstig , die eine auffallend 
g rößere  Schwächung erlitten hat. Auch sind .die 
Biegezahlen bis zum Bruch bei diesem Seil geringer 
als beim Seil N r. 1.

Z a h l e n t a f e l  2. Schw ächungsverhältn isse  der  D rah tlagen  und Bruchbiegezahlen bei D auerbiegeversuchen 
mit 27 mm dicken L ängsschlagseilen  der  M achart 6 -61 • 0 , 9 5 + 1  H. Festigkeit 167 kg /m m 2.

Seil

Nr.

V er 
such

Nr.

Scheiben-
Dmr.

m

Z äh ls t re ck e

L än g e
N r - m m

D ra h tb ru ch z ah le n

Lage
1 2  3 4

Mittle res  S c h w ä c h u n g s 
ve rhä l tn is  

Lage
1 2  3 4

Biegezahl 
bis zum 

B ruch
B e m e rk u n g e n

1
1 1

2
3

0,50 — 17
8

59
46

115
130

— 16 49 100 
7 33 100

132 200

2 1
1
2

0,50 -
-

7
5

36
49

98
94

8 34 100 
6 49 100

153 300

2

1

2

1

1

2
4

2
3

0,50

0,50

6
23

11
15

62
111

64
74

20
24

56
42

38
81

51
99

19
34

25
18

173 50 100 
146 28 100 
133 67 100 

79 40 100

106 700 

126 200

L age  1 u n d  2 links- 
L age  3 u nd  4 rech ts  
g ä n g ig

Versuche mit g e r in g e m  F lech tungsun te rsch ieden  
wurden mit 31 mm starken  Längsschlagseilen  der 
Machart 6 - 3 7  1 ,4 + 1  H ausgeführt .  Die G anghöhen  
der ersten und dritten Lage w aren  dabei ste ts  31 und 
94 mm, während diejenigen d e r  zweiten Lage 54, 60 
und 66 mm betrugen. Die Versuche ließen jedoch keine 
deutlichen Unterschiede d e r  Schw ächungsverhältn isse  
erkennen. Sie dürften  auch dadurch  e tw as bee in 
trächtig t sein, daß die H anfe in lage  bei diesen Seilen 
anscheinend zu schwach bem essen w ar, da teilweise 
Drahtbrüche an den L itzenberührungsste llen  au ftra ten .  
Das Gewicht des trocknen H an fes  auf 1 m Seillänge 
belief sich auf 108 g  gegen  140 g bei den ändern  
Seilen.

Bei den Versuchen konnte  an de r  Lage der 
Bruchstellen m ittle rer  D räh te  mitten zwischen 
2 B erührungsstellen  mit D räh ten  einer N achbarlage 
ebenfalls die B edeutung  d e r  oben besprochenen 
B iegungsspannungen aus dem  F lächendruck  in den 
Seilrillen e rkann t w erden. Sie ergaben  fe rner  den 
Beweis dafür, daß  die M öglichkeit e iner  innern 
Schwächung bei L ängsschlagseilen  viel g rö ß e r  als bei 
Kreuzschlagseilen ist und  daß  sie durch einen W echsel 
des F lechtsinns bei den verschiedenen Lagen einer 
Litze, durch eine lockere F lech tung  und  durch hohe 
D rahtfestigkeiten  g es te ig e r t  wird. Ein W echsel im 
Flechtsinn läß t  sich ohne  w eiteres vermeiden. D a 
gegen ist de r  L ängssch lag  unentbehrlich , weil er  die 
höchste L ebensdauer d e r  Seile gew ährle is te t.  Ebenso 
sind bei g ro ß en  T eu fen  hohe D rah tfest igkeiten  nicht 
zu vermeiden, u nd  es  w ird  auch s te ts  mit einer 
gew issen Lockerung der  F lech tung  infolge D ra ll 
verschiebungen gerechne t w erden  m üssen. Als bester 
W eg  zur V erringerung  der  Schw ierigkeiten m uß daher

gelten, durch den A ufbau des Seiles günstige  Be
rührungsverhä ltn isse  der D rähte  im Seil zu schaffen. 
Dieses Ziel w ird am besten durch den sogenannten  
Paralle lsch lag  bei dem Seale- und  W arrington-Seil-  
aufbau erreicht. Abb. 9 zeigt in Q uerschnittsb ildern  
von Litzen den G rundsa tz  d ieser A usführungen . Beide 
stim m en darin  überein, daß  die beiden D rahtlagen  
in einem A rbeitsgang, also m it g le icher G anghöhe  
und verschiedenen Flechtwinkeln verseilt w erden. Die 
D räh te  der  äuße rn  Lage berühren  diejenigen der 
innern  auf ihrer ganzen Länge, ohne sie zu kreuzen. 
Bei Seale (a ) liegen sie in der  Rille zwischen den 
D räh ten  der  innern  Lage und  sind en tsp rechend  
dicker, dam it sie den g ro ß e m  U m fang  ausfüllen. Bei 
W a rr in g to n  (b ) liegen gle ichstarke D räh te  ebenfalls 
in den Rillen de r  innern Lage und  ihre Zw ischenräum e 
w erden durch dünnere  ausgefüllt,  von denen sich 
jeder  in ganzer  Länge auf einen darun te rl iegenden  
D ra h t auflegt, ln d ieser A rt lassen sich jedoch nur 
m äßige Seilquerschnitte erreichen, wenn die D rähte  
nicht zu dick w erden  sollen. M an h a t  deshalb  e n t 
sprechend  Abb. 10a  den W a rr in g to n -  mit dem Seale-

b
3

Abb. 9. L itzenquerschn it te  bei Seale-  (a ) 
u n d  be im  W ar r in g to n -A u fb a u  (b).
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Aufbau vereinigt, indem die beiden innern Lagen 
W arring ton-A ufbau  erhalten und nach Seale-Art mit 
einer Lage aus dickern D rähten  gedeckt werden. 
Auch der  um gekehrte  Aufbau, innen Seale und  außen 
W arring ton , ist denkbar, jedoch w eniger em pfehlens
wert, weil die dickern D rähte mit Rücksicht auf den 
Verschleiß am besten an den U m fang ge leg t werden.

a W arrington-Seale,  
b gewöhnlich gedeckter W arrington-A ufbau

Abb. 10. Litzenquerschnit te  bei V erb u n d m ach ar ten .

Mit einem 36 mm starken Längsschlagseil der 
ers tgenannten  M achart im Aufbau 6 [1 • 2 , 2 +  7 1,6 
-I 7 (1,6 +  1,25) +  14 ■ 2] +  1 H w urden D aue r 
biegeversuche auf einer 1,25-m-Scheibe ausgeführt.  
Die Festigkeit der 1,25- und 1,6-mm-Drähte lag 
zwischen 180 und 194 kg /m m 2, die der  2- und 
2,2-mm-Drähte betrug 165 kg /m m 2. Die G anghöhen  
der  D rahtlagen  w aren 85 mm, die der  Litzen 250 mm. 
Auf einer 1,25-m-Scheibe w urden folgende Biege
zahlen erre ich t:  523600, 467500  und 559800. Das 
durchschnittliche Schwächungsverhältnis der  D ra h t 
lagen w ar  von innen nach außen 15 : 4 2 :  100. Beim 
Vergleich mit den oben angegebenen V ersuchsergeb 
nissen ist der g rößere  D urchm esser des Seiles zu 
beachten. Seile dieser A rt sollen sich namentlich bei 
Baggern sehr gu t  bew ährt haben. Bei H auptschacht- 
Förderseilen  w erden sehr dicke A ußendräh te  n o t 
wendig. ' A ußerdem  dürfte  sich wahrscheinlich das 
s tarke Abweichen von der  alten Regel gleicher F lech t
winkel fü r  alle D rahtlagen doch bei langen Seilen 
durch eine lockere Lage der  A ußendräh te  nachteilig 
äußern . F ü r  diese Seile w ird  deshalb ein Aufbau nach 
Abb. 10b vorgeschlagen. Die beiden innern Lagen im 
W arring ton-A ufbau  w erden von einer dritten  Lage 
gedeckt, die in üblicher W eise mit dem gleichen 
Flechtwinkel wie die zweite verseilt ist. W enn die 
Zahl der  D rähte der  e rs ten  Lage, wie dargestellt,  zu 
7 und die der  d ritten  Lage zu 18 gew ählt wird, kommt 
man, abgesehen von dem dickern E in lagedrah t ,  mit 
2 D rahtdicken aus. Bei starken Seilen kann der E in 
laged rah t  durch m ehrere dünne erse tz t werden.

Mit einem d era rt  aufgebauten  31 mm starken 
Längsschlagseil sind zur Zeit noch Versuche im 
G ange. Die M achart is t: 6 ■ [1 ■ 1 , 9 + 7  1 , 4 + 7  (1,4 
+  1,1) +  18 1,4] +  1 H. Die mittlere Festigkeit ist 
182 kg /m m 2. Bei je einem Versuch au f e iner  1,50- und 
1,25-m-Scheibe w urden  Biegezahlen erreicht, die be 
sonders  in A nbetracht der hohen D rahtfestigkeit  als 
sehr hoch gelten können. Das m ittlere S chw ächungs
verhältnis de r  D rah tlagen  b e tru g  16 : 21 : 100. W a h r 
scheinlich w irk t sich g egenüber  dem vorhergehenden  
Seil doch die gleichm äßigere Z ugspannung  der  D rähte 
vorteilhaft aus. Auch w ird  den A ußendrähten , die 
m äßig  dick bleiben können, auf  der g la tten  O berfläche 
der  zweiten D rahtlage eine gute Auflage geboten.

Das wichtige E rfo rd ern is  einer  festen  Flechtung 
wird im besondern  durch eine V erfo rm ung  der Drähte, 
wie z. B. bei der  T ru lay -F lech tung , erfü llt,  da die 
D rähte sich hierbei mit e iner  m äßigen  V orspannung 
auf die d a ru n te r  befindliche Lage pressen . Die gute 
H altbarkeit d ieser Seile s teh t  deshalb  in Überein
stim m ung mit den oben ange füh rten  V ersuchsergeb
nissen, die bei fes te r  F lech tung  am günstig s ten  waren.

Drahtbrüche bei gewöhnlicher Flechtung in den Einbänden 
oder in deren Nähe.

Bei diesen Brüchen hande lt  es sich in den meisten 
Fällen nicht um  innere D rah tb rüche im engsten. Sinne, 
sondern  m eistens um Brüche in der  äußern  Drahtlage, 
die jedoch äußerlich  nicht e rkennbar  sind. Soweit die 
Brüche im E inband  se lbst liegen, sind sie verdeckt 
durch Teile de r  Befestigung. W enn an den Be
festigungsste llen  nicht wie bei Keilklemmen und 
Klemmkauschen g rö ß e re  zusam m enhängende Längen 
des Seiles verdeckt sind, kann man m it g ro ß e r  Sicher
heit da rau f  rechnen, bei einer bedeutsam en Zahl von 
D rahtbrüchen  w enigs tens einige an einer Lockerung 
von D rähten  an der  E in spannungsg renze  zu erkennen. 
Man kann sich dann etw a durch Lösen eines Klemm
bügels leicht G ew ißheit  verschaffen , ob  eine w esent
liche Schw ächung des Seiles eingetre ten  ist. Bei 
Keilklemmen und  Klem mkauschen bietet nu r  ein 
Öffnen der  V erb indung  in angem essenen  Zeiträumen, 
wie es behördlich vorgeschrieben ist, eine ausreichende 
Sicherheit. Andere U n te rsuchungsar ten  sind hier 
praktisch aussichtslos.

W eit gefährlicher  sind Brüche, die nicht in 
den E inbänden selbst, sondern  auf  den an diese an 
schließenden Seilstrecken en ts tehen , die nicht über 
eine Scheibe laufen. Die Brüche en ts tehen  an den 
Berührungsste llen  zweier benachbar te r  Litzen (vgl. 
Punkte  A in Abb. 1). Die Bruchenden bleiben zwischen 
den Litzen eingeklem m t und  kommen nicht zum V or
schein, weil das Seil hier keine s tä rkern  K rüm m ungen 
erleidet. Die Brüche sind so gefährlich  n icht nur, 
weil sie sich nicht ohne  w eiteres erkennen lassen, 
sondern  besonders  deshalb, weil sie g a r  n icht e rw ar te t  
w erden. Die Seilstrecken erfah ren  keinen Verschleiß 
und sind in de r  Regel durch einen Schmieriiberzug 
gu t gegen Rost geschützt. Auch hä l t  man g rö ß ere  
Beanspruchungen fü r  ausgesch lossen , weil die 
Strecken nicht über Scheiben laufen. D er einzige 
Hinweis auf  eine G efäh rd u n g  des Seiles b ie te t sich 
bei einer Besichtigung dadurch, daß  einzelne D ra h t 
enden, wenn auch nu r  in verschw indend  kleiner Ver
hältniszahl, doch herausfedern . Dem sachkundigen 
P rü fe r  fallen sie bei e iner  Besichtigung dadurch  auf, 
daß jeweils im mer nu r  ein Bruchende zu sehen ist, 
w ährend  man im allgem einen bei D rah tb rüchen , die 
in der  N ähe des P unk tes  B der  Abb. 1 entstehen, 
im mer 2 Bruchenden w ahrn im m t. W e rd en  solche 
einfachen Bruchenden bem erkt, so ist es unbedingt 
geboten, die V erbindung des Seiles m it dem Korb zu 
lösen, das  Seil auf d e r  fraglichen Strecke einige Meter 
über dem E inband  in einer Klemme festzuhalten  und 
den Einband einige Male so zu drehen , daß  die 
Seilstrecke bis zur Klemme au fg e d re h t  w ird. Bei der 
hierdurch en ts tehenden  Lockerung federn  etw a ver 
steckt gebliebene Bruchenden heraus. U m ganz  sicher 
zu gehen, kann man auch das  Seil noch zusätzlich 
schärfer  durchbiegen.
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D ie  U r s a c h e n  a u c h  f ü r  d i e s e  B r ü c h e  l i e g e n  in 

D rü c k e n  s e n k r e c h t  z u r  S e i l-  o d e r  z u r  L i t z e n a c h s e .  Im  

E in b a n d  e r k l ä r e n  s ie  s i c h  l e i c h t  d u r c h  d a s  E i n 

k le m m e n  d e s  S e i le s .  Ü b e r  d e m  E i n b a n d e  e r g i b t  d e r  

L i tz en z u g  e in e  T e i l k r a f t  g e g e n  d ie  Q u e r s c h n i t t s m i t t e ,  

w obe i  d ie  L i tze  s o w o h l  f e s t  g e g e n  d ie  E i n l a g e  a ls  

auch  g e g e n  d ie  N a c h b a r l i t z e n  z ie h t .  E in e  D a r s t e l l u n g  

d e r  K r a f t  z e i g t  A b b .  1 1 ;  s ie  g i b t  d e n  M i t t e n z y l i n d e r  

d e r  L i tz en  e in e s  S e i l e s  w i e d e r ,  a u f  dem . d ie  s c h r a u b e n 

f ö r m ig e  M i t t e l l i n i e  M  a u f g e z e i c h n e t  i s t .  W i r d  e in  Seil 

m it  e in e r  K r a f t  P  b e l a s t e t ,  s o  m u ß  e s  b e k a n n t l i c h  am  

E n d e  so  g e f ü h r t  w e r d e n ,  d a ß  e s  s ic h  n i c h t  a u f d r e h e n  

k ann .  Z u m  G l e i c h g e w i c h t  i s t  a l s o  e in e  a m  U m f a n g  

w i rk e n d e  K r a f t  T  n o t w e n d i g ,  d ie  d e r  D r a l l k r a f t  d e s  

Seiles d a s  G l e i c h g e w i c h t  z u  h a l t e n  v e r m a g .  Bei  n- 

Litzen  e in e s  S e i le s  e n t f a l l e n  d a n n  a u f  j e d e  d a v o n  d ie

P  T
K rä f te  P l = — u n d  T e'  =  . D ie  T L'  e n t s p r e c h e n d e

n n

gleich  g r o ß e  G e g e n k r a f t  T L in d e r  L i tz e  s e t z t  s ich  m i t  

P L z u r  S p a n n k r a f t  K d e r  L i tz e n  z u s a m m e n .  Bei e in e m  

F le c h tw in k e l  ß d e r  L i tz e n  w i r d

K =
P l

c o s  ß
4.

Z u r  D a r s t e l l u n g  d e s  G l e i c h g e w i c h t s z u s t a n d e s  ist  

K in Abb .  11 in  z w e i  e n t g e g e n g e s e t z t e n  R i c h t u n g e n  

e in g eze ich n e t .  D ie  K r ä f t e  K  z e r l e g e n  s ic h  in K r ä f t e  P |  

in d e r  A c h s r i c h tu n g  d e s  S e i l e s  u n d  T L in d e r  U m f a n g s 

r ich tu n g .  V o n  d i e s e n  r u f e n  a b e r  n u r  d ie  K r ä f t e  T L 

eine T e i l k r a f t  N  g e g e n  d i e  S e i lm i t t e  h e r v o r .  B e t r a c h t e t  

m an  ein L i t z e n e l e m e n t  v o n  d e r  L ä n g e  A L ,  s o  m ö g e n  

die zu d e s se n  E n d q u e r s c h n i t t e n  g e h ö r i g e n  V e k t o r e n  

in d e r  U m f a n g s r i c h t u n g  d e s  M i t t e n z y l i n d e r s  d e n  

W in k e l  Acp e in s c h l i e ß e n .  D ie  a n  d e n  E n d q u e r s c h n i t t e n  

a n g re i f e n d e n  T e i l k r ä f t e  T L e r g e b e n  e in e  g e g e n  d ie  

Seilm it te  g e r ic h te te  K r a f t  A N  v o n  d e r  G r ö ß e  

A N  =  T l Acp.

M it  T L =  K • s in  ß =  P L • t g  ß w i r d

A N  =  P l t g  ß ■ A < p .......................................5.

Aus d ie s e r  v o n  e in e m  L i t z e n e l e m e n t  a u s g e h e n d e n  

K ra f t  e r g ib t  s ich  d ie  K r a f t  N c f ü r  e in e  L ä n g e n e i n h e i t  

A N
N e =

AL

F ü r  A L  e r h ä l t  m a n  n a c h  d e r  N e b e n z e i c h n u n g  in 

Abb. 11 d e n  W e r t

a l - I A | .
s i n  ß

M it  d ie s e m  W e r t  u n d  d e m  W e r t  f ü r  A N  w i r d  

P l ■ t g  ß • Acp ■ s i n  ß P L t g ß s i n ß
N,

r  ■ Acp
6 .

G e h t  m a n  a u f  d a s  o b i g e  Z a h l e n b e i s p i e l  z u r ü c k ,  

in d e m  P =  2 8 0 0 0  k g ,  n  =  6 , r = 2 0  m m  w a r ,  s o  e r h ä l t  

m an  m it  e in e m  F l e c h t w i n k e l  ß  =  1 5 ° 3 0 '  ^ = 1 7 , 3  k g  

je m m . D ie  K r a f t  i s t  a l s o  b e i n a h e  d o p p e l t  so  g r o ß  

wie d ie  A u f l a g e k r a f t  a u f  1 m m  L ä n g e  d e s  S e i l s c h e i b e n 

u m f a n g e s .  W ie  w e i t  d i e s e  K r a f t  v o n  d e r  H a n f e i n l a g e  

a u f g e n o m m e n  w i r d  u n d  w e l c h e n  A n t e i l  d ie  g e g e n 

s e i t ig e  L i t z e n p r e s s u n g  a u s g l e i c h e n  m u ß ,  l ä ß t  s ic h  in 

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

d e r  E in l a g e  u n d  d e r  L i t z e n  r e c h n e r i s c h  n i c h t  e n t 

sch e id e n .  J e d e n f a l l s  b e s t e h t  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  d a ß

e n t s p r e c h e n d  d e n  d y n a m i s c h e n  B e l a s t u n g s s c h w a n 

k u n g e n  a u c h  v o n  d e n  L i tz e n  e r h e b l i c h e  s c h w a n k e n d e  

K r ä f t e  a u f g e n o m m e n  w e r d e n  m ü s s e n ,  d i e  s e n k r e c h t  

z u  i h r e r  A c h se  w i r k e n  u n d  in ä h n l i c h e r  W e i s e  s t a r k  

w e c h s e l n d e  B i e g u n g s s p a n n u n g e n  d e r  D r ä h t e  v e r 

u r s a c h e n  k ö n n e n ,  w ie  s ie  a u s  d e m  A u f l a g e d r u c k  d e s  

S e i le s  in S c h e ib e n r i l l e n  e n t s t e h e n .  D a b e i  s i n d  j e d o c h  

s c h o n  d ie  A u ß e n d r ä h t e  s t ä r k e r  g e f ä h r d e t .  M a n  h a t  
a n z u n e h m e n ,  d a ß  s ie  a u f  d e n e n  d e r  d a r u n t e r l i e g e n d e n

L a g e  g e s t ü t z t  s i n d  u n d  

z w i s c h e n  d e n  S t ü t z p u n k t e n  

in e in z e ln e n  P u n k t e n  d e n  

D r u c k  v o n  D r ä h t e n  d e r  

N a c h b a r l i t z e n  e r f a h r e n .  
A ls  M i t t e l  z u r  V e rm e i -  

- ¿ i  d u n g  d i e s e r  A r t  v o n  D r a h t 
b r ü c h e n  s i n d  b e i  d e n  E i n 

b ä n d e n  s e l b s t  w e ic h e  B e i 
l a g e n  a m  b e s t e n  a u s  m it  

F e t t  d u r c h t r ä n k t e m  L e d e r  

a n  d e n  D r u c k s t e l l e n  zu  

e m p f e h l e n .  D i e s  g i l t  h a u p t 

s ä c h l i c h  f ü r  d ie  S e i l r i l le  

d e s  K a u s c h e n h e r z e s  u n d  
d ie  K l e m m b ü g e l  b e i  g e 

w ö h n l i c h e n  K a u s c h e n .  Bei 

S e i lk l e m m e n  u n d  K le m m -  

k a u s c h e n  s o l l t e  m a n  a l le  

K ü r z u n g e n  d e s  S e i le s  n ic h t  
m i t  H i l f e  v o n  V e r s t e c k 

v o r r i c h t u n g e n  im  

Z w i s c h e n g e s c h i r r ,  s o n d e r n  

in d e r  W e i s e  v o r n e h m e n ,  

d a ß  m a n  d a s  Se i l  w e i t e r  

d u r c h  d ie  B e f e s t i g u n g  

z ie h t .  D a d u r c h  g e l a n g e n  

i m m e r  a n d e r e  T e i l e  d e s  

Abb. 11. D ru c k k ra f t  e iner S e i le s  an  d ie  g e f ä h r d e t e n  
Seill itze gegen  die Seilmitte . S t e l l e n ,  d ie  h ä u f i g  n u r

s e h r  k u r z  s in d .  V o n  W i c h 

t i g k e i t  i s t  e s ,  a l l e  U n r e g e l m ä ß i g k e i t e n  a b z u s te l l e n ,  

d ie  z u  S e i l s c h w i n g u n g e n  f ü h r e n  k ö n n e n .  A ls  s o l c h e  

s i n d  z u  n e n n e n  u n g e r a d e  K o r b f ü h r u n g e n  im  S c h a c h t ,  

u n r u n d e r  L a u f  v o n  S e i l -  o d e r  T r e i b s c h e i b e n  o d e r  a u c h  

u n r u h i g e r  G a n g  d e r  F ö r d e r m a s c h i n e ,  d e r  u n t e r  U m 

s t ä n d e n  d u r c h  u n s a c h g e m ä ß e s  F a h r e n  d e s  M a s c h i n e n 

f ü h r e r s  v e r u r s a c h t  w i r d .  H i e r b e i  is t  n i c h t  n u r  an  

h ä u f i g e n  u n d  u n n ö t i g e n  G e g e n d a m p f  zu  d e n k e n ,  

s o n d e r n  v o r  a l l e m  a n  e in  A n f a h r e n  m i t  g a n z  o f f e n e m  

F a h r v e n t i l .  D a  in  d e r  R e g e l  a u c h  d ie  S t e u e r u n g  v o l l  

a u s g e l e g t  w i r d ,  i s t  i n f o lg e  F e h l e n s  j e g l i c h e r  D r o s s e 

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

s e h r  s t a r k .  Bei  r i c h t i g e m  F a h r e n  s o l l t e  d a s  F a h r v e n t i l  

e r s t  g a n z  o f f e n  se in ,  w e n n  d ie  M a s c h i n e  2 b is  3 

U m d r e h u n g e n  g e m a c h t  h a t .  A u c h  d u r c h  zu  h a r t e s  

U m s e t z e n  k a n n  v ie l  S c h a d e n  a n g e r i c h t e t  w e r d e n ,  

w o b e i  d e r  r i c h t i g e n  E i n s t e l l u n g  d e r  B r e m s e  g r o ß e  

B e d e u t u n g  z u k o m m t .  L a s s e n  s ic h  a u s  b e s o n d e m  

G r ü n d e n  s t ä r k e r e  S e i l s c h w i n g u n g e n  n i c h t  v e r m e i d e n ,  

so  i s t  im  a l l g e m e i n e n  n u r  d u r c h  S t o ß d ä m p f e r  in  d e n  

Z w i s c h e n g e s c h i r r e n  e in e  V e r b e s s e r u n g  zu  e r r e i c h e n .  

S ie  h a b e n  in  m a n c h e n  F ä l l e n  a u ß e r o r d e n t l i c h  g u t e  

D i e n s t e  g e l e i s t e t .  V e r m e i d u n g  o d e r  w e n i g s t e n s  V e r 

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

b e s t e  S i c h e r u n g  g e g e n  D r a h t b r ü c h e  ü b e r  d e n  E i n 

b ä n d e n  d a r .  G e g e n  d i e s e  s i c h e r t  f e r n e r  e in e  k r ä f t i g  

b e m e s s e n e  u n d  f e s t  v e r f l o c h t e n e  H a n f e i n l a g e .  K l a f f e n
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bei einem neuen Seil etwas g rößere  Zw ischenräum e 
zwischen den Litzen, so sind sie nicht unbed ing t ein 
Zeichen einer lockern Flechtung, wie oft angenom m en 
wird. Sie halten die M öglichkeit offen, daß  auch nach 
einem Ausrecken des Seiles im Betriebe der nach der 
Seilmitte gerichtete Druck der Litzen in der  H a u p t 
sache von der H anfein lage aufgenom m en wird, so 
daß die gegenseitige P ressung  der  Litzen in mäßigen 
Grenzen bleibt. Bei Dreikantlitzen-Seilen, bei denen 
die schwache H anfein lage diesen Druck nu r  u n 
vollkommen aufzunehm en vermag, sind H anflagen  
zwischen den Litzen sehr wertvoll. M an sieht öfter 
von ihnen ab, weil sie sich im Laufe de r  Zeit ze r 
drücken und  Teile davon sich in unschöner W eise aus 
dem Seil herausarbeiten . Ein solcher Schönheitsfehler 
sollte aber unbedenklich in Kauf genom m en w erden 
angesichts der  Vorteile, welche die weiche Zw ischen
lage w enigstens fü r  eine geraum e Zeit gew ährt.

U M S C
V e r fa h r e n  und H i l f s m i t t e l  

zur V o r a u s b e s t i m m u n g  vo n  G e b ir g s s c h lä g e n .

ln e iner V e rö ffen t l ichung  von O. W e i ß 1 ü b e r  »Das 
G eb i rg ssch lag p ro b lem  u n d  die sich aus d e r  A n w en d u n g  
geophysikalischer  V erfah ren  zu r  V o rau sb es t im m u n g  von 
G eb irgssch lägen  e rg ebenden  Möglichkeiten« ve rd ien t  de r  
Abschnitt  übe r  die praktische  D u rc h fü h ru n g  einer  lau fenden  
Ü b erw achung  des G eb i rg es  u n d  die dabei  zur  V e rw en d u n g  
g e lan g en d en  G erä te  besondere  Beachtung.

W enn auch  die V oraussage  von E rd b eb e n  u n d  G e b i rg s 
schlägen a u f  den gleichen G ru n d la g en  fu ß t ,  so bestehen 
doch  insofe rn  wesentliche U nte rsch iede,  als  sich d e r  U r 
s p r u n g s o r t  von E rd b eb en  nicht g en au  erm it te ln  läß t  u n d  
seine Lage in T eu fen  von 50 km u n d  m eh r  die V ornahm e 
von M essungen  ausschließt.  Von g r o ß e m  G eb irgssch lägen  
kann m an d ag eg e n  den E n ts te h u n g so r t  best im m en,  und  
bei k le inern  is t  e r  gew öhn l ich  ohne w e i te res  bekannt .  Die 
in P fe i le rn  u n d  vor  allem in R estp fe i le rn  e in tre tenden  V er 
ä n d eru n g en ,  welche  die V o rau sse tzu n g  f ü r  einen G eb irgs-  
sch lag  b i lden ,  lassen sich m essen, w a s  nach Ansicht des 
V erfasse rs  die L ö su n g  des  G eb irg ssc h lag p ro b lem s  g e g e n 
ü be r  d e r  E rd b e b e n f ra g e  begünst ig t .  Als w e i te res  H i l f s 
m it tel  zur  E rk en n tn is  d e r  am Z ustan d ek o m m en  von 
G eb irgssch lägen  be te i l ig ten  U m stä n d e  w e rd en  künstliche 
E rd e r s ch ü t te ru n g e n  mit H i l fe  von S p re n g lad u n g e n  genannt.  
G ru n d b e d in g u n g  f ü r  das G e lingen  d e r  Versuche u n d  die 
V e rw er tb a rk e it  d e r  E rg eb n isse  ist , daß  die jew eil igen  Be
sonderhe iten  d e r  G ru b en v erh ä l tn isse  be rücks ich t ig t  w e rd en  
u n d  die D u rc h fü h ru n g  beim üblichen A rb e i ts ab lau f  vo r  sich 
geht.  Die zu  v e rw endenden  G e rä te  m üssen  g egen  das E in 
d r in g en  von Feuch tigke it  gekapse l t  u n d  g egen  D ruck  und  
E rsc h ü t te ru n g  h inre ichend  w id e r s ta n d s fä h ig  sein. Zu 
beachten ist fe rn e r ,  daß  das G eb i rg e  d a u e rn d e n  E r 
schü t te rungen  durch  die versch iedenen  A rbeitsm asch inen  
ausgese tz t  ist.

Im G o ld b e rg b a u  S üda fr ikas  m it  seinen G ru b e n  bis zu 
2500 m T eufe  ha t  A r d l e r  p lan m ä ß ig  d ie  bei G e b i rg s 
schlägen a u f t re ten d en  B ew egungen  d urch  M essungen  
e r fo rsch t .  E r  w ies  dabei mit seinem Senku n g sm esse r  
zwischen dem  H a n g e n d en  u n d  L iegenden e inw andfre i  
R ela t ivbew egungen  nach, d e ren  Ausm aße  von Fa ll  zu Fall  
wechsel ten .  Am g rö ß ten  w aren  sie d icht am A b b a u s to ß ;  in 
e tw a  10 m A b s tan d  von ihm k langen  sie allm ählich  bis zur 
E r re ic h u n g  eines g le ichm äß igen  W er te s  ab.

G eb irg ssch läg e  ä u ß ern  sich in m eh r  o d e r  w e n ig e r  
he f t igen ,  plötzlichen E rd b e w e g u n g e n ,  denen  g e r in g e re

1 J. Chem., Metall. Min. Soc. South Africa 38 (1938) S. 273.

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

Innere D rah tb rüche lassen sich bei en tsprechender 
Sachkenntnis mit w enigen, g rö ß ten te ils  praktisch un 
wichtigen A usnahm en an äu ße rn  M erkm alen erkennen. 
Im Zweifelsfalle kann man eine zuverlässige Klärung 
durch eine e lek trom agnetische U ntersuchung  erzielen. 
Von g ro ß e r  Bedeutung  ist die K enntnis der  Ursachen 
der Brüche, im besondern  der  B iegungsspannungen , 
die durch den A uflagedruck  in Rillen von Seil
scheiben sowie durch die gegense itige  P re ssung  der 
Litzen en tstehen. A bhilfem aßnahm en sind sowohl 
durch en tsprechende V orsich tsm aßregeln  bei der  Aus
führung  der  Seile als auch bei der  B ehandlung der 
Seile im Betriebe möglich. U n te r  den ers tgenannten  
ist neben einer festen  F lech tung  der  Litzen besonders 
die H ers te llung  g u te r  B erührungsverhä ltn isse  der 
D räh te durch Paralle lf lech tungen  (Seale, W arring ton )  
zu nennen.

H A  U
E rsc h ü t te ru n g en  fo lgen .  M it  fo r t sc h re i ten d e m  Verhieb  von 
R es tp fe i le rn  kann  m an eine Z u n ah m e  d e r  relativen 
B ew egungen  des b e n ach b ar ten  G e b i rg e s  fes ts te l len ,  deren  
unun te rb ro ch en es  A n ha l ten  bei w e c h se ln d e r  Stärke 
b em e rk en sw e r t  ist. Ähnliche B eobach tungen  ha t  man im 
englischen K o h le n b e rg b a u  bei M e ssu n g  d e r  B eanspruchung  
von S tem peln  mit D y n a m o m e te rn  gem ach t .  N icht jede 
k rä f t ig e re  E in z e lb e w e g u n g  b ra u c h t  von e ine r  schlagart igen 
E rsc h e in u n g  b eg le i te t  zu  se in ;  a u f  den  D iag ram m en  de r  
M e ß v o rr ich tu n g en  e rk en n t  m an  sie an dem  s te i le m  Kurven
ver lauf .

Seismische A ufze ichnungen  in B ergbaugebie ten  mit 
G eb irg ssch läg en  haben  nach Ans ich t  des Verfassers  das 
P rob lem  se iner  L ö su n g  n ich t  n ä h e r  geb rach t .  In den Jahren 
1 910—1924 w u r d e n  in T ran sv aa l  5427  Beben aufgezeichnet 
u n d  auch  jahreszeit l ich  versch iedene  H äu f ig k e i ts -  und 
S tä rk eg ra d e  fe s tg es te l l t ,  j ed o ch  l ießen sie sich, w ie  auch 
die A ufze ichnungen  in ä n d e rn  G ebieten ,  in keinen e in 
d eu tigen  Z u sa m m e n h an g  m it  den  G eb i rg sc h lä g en  br ingen.  
Bei den  in ve rsch iedenen  B e rg b au b ez irk en  d e r  W e l t  u n a b 
h ä n g ig  v o n e in an d e r  d u r c h g e fü h r te n  M essu n g en  w a r e n  die 
Se ism o g rap h en  ste ts  ü b e r ta g e  in w ech se ln d en  E n t fe rn u n g e n  
von den G ru b e n  au fges te l l t .  E s  e rw ies  s ich  j ed o ch  fa s t  
ausnahm slos ,  d a ß  die E r d b e b e n m e ß g e rä te  f ü r  den  v o r 
l iegenden  Zweck u n g e e ig n e t  w a ren ,  weil  die  S c h w in g u n g s 
zahlen bei G e b i rg ssch läg en  w e i t  h ö h e r  l iegen  a ls bei w e i te r  
en tfe rn ten  Beben. A uch  p aß te  sich das  zu  langsam  
a rbe i tende  A u fz e ic h n u n g sv e r fah re n  n icht  d em  äußers t  
raschen A b lau f  d e r  V o rg ä n g e  bei e inem G e b i rg ssc h läg e  an. 
N ach  d iesen E r f a h r u n g e n  m ü ssen  d ie  U n te rsu c h u n g en  
u n te r ta g e  in u n m it te lb a re r  N äh e  d e r  G ru b e n b a u e ,  in Rest 
p fe ile rn  usw .,  v o rg e n o m m e n  w e rd en .

Vor d e r  W ie d e rg a b e  se iner  V orsch läge  zu d iese r  F rage  
s t re if t  d e r  V e rfasse r  die im V o r ja h r  v e rö ffen t l ich ten  U n te r 
su ch u n g se rg eb n is se  des am er ikan ischen  B u reau  o f  Mines 
ü ber  da s  Verhalten  von G este inen  bei d e r  Ü b e r t r a g u n g  seis
m ischer S c hw ingungen  u n te r  v e rsch iedenen  D rücken .  So 
w u rd e  ein Kalkste inblock von 60 cm K an ten län g e  in eine 
h ydrau lische  P resse  e in g e sp a n n t  u n d  ihm  a u f  d e r  einen 
Seite ein Im puls  von b es t im m te r  G r ö ß e  e r te i l t ,  w ä h ren d  
m an au f  d e r  g e g e n ü b e r l ie g en d e n  Seite  die  Schw ingungen  
aufzeichnete .  M an ste ll te  dabei  fest ,  d a ß  d ie  S ch w in g u n g s 
w e i te  bei g le ichb le ibendem  D ruck  mit d e r  V e rs tä rk u n g  des 
Im pulses  zunahm , d ie  S ch w in g u n g sz a h l  d a g e g e n  u nver 
ä n d e r t  bl ieb. Als man jedoch  bei g le ic h b le ib en d e r  Stärke 
des Im pulses  den Druck s te ig e r te ,  b ew irk te  d ies  eine Ab
nahm e d e r  Sch w in g u n g sw e i te  u n d  ein  Anw achsen  der  
S chw ingungszah l .  Ihre  zum D ruck  in B eziehung  geb rach ten
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Kennlinien zeigen bei a n n ä h e rn d  den  g leichen Drücken 
durchweg einen A bfa l l ,  w as  a u f  e inen kr i t ischen P unk t  im 
Zustand des G este ins  h in d eu te t .  A u f  G r u n d  d ieser  F e s t 
s tellungen u n d  d e r  T a tsache ,  d a ß  dem  e n d g ü l t ig en  Bersten 
eines K örpe rs  a ls  S p a n n u n g s fo lg e  ein Ausweichen und  
Nachgeben v o ran g eh t ,  m üssen  die Sch w in g u n g en  g anz  im 
Anfang u n te rsu ch t  w e rd e n .  W ahrsche in l ich  t re ten  vor 
dem volls tänd igen  Z er fa l l  e ine r  G es te in sm asse  seh r  rasch 
a u fe inande rfo lgende  S c h w in g u n g e n  in fo lg e  d e r  na tür l ichen  
Schw ingungsperioden  d e r  k leinen G e s te in s t rü m m er  auf,  in 
die sich de r  u r sp rü n g l ich e  G este insb lock  auf lös t .  E s  ist 
somit d u rchaus  v o rs te l lb a r ,  d aß  einem sch lagar t igen  
Zubruchgehen von G ru b e n b a u e n  eine Z u n ah m e  d e r  Zahl 
der Schw ingungen  u n d  eine A bnahm e ih re r  A m plitude  
vorangeht.

G röß te  B ed eu tu n g  k o m m t bei d e r  V ornahm e von 
Beobachtungen d e r  U n te r s c h e id u n g  zwischen d e r  T ro m p e -  
terschen Zone  u n d  dem  d a h in te r  a n s teh en d en  fes ten  G e b i rg e  
zu. Es ist bekannt ,  d a ß  d e r  G es te in m an te l  um einen G r u b e n 
bau aus m ehr  o d e r  w e n ig e r  im Z u sa m m e n h a n g  g e s tö r ten  
Material bes teh t  u n d  d a ß  k le ine re  w ie  g r ö ß e r e  G eb irgs -  
schläge ihren A u s g an g  im fes ten  G e b i rg e  haben. Die bisher 
bei der G e b i rg s sc h lag fo rsc h u n g  u n te r t a g e  benu tz ten  G erä te  
standen ausschließlich in V e rb in d u n g  mit dem  u n m it te l 
baren H angenden  u n d  L iegenden  o d e r  dem  A bbaustoß .  Da 
aber Teile  des S t re ck e n m an te ls  u n a b h ä n g ig  v o n e in a n d e r  auf 
Scher- und  sons tigen  A b lö su n g s f läch en  B ew egungen  a u s 
führen können, w i r d  m an  auch eine A ufze ich n u n g  d ieser  
Vorgänge erhalten ,  d e ren  Ü b e r t r a g u n g  a u f  den  gesam ten  
Streckenumfang vielfach n icht g e re c h t f e r t ig t  ist. Die Ü ber 
wachung de r  V o rg än g e  im fes ten  G e b i rg e  ist dem  V e r 
fasser durch  die E n tw ic k lu n g  von G e rä te n  g e lu n g e n ,  die 
in Bohrlöcher e in g e fü h r t  w e r d e n  u n d  bis in die Z one  des 
natürlichen, durch  die T e u fe  b e d in g te n  D rucks  reichen. 
Auf diese Weise e rö f fn e n  sich d e r  E r f o r s c h u n g  des G e 
birges völlig neue W eg e ,  d a  die B eg le i te rsche inungen  von 
Gebirgsschlägen an b e lieb igen  Ste llen ,  u n d  z w a r  g e so n d e r t  
im Bereich der  T ro m p e te rsch e n  Z one  sow ie  im festen  
Gebirge, untersucht  w e rd e n  können .  M an  kann d e ra r t ig e  
Messungen selbst in so n s t  u n zu g än g l ich en  S tößen  v o r 
nehmen, indem man z. B. den  B e to n au sb au  d u rc h b o h r t .  Bei 
Verwendung e lek tr ischer  G e rä te  u n d  Ü b e r t r a g u n g  de r  
Ergebnisse nach e in e r  Sam m els te l le  ist d ie  gleichze itige  
Überwachung m e h re re r  G e rä te  m öglich .  D er  Betrieb w ird  
hierbei weniger g e s tö r t ,  u n d  d ie  m it  d e r  D u rc h fü h ru n g  
derart iger M essungen  in g e fä h rd e te n  F e ldes te i len  be trau ten  
Personen können nach  d em  E inse tzen  d e r  G e rä te  einen 
sichern Schutzraum aufsuchen .  Die M e ß g e rä te  s tehen mit  
der Aufzeichnungsste lle  d u rch  Kabel in V e rb in d u n g ,  w obei  
die beiderseitigen E n t f e r n u n g e n  e tw a  1800 m b e trag en  
können. Z u r  A u ssc h a l tu n g  d e r  d u rch  A rbe i tsm asch inen  
he rvorgerufenen E r s c h ü t te ru n g e n  b enu tz t  m an E le k t r o 
filter, die S c hw ingungen  von u n e rw ü n sc h te r  P e r iodenzah l  
unwirksam m achen, wie m an ü b e rh a u p t  s tö re n d e  E in f lüsse  
aus dieser Quelle  d u rch  en tsp rec h en d e  S t ro m b em e ssu n g  
niedrig halten  kann.

Die praktischen B eobach tu n g en  h aben  im E in k la n g  mit 
den theoretischen Ü b e r leg u n g en  e rg eb e n ,  d a ß  die Spanne  
der höchsten A u s w irk u n g  eines G e b i rg ssc h lag e s  in v e r 
schiedenartigen, e ine rse i ts  von den  h e re in b rech en d en  Ge- 
birgsmassen, an d erse i ts  vom d a h in te r  an s teh en d en  festen  
Gebirge a u sg e fü h r te n  B ew e g u n g en  besteh t .  Die E r f o r 
schung des g e n au e n  V er lau fs  d ieser  Sp an n u n g s -  und 
F o rm än d eru n g en  is t  d a h e r  f ü r  die V o rh e rb es t im m u n g  
von G eb irgssch lägen  a u ß e ro rd e n t l ich  w ich 
tig. Die H a n d h a b e  h ie rzu  b ie te t  d a s  von 
Weiß entw ickelte  u n d  zum  U n te rsch ied  
von den g ew öhn l ichen  Se ism o g rap h e n  als  
» L in ea rbeansp ruchungs-Se ism ograph«  be- 
zeichnete G erä t .  Die zu se in e r  A u fn a h m e  
bestimmten B o h r lö ch e r  so l len  m in d es ten s  
noch 3 m in das  fes te  G e b i r g e  h ineingehen .
N achstehend ist  ein so lches B ohrloch  im 
Schnitt  w ie d erg eg eb en .

V or  dem  Einsetzen  des G e rä ts  w ird  in das B ohr loch 
tiefste  e tw as B e tonm ischung  e ingebrach t ,  so  daß  das E nde  
des M ess ingb locks  a  im fes ten  G e b i rg e  e inzem en t ie r t  ist; 
der  Ring b ve rh in d e r t  ein Z urückf l ießen  des Betons. Auf 
das freie E nde  des Blockes a  w ird  das R o h r  c aus n ich t 
ro s ten d em  Stahl au fgesch rau b t .  Das G e w in d e  h a t  die e n t 
g e g en g e se tz te  R ich tung  aller ü b r igen  G e w in d e  am  G erä t ,  
dam it  man das S tah lro h r  nach A bschluß  d e r  U n te rsu c h u n g  
aus dem  Block a  h e rau s sch rau b en  kann .  Die aus dem 
R o h r  d  b e s teh en d e  andere  H älf te  des  G e rä ts  ist mit  c d e ra r t  
v e rb u n d en ,  d aß  die zu c g e h ö r ig en  k leinen D e h n u n g s 
ansätze e in den in d  befindlichen N uten  gleiten.  Dadurch  
w ird  eine axiale B e w e g u n g  von 7,5 cm nach dem  Tiefsten  
bzw. dem  M und loch  des Bohrlochs ermöglicht .  Die N u ten  
sind  so  geschnit ten ,  daß  die Teile  c u n d  d  die o ben  a b 
geb ilde te  Lage haben ,  in de r  ke ine  gegen se i t ig e  V er 
sch ieb u n g  m öglich ist. Nach  e rfo lg tem  A bb in d en  des 
Betons d re h t  m an den  Teil  d  leicht, w o d u rc h  eine S p e r r 
kl inke f re ig eg eb en  w ird ,  und z ieht d  u m  7,5 cm vor (un tere r  
Teil  der  Abb.) .  Die eine P la t te  des e lek tr ischen  K o n d en 
sa to rs  /  ist mit  dem  Teil  c, die a n d e re  mit  d  v e rb u n d en ,  
un d  be ide  sind sorg fä l t ig  g eg en  die S tah lro h re  isoliert. 
Von den P la tten  füh ren  d ü n n e  Kabel aus dem  Bohrloch. 
Die an d  befes tig te  P la t te  k ann  m an  mit  Hilfe eines in 
e inem R o h r  isoliert g le i tenden  D rah tse ils  vor- u n d  z u rü c k 
z iehen u n d  so den g ew ü n sch ten  P la t te n ab s ta n d  einstellen. 
Die L änge  des G e rä ts  b e t r ä g t  e tw a  1 m, sein D u rch m esse r  
48 mm. D e r  am M u n d  des B ohrlochs  befindliche Teil 
von d  h a t  a n n äh e rn d  dessen  D u rch m esse r  u n d  ist  g eg en  
das G es te in  du rch  die kon ischen  S eg m en te  g  fest  verkeilt.  
Z u r  E n t f e r n u n g  des G e rä ts  aus dem  Bohrloch d ien t  ein 
b e so n d e re r  Schlüssel,  d e r  bei g  au f  das G ew in d e  von d  
g e sc h ra u b t  u n d  mit  dem  das G e r ä t  vor- o d e r  z u rü c k 
gesc h o b en  bzw. g e d re h t  sow ie  von a a b g e sch ra u b t  w e rd en  
kann .  Aus de r  A n o rd n u n g  dieses M e ß g e rä te s  ist zu e r 
sehen ,  d a ß  sich de r  A b s ta n d  d e r  K on d en sa to rp la t ten  mit 
a b n e h m e n d e r  E n tfe rn u n g  von a  nach dem  verkeil ten  Teil  d  
v e r r in g e rn  w ird  u n d  u m g e k e h r t .  Im ers ten  Fall  läß t  sich 
da rau s  eine zwischen d em  S t reckenm an te l  u n d  dem  festen  
G e b i rg e  b es teh e n d e  P re ssu n g ,  im zweiten  eine D e h n u n g  
able iten .  Die K apazitä t  des K o n d en sa to rs  u n te r l ieg t  bei de r  
V e r fo rm u n g  des G e b i rg e s  V erän d e ru n g e n ,  de ren  Ü ber 
t r a g u n g  auf  e infache  W eise  in F o rm  e lek tr ischer  Im pulse  
du rch  Kabel nach  de r  Ü b e rw achungss te l le  erfolgt.  D er  b e 
sch r iebene  Se ism o g rap h  läß t  sich hochem pfind lich  a u s 
füh ren ,  jedoch  so, d a ß  er nicht auf p lötz liche g ro b e  S töße  
von A rbe i tsm asch inen  u n te r t a g e  anspricht.  E r  e ignet  sich 
nach e iner k le inen A b ä n d e ru n g  u n te r  B e ibeha ltung  des 
G ru n d p r in z ip s  auch zu M essu n g en  am S treckenstoß ,  wobei  
m an  fests te l len  k ann ,  we lche  T eile  des S to ß es  D ruck-  bzw. 
Z u g sp a n n u n g e n  ausg e se tz t  sind. An Stelle des K o n d e n 
sa to rs  kö n n en  G e rä te  t re ten ,  die auf e le k tro m ag n e t isch en  
o d e r  In d u k t io n sw irk u n g en  b e ru h en .  Bekanntlich  ist de r  
W id e r s ta n d  de r  G es te ine  g e g e n  Z u g  wesentlich  g e r in g e r  
als  g eg en  Druck ,  w esh a lb  man den  D eh n u n g ssp an n u n g e n  
in tiefen G ru b e n  b eso n d e re  A u fm e rk sam k e i t  sch en k en  muß. 
Mit Hilfe des g esch ilde r ten  G e rä ts  lassen  sich die k le insten  
A b w eich u n g en  in den B ew e g u n g en  des S treck en m an te ls  
u n d  des fes ten  G e b i rg es  en td eck en  u n d  aufzeichnen. All
g em e in  a u sg e d rü c k t  k an n  m an die Teile  des N eb en g es te in s  
erm it te ln ,  d e ren  G le ichgew ich t  g e s tö r t  ist, w as  b isher  
m ange ls  g e e ig n e te r  G e rä te  n icht m öglich  war.

D e r  V e rfasse r  zäh l t  noch eine Reihe w e i te re r  f ü r  das 
Z u s ta n d e k o m m e n  von G eb i rg ssc h läg e n  w ich tige r  F a k to re n

L in e a rb ean sp ru ch u n g s-S e ism o g rap h  
fü r  die V o rh e rb es t im m u n g  von G eb irg ssch läg en .
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auf, de ren  N a tu r  mit  Hilfe g e e ig n e te r  M eß v e r fa h re n  zu 
k lä ren  ist. So w ird  in einem f r ü h e m  Abschnit t  der  Arbeit  
d e r  Beweis e rb rach t ,  daß  die elastischen G este inskonstan ten  
m it  dem  G ra d e  d e r  S p an n u n g  des G este ins wechseln  u n d  
die A ugenb l icksw erte  des E las t iz i tä tsm odu ls  d e r  ta tsäch 
lichen Fes t ig k e i t  eines G este ins  zu  irgende inem  Z e i tp u n k t  
en tsprechen .  Da die G eschw ind igkei t  se ism ischer  W ellen  
von den A ugen b l ick sw er ten  de r  E la s t iz i tä tskons tan ten  a b 
häng t ,  biete t  die G e sch w in d ig k e i t sb es t im m u n g  einen M a ß 
s tab  fü r  die innern Spannungen .  Die G esch w in d ig k e i t  s inkt 
mit zu n eh m e n d e r  S p an n u n g  im m er  rascher  u n d  n ä h e r t  sich 
bei seh r  h o h e n  D rü ck en  einem k o n s tan ten  W ert .  W en n  
man sich nun  d urch  B eo b ach tu n g  ü b e r  die kritischen 
Spannungen ,  bei denen  in den  ve rsch iedenen  G eb i rg sa r ten  
sch lagart ige  S p an nungsausg le iche  erfo lgen, Klarhei t  ve r 
schafft  hat,  läß t  sich das E intre ten  des kritischen Z u s tan d es  
u nschw er  angeben .  Die Kennlinie fü r  die G esch w in d ig k e i t s 
än d e ru n g  se ism ischer W ellen  weist  eine Reihe  k e n n ze ich 
n en d er  W er te  auf, un te r  denen  de r  »kritische Punk t«  u n 
m it te lbar  vor  dem  Schlag  erre ich t  wird. D urch  M essungen  
so llten die einem G eb irg ssch lag  in de r  Kennlinie der 
Augenb l icksgeschw ind igkei ten  v o rau sg e h en d e n  u n d  ihn 
an k ü n d ig en d en  P h asen  a b g e g re n z t  w erden .

Die A u s fü h ru n g  de ra r t ig e r  M e ssu n g en  g e h t  so  vor 
sich, d aß  ein G erä t ,  w ie  es zu geophysikal ischen  U n te r 
suchungen  nach dem  seismischen V erfah ren  V e rw e n d u n g  
findet, in ein ku rzes  Bohrloch im S toß  e ingese tz t  u n d  in

e n tsp rec h en d e r  E n tfe rn u n g  eine S p re n g la d u n g  zur D e to 
nation g e b ra c h t  w ird ,  ln R estpfe i le rn  g e n ü g t  eine bei 
de ren  V erh ieb  übliche  L ad u n g .  Im A u genb l ick  der  Ex- 
plosion tr it t  ein O sz i l lo g ra p h  in T ä t ig k e i t .  D er  verhältn is 
m äß ig  k u rzen  E n tfe rn u n g en  w e g e n  m u ß  de r  Regis tr ie r 
streifen die A u fn a h m e k a m e ra  mit  se h r  h o h e r  G esch w in d ig 
keit  durch laufen .  D urch  E rm i t t lu n g  des  A b s tan d es  zwischen 
der  E xplos ionss te l le  u n d  dem  S e ism o g rap h e n  sowie des 
Zeitablaufs  bis zum  Eintreffen  de r  W ellen  läß t  sich deren 
G esch w in d ig k e i t  e r rechnen .  Auf d iese  W eise  kann  man 
Feldeste i le ,  in d enen  die G e sc h w in d ig k e i ten  seismischer 
W ellen  u n g e w ö h n l ic h  g e r in g  s ind  u n d  die infolge de r  dort 
vo rh an d en e n  h o h e n  S p a n n u n g e n  A u sg an g s p u n k te  für 
G e b i rg ssc h läg e  sein k ö n n e n ,  d u rch  W ie d e rh o lu n g  der 
M essu n g en  in g e e ig n e te n  Z e i t ab s tä n d e n  (täglich oder 
zweimal w öchen tl ich )  s t r e n g  überw achen .

W eite re  V orsch läge  gehen d ah in ,  die innerha lb  eines 
G ru b e n fe ld e s  zw ischen  den  g e b irg s sc h la g g e fä h rd e te n  Teilen 
b e s teh en d en  V e rb in d u n g en  zu  k lä ren ,  die Abw eichungen 
de r  Schw ingungszah len  von d e r  e inmal e rm it te l ten  Peri 
odizi tät  fü r  R estpfei ler  zu  v e r fo lg en  u n d  auch den T e m p e ra 
tu rv e rä n d e ru n g e n  die ihnen zw e ife lsohne  zukom m ende  
B each tu n g  zu  sch en k en .  O b  es m öglich  ist, auf G ru n d  von 
V e rä n d e ru n g e n  in de r  V e r te i lung  eines e lektrischen Feldes 
auf den S p a n n u n g sz u s ta n d  des G e b i rg e s  Rückschlüsse  zu 
ziehen, b e d ar f  noch  d e r  p ra k t i sc h e n  E rp ro b u n g .

D ip l .- Ing .  Ff. P o h l ,  Breslau.

W I R T S C H A F T L I C H E S
Über-, Neben- und Feierschichten im Steinkohlenbergbau  

Polens1 auf einen angelegten Arbeiter.

Monats 
du rch 
schnitt
bzw.
Monat

bX)
cd

-Q
>—
<

V er 
fahrene
Schich

ten

Davon
Ü b e r 
und

N eb en 
schich

ten

G esam t
zahl der  
en tg an 
genen 

Schich
ten

Davon entfielen auf

Absatz
mangel

ent
schä 

digten
U rlaub

Aus
s tände

Krank
heit

Fei
e rn 8

1934 24,83 19,76 0,44 5,51 3,78 0,78 0,02 0,63 0,20
1935 25 19,56 0,45 5,89 3,72 1,03 0,19 0,63 0,22
1936 25,17 20,01 0,48 5,64 3,56 1,06 0,07 0,66 0,25
1937 24,91 22,30 0,67 3,28 1,23 0,93 0,09 0,70 0,29

1938:
Jan. 24 23,28 1,20 1,92 0,41 0,56 — 0,67 0,24
Febr. 23 20,99 0,69 2,70 1,00 0,72 0,01 0,67 0,26
März 27 21,40 0,47 6,07 4,02 1,08 0,01 0,72 0,20
April 25 20,80 0,50 4,70 2,71 1,11 — 0,65 0,22
Mai 24 20,49 0,68 4,19 2,06 1,24 0,01 0,63 0,24
Juni 23 20,68 0,75 3,07 1,11 1,06 0,03 0,61 0,23
Juli 26 22,62 0,68 4,06 1,93 1,13 0,01 0,69 0,26

1 N ach A ngaben  des B ergbau-V ere ins  in Kattowitz . — 8 Entschuld ig tes  
sow ie  unentscbuld ig tes  Feie rn.

Durchschnittslöhne je verfahrene Schicht 
im holländischen Steinkohlenbergbau1.

D u rc h sc h n i t t s lo h n 2 einschl.  K indergeld

d u rchschn it t H auer

fl. | M*

unte r tage  
insges. 

fl. | M*

über
insg

fl.

ta ge
;es.

G esam t
belegschaft  
fl. | M*

1933 5,59 9,48 5,14 8,72 3,93 6,67 4,73 8,02
1934 5,57 9,42 5,13 8,68 3,91 6,62 4,69 7,93
1935 5,54 9,33 5,07 8,53 3,87 6,51 4,62 7,78
1936 .  .  . 5,54 8,88 5,03 8,06 3,84 6,15 4,58 7,34
1937 5,83 7,99 5,25 7,20 3,99 5,47 4,79 6,57

1938: Jan. 6,14 8,50 5,48 7,59 4,17 5,77 5,01 6,94
Febr. 6,17 8,55 5,51 7,63 4,18 5,79 5,02 6,95
M ärz 6,09 8,42 5,47 7,56 4,12 5,69 4,98 6,88
April 6,13 8,48 5,49 7,59 4,16 5,75 5,00 6,92
Mai 6,11 8,43 5,50 7,59 4,14 5,71 4,99 6,88
Juni 6,14 8,44 5,52 7,59 4,16 5,72 5,01 6,89
Juli 6,12 8,39 5,51 7,55 4,13 5,66 5,00 6,85

1 Nach A ngaben  des holländischen Bergbau-V ere ins  in H eerlen  — 
2 D er  D urchschn it ts lohn  en tsp r ich t dem  B arve rd iens t  im R u h rb e rg b a u  
jedoch  o h n e  O bersch ich tenzusch läge ,  ü b e r  die  ke ine  U nter lagen  vor! 
l iegen. — 8 U m g ere ch n e t  nach den  D ev isenno t ierungen  in Berlin.

Durchschnittslöhne (Leistungslöhne) je verfahrene Schicht 
im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau1

M o n a ts 
du rc h sc h n i t t  
bzw. M o n a t

Bei de r  K o h le n g ew in n u n g  
be sc h äf t ig te  A rbe i te r  

T a g e b a u  T ie fbau  
J t  , .H

Gesam t
belegschaft

J i

1933 . ....................... 6,41 7,18 5,80
1934 ............................ 6,28 7,35 5,88
1935 ............................ 6,40 7,51 5,95
1936 ............................ 6,42 7,62 6,03
1937 ............................ 6,50 7,88 6,16

1938: Ja n u a r  . . 6,48 7,94 6,24
F e b r u a r  . . 6,43 7,70 6,03
M ärz  . . . 6,45 7,74 6,06
April . . . 6,77 8,19 6,36
Mai . . . . 6,79 8,10 6,31
Juni  . . . . 6,84 8,51 6,60
Juli . . . . 6,82 8,38 6,55

1 A ngaben  der  B ez irk sg ru ppe  M it te ldeu tsch land  d e r  F achg rupp e  Braun
k oh le n b e rg b au ,  Halle .

D urchschnittslöhne je S ch ich t1 
im poln isch-oberschlesischen Steinkohlenbergbau2 

____________________ (in G old m ark)3.

M o n a ts 
d u rch sch n i t t

bzw.
M ona t

1933
1934 
19354 
19364 
19374

1938: J a n . .
Febr.
M ärz
April
Mai .
Juni
Jul i  .

Kohlen- und  
G e s te in h a u e r

Lei-
stungs-

lohn

4,96
4,71
4,60
4,55
4,75

4,91
4,93
4.95
4.95 
4,98
4.96
4.96

G e sa m t 
b e legschaf t

Bar
v e r 

dienst

G esam t 
e in 

komm en

Lei-
s tungs-

lohn

Bar
v e r 

d ienst

Gesamt
ein

kommen

5,30 5,66 3,80 4,08 4,37
5,03 5,33 3,66 3,94 4,18
4,90 5,15 3,61 3,88 4,09
4,86 5,06 3,60 3,87 4,05
5,06 5,27 3,76 4,03 4,21

5,26 5,48 3,91 4,22 4,39
5,24 5,46 3,91 4,19 4,39
5,25 5,47 3,91 4,18 4,36
5,25 5,46 3,92 4,19 4,39
5,28 5,47 3,93 4,22 4,39
5,27 5,45 3,93 4,22 4,39
5,26 5,47 3,92 4,19 4,35

SchichtIb e 7o a e n t rf,J Si ? hn U!1(? i*e r  Barv.erdienst s ind  auf  eine verfahrene  
3 Nach Amrahen n f  ® esaalleil lk°niinen  jedoch  auf eine v erg ü te te  Schicht.  —
den D e d s e n n n H r n m r a ^  n r™  in Ka « ow itz .  -  8 U m g ere ch n e t  nach 
oen D evisenno tierungen  in Berlin.  -  ‘ E r re ch n e te  Zahlen .
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Durchschnittslöhne je verfahrene S ch ich t  in den  w ich tig s ten  d e u ts ch en  S t e in k o h l e n b e z i r k e n 1. 

W e g e n  d e r  E rk lä ru n g  de r  e inze lnen  B egriffe  siehe die ausfüh rl ichen  E r läu te ru n g e n  in Nr. 2/1938, S. 47 ff. 

K o h l e n -  u n d  G e s t e i n h a u e r __________________  G e s a m t b e l e g s c h a f t * .  ’

R u h r 
bezirk

.ft

A achen

.ft

S aar 
la nd

J t

Sachsen

J t

O b e r 
schlesien

J t

N ied e r 
schlesien

J t

Ruhr-
bezirk

J i

Aachen

J t

Saar 
land

J t

Sachsen

J t

O b e r 
schlesien

J t

N iede r 
schlesien

J t

A. L e i s t u n g s l o h  n
1933 7,69 6,92 6,35 6,74 5,74 1933 6,75 6,09 5,80 5,20 5,15
1934 7,76 7,02

6,893
6,45 6,96 5,94 1934 6,78 6,19 5,85 5,30 5,29

1935 7,80 7,04 6,48 7,09 5,94 1935 6,81 6,22 6,333 5,91 5,37
J '

5,30
1936 7,83 7,07 7,02 6,51 7,16 6,02 1936 6,81 6,23 6,45 5,96 5,44 5,34
1937 7,89 7,17 6,60 7,26 6,10 1937 6,81 6,25 6,03 5,49 5,33
1938: Jan. . . 7,96 7,31 7,65 6,64 7,26 6,10 1938 Jan. . . 6,84 6,30 6,86 6,08 5,51 5,32

Febr.  . 7,97 7,27 7,68 6,71 7,31 6,13 Febr. 6,84 6,30 6,89 6,12 5,53 5,33
März 7,96 7,26 7,68 6,74 7,34 6,16 M ärz 6,83 6,28 6,86 6,13 5,54 5,34
April . 7,97 7,30 7,76 6,77 7,36 6,15 April 6,78 6,30 6,90 6,12 5,52 5,31
Mai . . 7,97 7,30 7,75 6,75 7,37 6,12 Mai . . 6,79 6,28 6,89 6,12 5,53 5,32
Juni  . . 7,98 7,29 7,75 6,70 7,39 6,13 Juni  . . 6,80 6,26 6,88 6,10 5,56 5,35
Juli . . 7,99 7,36 7,78 6,74 7,43 6,13 Juli . . 6,83 6,30 6,89 6,12 5,58 5,35

B. B a r v e r d i e  n s t
1933 8,01 7,17 6,52 7,07 5,95 1933 7,07 6,32 5,99 5,44 5,39
1934 8,09 7,28 6,63 7,29 6,15 1934 7,11 6,43 6,04 5,55 5,53
1935 8,14 7,30 7,523 6,65 7,42 6,15 1935 7,15 6,47 6,943 6,09 5,63 5,56
1936 8,20 7,33 7,66 6,68 7,49 6,25 1936 7,17 6,49 7,05 6,15 5,71 5,60
1937 8,35 7,49 7,76 6,79 7,64 6,33 1937 7,23 6,55 7,13 6,24 5,80 5,60

1938 Jan. . . 8,42 7,64 8,31 6,85 7,66 6,35 1938 Jan. . . 7,26 6,60 7,50 6,31 5,84 5,60
Febr. . 8,41 7,58 8,33 6,91 7,72 6,37 Febr.  . 7,22 6,57 7,50 6,31 5,87 5,59
März . 8,37 7,59 8,32 6,91 7,69 6,40 M ärz 7,19 6,57 7,47 6,31 5,83 5,59
April 8,40 7,65 8,40 6,94 7,72 6,40 April 7,19 6,62 7,51 6,32 5,82 5,60
Mai . . 8,40 7,64 8,38 6,92 7,74 6,36 Mai . . 7,19 6,60 7,51 6,32 5,84 5,61
Juni . . 8,42 7,65 8,41 6,87 7,75 6,38 Ju n i  . . 7,21 6,59 7,53 6,30 5,87 5,63
Juli . . 8,44 7,70 8,43 6,91 7,79 6,37 Juli . . 7,23 6,61 7,50 6,31 5,88 5,63
Nach Angaben d e r  B ez irk sg rup pen . Einschl.  d e r  A rbe i te r  in N ebenb e t r ieb e n .  — 8 Durchschnit t  M ärz -D eze m ber .

Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

fö rd e ru n g

t

K oks
e r 

z e u g u n g

t

P reß -
kohlen-

her-
s te l lung

t

W ag e n s te l lu n g
zu den

Zechen, K okere ien  und  P re ß 
k oh lenw erken  des  R uhrbez irks  
(W a gen  auf 10 t Ladegew ich t  

zu rückgeführt)

rechtze i tig  geste ll t

B ren n s to ffv e rsan d  auf  dem  W a s se rw e g e W a ss e r 
s tand  

des  Rheins 
bei Kaub 

(normal 
2,30 m)

m

Duisburg-
R uii ro r te r2

t

Kanal-
Zechen-

H ä f e n

t

priva te
Rhein-

t

insges.

t

Okt. 2. Sonntag 88 627 __ 6 945 __ __ __ __ 1,70
3. 397 896 83 627 12 805 17 862 15 883 63 087 9 931 88 901 2,01
4. 390 582 89 405 13 074 19 792 16 444 68 296 13 855 98 595 2,10
5. 400 064 89 765 13 740 21 649 16 168 70 851 14615 101 634 2,12
6. 399 657 90 235 14 396 20 996 18 399 72 602 15 249 106 250 2,00
7. 405122 90 212 15 555 21 766 17 448 53 128 18 759 89 335 2,03
8. 416 264 90 122 13 852 21 098 16413 94 123 15 306 125 842 2,13

zus. 2 409 585 626 993 83 422 130 108 100 755 422 087 87 715 610 557
arbeitstägl. 401 598 89 5703 13 904 21 685 16 793 70 348 14619 101 760 .

1 Vorläufige Zahlen. — a K ipper-  u n d  K ra nve r la du ngen .  — 3 Kalendertägl ich .

W e g e n  der  E rk lä ru n g  der  einzelnen Begriffe  siehe die ausführ l ichen  E r lä u te ru n g e nBergarbeiterlöhne im Ruhrbezirk
in Nr. 2/1938, S. 47.

Z a h l e n t a f e l  1. L e is tu n g s lo h n  u n d  B a rverd iens t  
je  v e r f ah re n e  Schicht.

Z a h l e n t a f e l  2. W er t  des G esam te inkom m ens je  Schicht.

Kohlen- u n d  
G e s te in h a u e r1

G e s a m tb e le g s c h a f t  

o h n e  | e inschl. 

N e b e n b e t r ie b e

Leis tungs 
lohn

J t

B arve r 
dienst

J t

L e is tungs 
lohn

J t

Bar ver 
dienst

J t

L e is tu ngs 
lohn

J t

B arv e r 
dienst

J t

1933 . . . 7,69 8,01 6,80 7,10 6,75 7,07
1934 . . . 7,76 8,09 6,84 7,15 6,78 7,11
1935 . . . 7,80 8,14 6,87 7,19 6,81 7,15
1936 . . . 7,83 8,20 6,88 7,22 6,81 7,17
1937 . . . 7,89 8,35 6,89 7,28 6,81 7,23

1938: Jan. 7,96 8,42 6,91 7,32 6,84 7,26
Febr. 7,97 8,41 6,92 7,29 6,84 7,22
März 7,96 8,37 6,91 7,26 6,83 7,19
April 7,97 8,40 6,86 7,24 6,78 7,19
Mai 7,97 8,40 6,86 7,23 6,79 7,19
Juni 7,98 8,42 6,87 7,26 6,80 7,21
Juli 7,99 8,44 6,90 7,28 6,83 7,23

Kohlen- und 
G e s t e in h a u e r 1

G e sa m tb e leg sch a f t  

ohne  | einschl.  

N eb e n b e t r ie b e

auf  1 ver- auf 1 v e r 
güte te  | fahrene 

Schicht

auf 1 ver- auf  1 ve r 
güte te  fahrene  

Schicht
J t  \ J t

auf 1 ver- | auf 1 v er 
gü te te  | fah rene  

Schicht
J t  | .ft

1933 8,06 8,46 7,15 7,46 7,12 7,42
1934 8,18 8,52 7,23 7,50 7,19 7,45
1935 8,27 8,63 7,30 7,60 7,26 7,54
1936 8,32 8,66 7,32 7,60 7,26 7,54
1937 8,44 8,81 7,37 7,67 7,31 7,60

1938 Jan. 8,54 9,01 7,41 7,81 7,35 7,73
Febr. 8,53 8,69 7,39 7,52 7,32 7,44
März 8,48 8,67 7,35 7,51 7,28 7,44
April 8,47 9,27 7,30 7,91 7,25 7,82
Mai 8,48 9,00 7,29 7,69 7,24 7,63
Juni 8,47 9,35 7,27 8,02 7,22 7,95
Juli 8,50 9,03 7,30 7,79 7,25 7,73

Linschl.  L eh rhäuer ,  die  ta rif li ch e inen  um 
dienen (gesam te G ru p p e  1 a d e r  Lohnsta tis tik) .

Lohn  ver- 1 E inschl.  L e h rh äu e r ,  d ie  tarif lich  e inen  um 5 %  n ie d r ig e m  Lohn v e r 
d ie n en  (g esam te  G ru p p e  l a  d e r  Lohnsta tis tik).



Z a h l e n t a f e l  3. D u rchschn i t t l ich  v e rfah ren e  
Arbeitssch ich ten .

D urch 
schnit ts 

zahl
d er

K alender 
arbe i ts tage

A rbeitsm ögliche Schichten1 
je Betriebs-V ollarbeiter2 

u n te r tage  1 ü b er tage  
ohne | mit | ohne | mit 

Berücksichtigung von Ü ber-, N eben- und 
Sonntagsschichten einschl. Ausgleichsschichten

1933 . . 25,22 20,78 21,15 22,25 23,68
1934 . . 25,24 22,68 23,18 23,48 25,02
1935 . . 25,27 23,29 23,92 24,02 25,70
1936 . . 25,36 24,46 25,42 24,82 26,78
1937 . . 25,40 25,40 27,04 25,40 27,72

1938:
Jan. 25,00 25,00 26,64 25,00 27,53
Febr. 24,00 23,99 25,29 24,00 25,91
M ärz 27,00 26,99 28,20 27,00 28,97
April 24,00 24,00 25,14 24,00 26,35
Mai 25,00 24,96 26,24 24,97 27,48
Juni 24,79 24,79 26,08 24,79 27,07
Juli 26,00 26,00 27,50 26,00 28,48

1 Das sind die  K alenderarbei ts tage  nach  A bzug  der  betrieblichen 
Feierschichten. — 2 Das sind d ie  ange legten  A rbeiter  o h n e  die  Kranken, 
Beurlaubten  u nd  die sonst igen  aus persönlichen G ründ en  fehlenden A rbei ter .

Z a h l e n t a f e l  4. D urch sch n i t t l ich es  m onat l iches  
G esam te inkom m en .

M o n a tse in k o m m en
auf 1 a n g e le g te n  A rbe i te r

G e sa m t  ohne d ie  w egen  Krankheit
und  die en tschuld ig t wie

belegschaft unen tschu ld ig t Fehlenden

J t J t

1932 ........................... 148,08 155,10
1933 ........................... 148,92 156,35
1934 ........................... 162,06 170,21
1935 ........................... 168,38 177,54
1936 ........................... 177,13 187,52
1937 ........................... 186,50 199,32

1938: Ja n u a r  . . . 189,96 204,15
F e b ru a r  . . 171,63 186,12
M ärz . . . 189,06 206,10
April . . . 176,31 190,29
Mai . . . . 178,96 191,70
Juni  . . . . 182,13 196,45
Juli . . . . 185,09 200,07

Reichsindexziffern1 für die Lebenshaltungskosten 
(1913/14 =  100).

Jahres- bzw.
M onats 

durchschnitt

G esam t
le bens 
haltung

E r 
nähru ng

W o h 
nung

H eizung  
und  Be

leuchtung

Beklei
d un g

V er 
sch ie 
denes

1933 118,0 113,3 121,3 126,8 106,7 141,0
1934 121,1 118,3 121,3 125,8 111,2 140,0
1935 123,0 120,4 121,2 126,2 117,8 140,6
1936 124,5 122,4 121,3 126,0 120,3 141,4
1937 125,13 122,27 121,3 125,32 125,73 142,31

1938: Jan . 124,9 121,2 121,3 125,9 128,3 142,6
Febr. 125,2 121,5 121,3 125,9 128,6 142,7
März 125,5 122,2 121,3 125,8 128,9 142,7
April 125,6 122,3 121,2 125,5 129,4 142,5
Mai 125,9 122,8 121,2 124,1 129,9 142,5
Juni 126,0 123,0 121,2 123,1 130,9 142,6
Juli 126,8 124,3 121,2 123,2 131,4 142,0
Aug. 126,5 123,9 121,2 123,6 131,4 142,0
Sept. 125,2 121,3 121,2 124,5 131,4 142,0

1 Reichsanz. Nr. 229.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in d e r  am 7. O k to b e r  1938 en d igenden  W o c h e 1.

1. K o h l e n m a r k t  (Börse  zu N ew cas t le -on -T yne ) .  
Nach  B e ilegung  de r  außenpo l i t ischen  V erw ick lungen  in 
E uropa  ha t  de r  britische K o h le n m a rk t  im Laufe de r  v e r 
g a n g en e n  W o ch e  w ied er  fes ten  Boden ge funden .  Die seit  
W o ch e n  h e r r sch en d e  U ns icherhe i t  de r  G esch äf ts lag e  ist 
g e sc h w u n d en  u n d  ha t  den  W e g  für  einen n euen  Auf
s c h w u n g  fre igem acht.  Die B esse rung ,  die sich vor  allem

1 Nach Colliery Guard. und Iron Coal Trad. Rev.

in N o r th u m b e r la n d  b e m e r k b a r  m ach te ,  b ew irk te ,  d a ß  eine 
Anzahl Z echen ,  die vo r  ein o d e r  zwei W o ch e n  noch zahl 
re iche Fe iersch ich ten  e in legen  m u ß te n ,  n u n m e h r  bereits 
bis Ende  des J a h re s  a u sv e rk a u f t  sind. Je d o c h  k ann  nicht 
a b g e le u g n e t  w e rd en ,  d a ß  die N e u a u f te i lu n g  de r  T sc h ec h o 
s low ake i  u n d  die d ad u rch  an  P o len  fa llenden  Kohlen 
fe lder  bei T esch en  auch eine V e rä n d e ru n g  d e r  W e l tk o h le n 
m ark t lag e  mit  sich fü h ren  w e rd en ,  w o rau s ,  w ie  man 
fürchte t ,  de r  po ln ische  W e t tb e w e r b  w esen t l ichen  N utzen  
z iehen wird.  B e g rü ß e n s w e r t  ist a l le rd ings  d e m g e g e n ü b e r ,  
daß  n u n m e h r  auch  d ieser  K o h le n b ez i rk  bei den Be
sp rech u n g en  ü b e r  die b eabs ich t ig te  in te rna t iona le  K ohlen 
k o nven tion  mit e inbegri ffen  w ird .  K e s s e l k o h l e  war  
sow ohl im In land  als auch auf  au s länd ischen  M ä rk ten  reger  
ge frag t .  V or  a llem  sch e in t  das In te re sse  skand inav ischer  
L änder  im W ach sen  begriffen  zu sein. V o n  den  finnischen 
S taa tsb ah n en  g in g  eine N a c h f ra g e  nach  16000 t ges ieb te r  
K esselkohle  ein, die in den  M o n a ten  O k t o b e r  bis D ezem b er  
g e lie fer t  w e rd en  sollen. Auch die in ländischen öffentl ichen 
W e rk e  fo rd e rten  g rö ß e re  M e n g e n  K esse lkoh le  an, w äh ren d  
F e inkoh le  zur  B r ik e t th e rs te l lu n g  im V erhä l tn is  zur  gleichen 
Zeit  des V or jah res  s t a rk  v e rn ach lä ss ig t  blieb. G a s k o h l e  
fa n d  gleichfalls  f reund lichere  A ufnahm e.  Allerd ings be 
sch rä n k te  sich die ausländ ische  N ach frag e ,  ähnlich  wie bei 
K esselkohle ,  fast  ausschließlich  au f  Skandinav ien .  Mit 
F rankre ich  w ird  es noch  e in ige  Zeit  dauern ,  bis die 
G eschäfte  w ie d e r  d en  üb lichen  U m fa n g  erre ichen.  Auch 
der  H a n d e l  mit Italien g a b  w e i te rh in  zu E n ttäu sch u n g en  
Anlaß, w o ru n te r  vo r  allem D u rh a m  zu leiden hatte .  Ledig 
lich von den R igae r  G a sw e rk e n  lag  eine N a ch frag e  nach 
3000 t  G askohle  vor. K o k s k o h l e  w u r d e  von  den  Koke
reien leb h a f te r  ab g eru fen .  Die schwächs te  Stelle  des 
M ark tes  b i lde te  B u n k e r k o h l e .  T ro tz d e m  sich die Reeder 
jedoch  w e i tg e h e n d  vom M a rk t  zurückhiel ten ,  w u rd e n  die 
fes tgese tz ten  Pre ise  w e i te rh in  b eh au p te t .  Die günst ige  
Absatz lage  f ü r  K o k s  b l ieb  auch in d e r  v e rg an g e n en  Woche 
u n v e rm in d e r t  bestehen. Die Pre ise  zeig ten  f ü r  alle- Kohlen- 
u n d  K okssorten  d e r  V orw oche  g e g e n ü b e r  keine Ver 
än d eru n g .

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  Juli ,  A u g u s t  u n d  S ep tem b er  1938 ist aus de r  
nachs tehenden  Z ah len ta fe l  zu ersehen.

Art der Kohle

Juli

n ied r ig -  höch 
s ter  ste r  

P re is

A ugu s t  

n iedr ig-  höch 
s te r  s te r  

P re is

September 

n ie d r ig -1 höch 
s ter  | ster 

P re is

s für 1 1.1 (fob)

beste Kesselkohle:
Blyth ..................... 18/6 18/6 18/4 */2 18/6 18/41/2 18/6
Durham . . . . 19/6 20/ — 18/10Va 19/6 I8/IOV2 19/6

kleine Kesselkohle:
Blyth ..................... 17/— 17/6 17/— 17/6 16,9 17/ —
Durham . . . . 17/6 18/6 17/6 18/ — 17/— 18/ —

beste Gaskohle .  .  . 19/4 */2 20/ — 19/492 19/4>/2 18/101/2 19/41/2
zweite Sorte Gaskohle 19/ — 19/6 18,9 19/ — 18/6 18/9
besondere Gaskohle . 19/6 20/6 19/6 19/6 19/492 19/6
gewöhnliche Bunker

kohle .......................... 19/ — 19/3 18/6 19/— 18/6 19/ —
beste Bunkerkohle . . 19/6 19/6 19/— 19/6 19/— 19/6
Kokskohle.................... 18/6 20/ — 18/6 19/6 18/6 19/6
Gießereikoks . . . . 27/— 31/— 27/— 31/— 27/— 29/—
Gaskoks ...................... 27/— 34/— 27/— 31/— 27/— 31/6

Über die in den einzelnen M o n a ten  e rz ie l ten  F ra c h t 
sätze u n te r r ic h te t  die  fo lg en d e  Z ah len ta fe l .

C ard iff- Tyne-

M onat Genua Le Alexan La Rotter- Ham Stock
Havre drien Plata dam burg holm

s s s s s s s

1914: Juli 7/21/2 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/5 9 » 4/792
1933: Juli 5/11 3/33/4 6/3 9 1 - 3/11/2 3/53/4 3/1092
1935: Juli 7/9 4/03/4 8/3 9 1 - __ __
1937: Juli 12/51/2 5/73/4 13/9 13/892 — 6/31/4 —

1938: Jan. 6 /11/4 4/3 6/6 9/292 __ 4/492 __
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/DA 3/9 7/5 13/23/4 __ 4/1 __
Juli 6/1 3/71/2 6/594 11/1092 __ __
Aug. — 3,91/2 6/1 14/494 — __ __
Sept. — 3/6 6 / - 12/4 — 3/103/4 4:3



G l ü c k a u f 8 8 9
15.  O k t o b e r  19 3 8

2. F r a c h t e n m a r k t .  Auf d e m  K o h le n c h a r te rm a rk t  hat 
die G esc h ä f ts tä t ig k e i t  nach  d e r  d u rch  die polit ische U n 
sicherheit h e r v o rg e ru fe n e n  S to c k u n g  b ishe r  noch  nicht 
wieder in vollem  U m fa n g  e ingese tz t .  W ä h r e n d  die R eeder  
versuchten, die  v e rh ä l tn ism ä ß ig  h o h e n  F rach tsä tze ,  die  sich 
in den le tz ten  k r i t ischen  W o ch e n  e rg eb e n  h ab en ,  zu b e 
haupten, lehn ten  die V e rf rac h te r ,  g e s tü tz t  au f  den  in 
reichem M a ß e  zur  V e r fü g u n g  s te h e n d e n  Sch iffsraum , die 
hohen F o rd e ru n g e n  ab. Eine A u sn ah m e  b ilde te  allein 
N ordnorw egen ,  w o h in  sich ze i tw e ise  s o g a r  eine gew isse  
Knappheit  an V e r lad e rau m  e rg ab .  Das G e sc h ä f t  m it den  
M itte lmeerhäfen  w ar  so w o h l  in den  n o rd ö s t l ich en  als  auch  
in den waliser  Ffäfen s e h r  flau, auch  d e r  H a n d e l  mit 
Frankreich zeig te  sich rech t  sc h lep p en d ,  w ä h re n d  der  
Küstenhandel fas t  völlig  ruh te .  N ach  den  bri t ischen 
Kohlenstationen h a b en  sich die F ra c h ts ä tz e  t ro tz  V e r 
minderung de r  A b sch lu ß tä t ig k e i t  g u t  b e h au p te t .  A n g e leg t

w u rd e n  fü r  C ardiff-Le  H a v re  4 s, -A lexandrien  6 s und  
-Buenos Aires 12 s  33,4 d.

Londoner Markt für Nebenerzeugnisse1.
Auf dem  M a rk t  fü r  T ee re rz e u g n is se  h a t  sich noch 

ke ine  B esse rung  d u rch se tzen  k önnen .  Die Lage  fü r  Pech  
b eg in n t  im m er  sch w ie r ig e r  zu w erd en ,  um  so  m ehr ,  a ls d ie  
Käufer  in ihren A bschlüssen  auf lange  Sicht äu ß e rs te  
Z u rü ck h a l tu n g  üben.  Auch K reo so t  w a r  leicht a b g esch w ä c h t .  
So lange  das G esch äf t  m it A m erika  ausfäll t ,  ist ke ine  
B esse rung  zu e rw ar ten .  So lven tnaph tha  u n d  M oto renbenzo l  
k o n n ten  sich b e h au p ten ,  auch R o h n a p h th a  blieb in re g e l 
m äß ig e r  N achfrage .  T o luo l  g in g  e tw as  leb h a f te r  ab. Die 
Käufe  z iehen sich ü b e r  die e rste  H ä lf te  des nächs ten  
J a h re s  hin.

1 Nach Coll iery Guard. und Iron Coal Trad. Rev.

P A T E N T B E R 1 C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht  im P a ten tb la tt  vom 29. September 1938.

5b. 1445609. H. u n d  M. van de Sand ,  Bochum. H a l te r  
für bergm ännisches  A rb e i tsg e rä t ,  b e so n d e rs  fü r  G ru b e n -  
gezähe. 4. 7. 38.

5b. 1446161. Jo se f  C laß en ,  M erk s te in  2 bei Aachen. 
Rohrhalter zum V er leg en  von R o h r le i tu n g en ,  b e so n d e rs  
von P reß lu f t-R ohr le i tungen  an den  h ö lze rn en  S tem peln  der  
Streben und  Q u e rsc h läg e  von B e rg w e rk e n .  1 1 .7 .38 .

5c. 1446136. K u r t  T ö n ig e s ,  D ins laken .  V o r r ich tu n g  
zum Setzen zweite il iger e is e rn e r  G ru b e n s te m p e l .  2. 6 .37.

26a. 1445865. R h e in m e ta l l-B o rs ig  AG.,  W e r k  Borsig, 
Berlin-Tegel, und  C ar l  G e iß en ,  B e r l in -Schöneberg .  E in 
richtung zum u n u n te rb ro c h e n e n  Spa l ten  von Schw elgasen .
22.1.36.

35a. 1446187. G u te h o f f n u n g s h ü t te  O b e r h a u s e n  AG.,  
Oberhausen (Rhld.) .  Ü b e r le i tv o r r ic h tu n g  zw ischen  S c h w e n k 
bühne und F ö r d e r k o r b  fü r  F ö r d e r w a g e n .  5 .9 .3 8 .

Patent-Anmeldungen,
die vom 29. September 1938 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

5b, 26. N. 39936. E rf in d e r ,  zug le ich  A n m e ld e r :  H e n ry  
Neuenburg, Essen-B redeney .  H a n d g e fü h r t e s  S chräm - bzw. 
Kerbgerät mit K raf tan tr ieb .  Zus.  z. Anm. N. 39192. 14.10.36.

5b, 41/20. A. 57564. M i t te ld eu tsc h e  S ta h lw e rk e  AG.,  
Riesa. Anlage zur  G e w in n u n g  u n d  F ö r d e r u n g  von  A b rau m  
in Tagebaubetrieben.  12 .4 .2 9 .

5c, 1/01. S. 129826. E r f in d e r :  O t to  Sauer ,  Bochum - 
Hordel. Anm elder:  O t to  S au e r ,  B o c h u m -H o rd e l ,  und  
Hugo B ungenberg , W a t ten sch e id .  S ich erh e i tsv o rr ich tu n g  
für Förderschächte.  3. 12. 37.

5c, 9/20. M. 135219. F. W . Moll Söhne ,  M asch in en 
fabrik, Witten (R uhr) .  G e le n k ig e  V e rb in d u n g  für  einen 
vieleckigen e isernen G r u b e n a u s b a u r a h m e n .  24. 7. 36.

5d, 4. G. 93774. G u te h o f f n u n g s h ü t te  O b e r h a u s e n  AG.,  
Oberhausen (Rhld.) .  K a l t lu f te rz eu g u n g sm a sc h in e .  Zus.  z. 
Anm. G. 92612. 2 1 .9 .3 6 .

5d, 11. M. 135260. F. W . Moll S ö h n e ,  M a sc h in en 
fabrik, W it ten  (R uhr) .  F ö rd e rv o r r i c h tu n g ,  b e so n d e rs  für  
den G rubenbetr ieb .  29. 7. 36.

5d, 12. D. 72479. G . D ü s te r lo h ,  F a b r ik  für B e r g w e rk s 
bedarf G m bH .,  S p ro c k h ö v e l  (W estf . ) .  L a d e v o r r ic h tu n g  für 
den G rubenbetr ieb .  6 . 4. 36.

5d, 18. Sch. 109 598. In g e n ie u r  Jacques  Schwefel ,  
Wien. Vorr ich tung  zu r  S ich eru n g  von R äum en  g e g en  p lö tz 
lichen W assere inbruch .  2 1 . 3 .3 6 .

10a, 5/01. St. 54369. C ar l  Still G m b H . ,  R eck l in g h au sen .  
Regenerativ-Koksofen mit Z w il l in g szü g en .  2 0 .1 .3 6 .

10a, 13. St. 55227 .  C a r l  Still  G m b H . ,  R eck linghausen .  
Verankerung  für  K oks- u n d  K a m m e rö fen .  Zus.  z. Pat.  
606303. 4 .9 .3 6 .

10a, 19/01. D. 74977 .  E r f in d e r :  D r . - Ing .  K u r t  Baum, 
Berlin-Dahlem, u n d  Dr.-Ing .  G e o r g  Ja h n ,  B e r l in -Z eh le n 
dorf. A nm elder :  D id ie r -W erk e  AG .,  B e r l in -W ilm ersdorf .  
Verfahren zum  G ew in n e n  e ines an  Ölen re ich en  T e e re s  
bei der E n tg a su n g  von B rennsto ffen .  2 5 .3 .3 7 .  Ö s te r r e ic h 1.

1 Der Zusatz »Österreich« am Sch luß  e ines  G e b ra u c h s m u s te r s  u nd  
einer P a ten tanm eldung  b ede u te t ,  d aß  d e r  Schutz  sich auch  auf da s  Land 
Österreich e rs treck t.

10b, 9/04. M. 136763. E rf in d e r :  R ichard  Knauf und 
Dipl.-Ing. P e te r  F r ings ,  M a g d e b u rg .  A n m eld e r :  M asch inen 
fab r ik  Buckau  R. W olf  AG., M a g d e b u rg .  G le i tb lech 
k ü h lan lag e ,  b e so n d e rs  zum  Kühlen  g e t ro c k n e te r  B raun 
kohle .  2 .1 .3 7 .

20a, 14. Sch. 111931. E rf in d e r :  Dipl.-Ing. Pau l  Uellner,  
D üsse ld o rf .  A n m e ld e r :  Schenck & L ieb e -H ark o r t  AG.,
D üsse ldo rf ,  u n d  H e rm a n n  H e l lbe rg ,  Halle  (Saale). Se lbst 
tä t ige  F a n g v o r r i c h tu n g  bei Se i lb ruch  für F ö rd e rw a g e n  auf 
g e n e ig te r  Bahn. 2 8 .1 .3 7 .

20a, 14. St. 55178. S tah lw erk e  B rün inghaus  AG.,  W e s t 
hofen  (W estf . ) .  M itn eh m e ran sch lag  fü r  F ö rd e rw a g e n .  
21 .8 .  36.

26a, 8/01. St. 56845. Erf inder ,  zugleich A nm elder :  
H e inr ich  S te infeld t,  Leipzig. S e n k rech te r  K am m ero fen  zum 
E rze u g en  von  G as  u n d  Koks. 2 3 .11 .37 .  Österreich.

26a, 8/01. St. 57095. E rfinder,  zugleich A n m eld e r :  
H e inr ich  Ste infeldt,  Leipzig.  S e n k rech te r  K am m erofen  mit 
S ta rk g asb eh e izu n g .  9. 2. 38. Österreich.

81 e, 3. M. 134004. F. W . Moll Söhne ,  W it ten  (R uhr) .  
S tah lfö rd e rb an d .  25. 3. 36.

81 e, 3. M. 138670. F. W . Moll Söhne ,  W it ten  (R uhr).  
F ö rd e rb a n d .  1 3 .8 .36 .

81 e, 113. C. 51784. L orenz  C laußen ,  v o r m .C .E .C la u ß e n ,  
E iseng ießere i  u n d  M asch inenfab r ik  G m b H . ,  Kappeln  
(Schlei).  Auf zwei Achsen  g e la g e r te r  F ö r d e r e r  mit  an der  
V o rd e rac h se  a n g e o rd n e te n  L en k räd ern .  6 . 7. 36.

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

das  Patent erhoben werden kann.)

5 d  (1510). 6 6 4 8 9 3 ,  vom  9 .8 .3 6 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g e m a c h t  am 2 5 . 8 .3 8 .  K a r l  B r i e d e n  in B o c h u m  und  
D i p l o m - B e r g i n g e n i e u r  A r n o l d  R ö m e r  in H e r n e .  
E insch leusvorrich tung für D ruckförderanlagen , besonders  
fü r  B lasversa tz.

Bei D ru c k fö rd e ra n lag e n ,  die mit  Z e l len räd ern  a rbei ten ,  
o rd n e t  m an zu r  A b d ich tu n g  de r  Zellen radst i rnse i ten  g eg en  
d as  M asc h in en g e h äu se  S top fbüchsen  an, d e ren  P a c k u n g  
d u rch  e inen D ru c k r in g  g eb i ld e t  wird.  D ieser R ing  ist nach 
d e r  E r f in d u n g  so  befes tig t ,  d a ß  er de r  axia len  B e w e g u n g  des 
Z e l len rad es  fo lgen  m u ß ,  o h n e  dessen  D r e h b e w e g u n g  m it 
z u m achen .  Dieses e rre ich t  m an  d u rch  einen Laufr ing ,  der  
m it S c h ra u b en  an  dem  Z e l len rad  be fes t ig t  ist u n d  an dem  
D ru c k r in g  an lieg t.  D urch  Anziehen d e r  Schrauben  w ird  
d e r  L aufr ing  g e g en  den  D ru c k r in g  g e p reß t ,  de r  se inerseits  
die D ic h tu n g s p ac k u n g  g e g en  die S tirnfläche des Zel len 
r a d e s  d rü ck t .  D er  L aufr ing  d re h t  sich mit d em  Zel len 
rad  w ä h r e n d  d e r  D ru c k r in g  s t i lls teht.  D iese r  kann au f  
d e r ’ D ruckf läche ,  d. h. auf de r  Fläche ,  mit de r  er  auf  de r  
P a c k u n g  aufliegt,  eine r in g fö rm ig e  A u ssp a ru n g  h ab en ,  die 
d u rch  R ippen  in K a m m e rn  ge te i l t  ist.

10a  (15). 6 6 5 1 9 4 ,  vom  19 .5 .29 .  E r te i lu n g  b e k a n n t 
g e m a c h t  am 1 .9 .3 8 .  D r . - I n g .  eh .  G u s t a v  H i l g e r  in 
G l e i w i t z .  V orrichtung zum  unterbrochenen H erste llen  von 
fe s tem , s tück igem  und d ich tem  H alb- o d er  G anzkoks, be 
so n d ers  aus sch lech tbackender Kohle.
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Die V o rr ich tu n g  bes teh t  bekanntl ich  aus e inem den 
Brennstoff  w ä h re n d  de r  Schw elung  o d e r  V e rk o k u n g  a u f 
n e h m e n d e n ,  de r  Form  der  V e rk o k u n g sk a m m e r  an g ep a ß ten ,  
sich nach oben  v e r jü n g en d en  u n d  allseitig mit  Löchern  
fü r  den  freien G a sd u rc h g a n g  ve rseh en en  B lechbehälter  
mit e inem a b n eh m b a re n  Deckel  und  einer Bodenpla t te .  
D er  R ah m en  der  le tz te m  ist allseitig du rch lö ch er t  
u n d  u m g ib t  den u n te rn  Teil  des Behälters .  D iese r  w ird  
au ß erh a lb  d e r  V e rkokungskam m er  mit B renns to ff  gefü ll t .  
Nach V erd ich tung  des B rennsto ffs  fü h r t  man den Behälter  
seitl ich in die V e rkokungskam m er  ein. W ä h re n d  der  
Schw elung  ode r  Verkokung  l ieg t  au f  dem Deckel des 
Behälters ein B elas tungsgew ich t,  das so bemessen ist, daß  
die durch  das G ew ich t  h e rb e ig e fü h r te  R a um verk le ine rung  
des Behälters  dem  M a ß e  des Z u sam m en sch ru m p fen s  
der  B rennsto ffm asse  beim Schwelen oder  V e rk o k en  en t 
spricht.  Um  den  A bzug  d e r  beim Schwelen o d e r  Ver 
ko k e n  e n ts tehenden  G ase  so  zu e rle ichtern ,  d aß  im Innern  
d e r  B rennsto ffm asse  keine G a ssp an n u n g en  ents tehen 
können, die die B ildung  von H o h lräu m en  und  Lunkers te l len  
begünst igen ,  die ih rersei ts  das  gu te  Z usam m enbacken  de r  
g lühenden  Brennstoff te i lchen  empfind lich  s tö ren  o d e r  be 
h indern ,  w e rd en  nach d e r  E r f in d u n g  in de r  verdichte ten  
Brennstoffm asse  sen k rech te  ode r  w a a g re c h te  G a s a b z u g 
kanäle  hergeste l l t .  Die L öcher  in dem Deckel  bzw. in den 
Sei tenw änden  des Behälters  b r ing t  m an so  an, d aß  sie 
den G asa b zu g k a n ä le n  g egenübe r l iegen .  Bei w a ag rech ten  
Kanälen v e rw en d e t  man einen Behälter ,  dessen  Seiten 
w än d e  mit  paarw eise  e inander  g e g en ü b e r l ie g en d e n  Löchern  
versehen  sind. Diese w e rd en  vor  dem  Einfüllen des B renn 
s toffes in den Behälter  mit D ornen  o d e r  Bolzen v e r 
schlossen, die nach dem  Verdichten des B renns to f fes  h e r 
ausgezogen  w erd en .  Z u r  H e rs te l lu n g  senkrech ter  Kanäle 
w e rd en  vor dem  Einfüllen des B rennstoffes  in den Behälter  
in diesem  R ohre  o d e r  S tangen  an den Stellen e ingese tzt ,  
an denen im Deckel  des Behälters  G a sa b zu g lö c h e r  v o r 
g e seh en  sind. D er  Brennstoff  w ird  um  die R o h re  ode r  
S tangen  e ingefü l l t  u n d  f e s tg es ta m p f t  o d e r  -gep reß t .  Die 
R ohre  ode r  S tangen  z ieht m an vor  E infahren  des Behälters  
in die V e rk o k u n g sk a m m e r  aus  der  B rennstoffm asse  heraus .  
Im B e las tungsgew ich t  für  den Deckel  w e rd en  in diesem 
Falle  G asab zu g lö c h e r  a n g eb rach t ,  die den Löchern  des 
Deckels  entsprechen.  Das B elas tungsgew ich t  k ann  man 
auch als G a sa b sa u g u n g sh a u b e  ausbilden.

10a (1901). 6 6 4 8 3 2 ,  vom 13.6 .36 .  E r te i lung  b ekann t-  
gem ach t  am 25. 8 . 38. D r .  H e r m a n n  N i g g e m a n n  in 
B o t t r o p .  A bsau gerohr zum  getrennten  A bsaugen der  
Innengase aus K am m eröfen .  Zus.  z. Z usa tzpa t.  663 6 6 8 . 
Das H a u p tp a te n t  6 5 8 2 9 9  ha t  an g e fa n g en  am 2 3 .1 0 .3 5 .

Das durch  das Pa ten t  663 668 geschütz te ,  v o r  den  T ü ren  
de r  O fe n k a m m e rn  an g eo rd n e te ,  zum  A b sau g en  der  Innen 
gase  d ienende  senkrechte  A b sau g e ro h r  ist mit  d e r  u n te r 
halb  de r  O fen so h le  l iegenden  Sam m elle i tung  fü r  die In n en 
gase  durch  ein T a u c h r o h r  ve rb u n d en .  Dieses ist mit  einer 
R o h rk u p p lu n g  an das A b sa u g e ro h r  angesch lossen  u n d  steh t  
m it  H ilfe  eines F lüss igkeitsversch lusses  mit d e r  Sam m el 
le i tung  in V erb indung .  Die E r f in d u n g  bes teh t  da r in ,  d aß  
das von den  g a sfö rm ig en  und  f lüss igen  Bestandteilen  von 
oben nach un ten  d u rch s t rö m te  T a u c h ro h r  des F lü ss ig k e i ts 
verschlusses,  durch  das das  A b sau g e ro h r  m it  d e r  Sam m el
le i tung  v e rb u n d en  ist, mit e iner g lo ck en fö rm ig en  E rw e i te 
ru n g  in den  R ingraum  d e r  Tauchtasse  tauch t  und  im Innern  
d e r  Glocke mit einem R ohrs tu tzen  versehen  ist, d e r  so tief 
in den  von dem R ingraum  d e r  T auchtasse  um schlossenen 
Innenraum  h ineinreicht,  daß  das G as,  das K ondensa t  und  
d e r  von d iesen m itg e fü h r te  Schmutz n icht in die T au ch 
tasse ge lan g en  können, sondern  durch  den  von dem  R ing 
raum  d e r  Tauchtasse  um schlossenen  Innenraum  in d e r  
natür l ichen  S trö m u n g s r ich tu n g  auf  kürzes tem  W eg e  in die 
Sam m elle i tung  fl ießen.

10b (6 02). 6 6 5 1 9 5 ,  vom 2 .7 .3 5 .  E r te i lung  bekannt-  
g em ach t  am 1. 9. 38. A l b e r t  E m u l s i o n s w e r k  G m b H ,  in

W i e s b a d e n .  Einrichtung zum  Tränken von Braunkohlen

briketts .
Die E in r ich tu n g  besteh t  aus e ine r  W anne ,  d ie  mit einer 

Emulsion von b itum inösen  S toffen ge fü ll t  ist, und aus einer 
Pende lschurre ,  d u rch  die d e r  von d e r  P resse  kom mende  
B r ik e t ts t ran g  du rch  die E m uls ion  g e f ü h r t  w ird .  Die P ende l 
schurre  ist  sch räg  a n g e o rd n e t ,  t auch t  mit dem  un te rn  Ende 
in die E m uls ion  u n d  ist  an diesem  E n d e ,  über  dem ein 
o r ts fe s te r ,  bis zu  d e r  ü b e r  d e r  W an n e  l iegenden  Brikett
r inne  re ichende r  A nsch lag  vo rg eseh en  ist, d u rch  einen ein 
a rm igen  H eb e l  mit  e iner A u fh a l te v o r r ic h tu n g  für den 
B r ik e t ts t ran g  v e rb u n d en .  Diese  V o r r ic h tu n g  w ird  durch 
den  B r ik e t t s t ran g  e n tsp rec h en d  d em  H u b  d e r  P re sse  zu 
rückgedrück t ,  w o d u rc h  d e r  P e n d e ls ch u r re  mit Hilfe  des 
H ebe ls  die a u fw ä r t sg e h e n d e  S c h w in g b e w e g u n g  erteilt  wird, 
bei der  eine auf das o b e re  E n d e  de r  S ch u rre  w irkende  
F e d e r  g e sp a n n t  w ird .  Diese F e d e r  b e w e g t  die Schurre  
abw ärts ,  w en n  de r  D ru ck  de r  P re sse  auf  den  B riketts trang  
nachläßt.  Beim Z u rü c k d rü c k e n  de r  A u fha l tevorr ich tung  
durch  den  B r ik e t t s t ran g  fäll t  jew eil ig  ein Briket t  aus der 
B r iket tr inne  auf das u n te re  E n d e  d e r  Schurre ,  auf der  das 
B r iket t  d u rch  den  A nsch lag  fe s tg eh a l te n  w ird ,  so  daß  der 
auf de r  Schurre  l iegende  B r ik e t t s t ran g  bei d e r  A b w är ts 
b e w e g u n g  der  S ch u rre  auf d ieser  au fw är ts  g e sc h o b en  wird.  
Die S churre  b e fö rd e r t  den B r ik e t t s t ran g  auf  diese Weise 
zu e iner T ro c k e n v o r r ic h tu n g .  Am  o b e rn  E nde  ist die 
Schurre  mit e iner  D ä m p fu n g sv o r r i c h tu n g  v e rb u n d en ,  durch 
die die A u f w ä r t sb e w e g u n g  d e r  S ch u rre  g e d ä m p f t  wird.

20a (14). 6 6 4 8 9 5 ,  vom  2 8 .3 .3 7 .  E r te i lu n g  b ek an n t 
g em ach t  am 2 5 . 8 .3 8 .  K ö l n - E h r e n f e l d e r  M a s c h i n e n 
b a u - A n s t a l t  G m b H ,  in K ö l n - E h r e n f e l d .  Steuerung  
für zw e i  nebeneinanderliegende  P re ß lu f tz y l in d e r  mit 
gegen läu fig  sich b ew egen den  K o lben  fü r  F örderw agen-  
zieh- und -Vorschubvorrichtungen.  D e r  Schutz  e rstreck t  sich 
auch au f  das L and  Österreich.

Die S te u e ru n g  ha t  ein H a u p ts teu e rg l ie d ,  da s  mit Hilfe 
zweier  durch  K olben b e w e g te r  H i l fss teuerg l iede r  u m 
g e s teu e r t  w ird.  Die l e t z te m  ra g en  h in ten  aus dem  Steuer 
geh äu se  h e rau s  u n d  sind  g e le n k ig  mit  den  be iden  gleich 
langen  A rm en eines in se iner  M it te  s c h w in g b a r  ge lagerten ,  
au ß e rh a lb  des S te u e rg e h äu s es  l ieg en d en  zweiarmigen 
H eb e ls  v e rb u n d en ,  so  daß  sie sich g e g en lä u f ig  bewegen.

35c (1 19). 6 6 5 0 0 3 ,  vom  9 .8 .3 6 .  E r te i lu n g  b ekann t 
gem ach t  am 2 5 . 8 .3 8 .  S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  AG. 
in B e r l i n - S i e m e n s s t a d t .  Seilfü hrungsvorrich tu ng  für 
Seiltrom m eln .  E r f in d e r :  H an s  M a tu l la  in Berlin-Spandau.

An de r  Se i lt rom m el  ist eine S c h ra u b e n fe d e r  befestigt,  
die den  M antel  de r  T ro m m e l  in e in igem  A b s ta n d  u m g ib t  
und  zwischen  de ren  W in d u n g e n  das  von de r  T r o m m e l  a b 
laufende  Seil g e fü h r t  w ird .  Die g e sa m te  Breite  de r  W in 
d u n g e n  de r  F e d e r  ist um  so  viel Se i ls tä rken  g e r in g e r ,  als 
die n u tzb a re  Breite  de r  T ro m m e l ,  w ie  Seile  g le ichze i t ig  von 
dieser ab laufen ,  u n d  die S te ig u n g  d e r  S c h ra u b e n fe d e r  ist 
gleich de r  Dicke  des Seiles. Die S c h ra u b e n fe d e r  k a n n  mit  
einem E n d e  s ta r r  an de r  einen S t i rn w a n d  de r  T ro m m e l  
befes tig t  u n d  mit  dem  ä n d ern  E n d e  n a ch g ie b ig  im Sinne 
d e r  U m fa n g s r ich tu n g  mit  d e r  ä n d e rn  S t i rn w a n d  der  
T ro m m e l  v e rb u n d en  sein. D er  D rah t ,  au s  d e m  die F e d e r  
he rg es te l l t  ist, kann  ein an den  sch m alen  Seiten  a b g e r u n 
de tes  Profil  h a b en  o d e r  so  g e fo rm t  sein, d a ß  b e n ac h b a r te  
W in d u n g e n  der  F e d e r  e inande r  te i lw e ise  ü b e rd ec k en .  
A u ß e rh a lb  de r  T ro m m e l  k an n  eine zu r  T ro m m e la c h se  
paral le le  W elle  mit  e iner W an d e r ro l l e  a n g e o r d n e t  sein, die 
die W in d u n g e n  de r  F e d e r ,  zw ischen  d en en  das  Seil je 
weilig  g e fü h r t  w ird ,  a u se in an d erh a l ten .  Endlich  k a n n  die 
T ro m m e l  an den E n d en  mit  am ä u ß e rn  R a n d  nach  der 
se n k re ch ten  M it te lebene  de r  T ro m m e l  zu g e n e ig te n  Leisten 
ve rsehen  sein, an d enen  die ä u ß e r s te n  W in d u n g e n  der 
F e d e r  an liegen ,  u n d  k ö n n e n  am  U m fa n g  d e r  T ro m m e l  über  
den U m fa n g  verte ilte ,  o r ts fe s t  g e la g e r te  W a lz en  vo rg eseh en  
sein, die auf der  S c h ra u b en fe d e r  aufliegen.

B Ü C H E R
(D ie hier genannten Bücher können durch die Verlag Glück

G eolog ie  des Niederrheinisch-Westfälischen Steinkohlen
gebietes. Im A uf träge  de r  W es tfä l ischen  B e r g g e w e r k 
schaf tskasse  zu  B ochum  v e r faß t  von B e rg asse sso r  a .D .
Dr. phil. habil .  Pau l  K u k u k ,  Leiter  de r  G eo log ischen  
A bte i lung  de r  W estfä l ischen  B e rg g ew erk sc h a f tsk as se ,

S C H A U
i f  G .m .b .H . ,  A b t. Sortim en t, Essen, bezogen w erden.)

a .o .  P ro fe sso r  für  a n g e w a n d te  G e o lo g ie  an d e r  U n i 
ve rs i tä t  M ü n s te r .  706 S. m it  743 Abb.,  1 T ite lb i ld  
im T e x tb a n d  u n d  14 zum  T eil  fa rb ig e n  T afe ln  im 
T a fe lb an d .  Berlin 1938, Ju l iu s  S p r in g e r .  P re is  geb.
66 M.
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Mit d iesem  W e r k  ha t  Pau l  K u k u k  eine L eis tung  voll 
bracht,  de r  im w issenschaf t l ichen  Schrif t tum  nichts ä h n 
liches an die Seite  zu s te llen  ist. Es h an d e l t  sich um  eine 
umfassende p rak ti sch e  G e o lo g ie  des  In d u s tr ieb ez irk s  und  
seiner U m g e b u n g ,  die mit g r ö ß t e r  w issenschaft l icher  
Gründlichkeit  u n d  Z u v er lä s s ig k e i t  eine anschau liche  und 
gefällige F o rm  v e rb inde t .

Nach e iner E in fü h ru n g ,  in d e r  ein Ü berb lick  ü b e r  den 
geologischen A ufbau ,  die e rdg esch ich t l ich e  E n tw ick lu n g  
und die G esch ich te  d e r  g eo lo g isc h e n  E r fo rsch u n g  g e g e b e n  
wird, w e rd en  die Sch ich tfo lgen  des D ev o n s  des U n te r 
karbons u n d  des f lö z lee ren  O b e r k a r b o n s  b eh an d e l t .  Es 
folgt ein Abschnit t  ü b e r  die V e rb re i tu n g  u n d  G l ied e ru n g  des 
f lözführenden S te in k o h le n g eb i rg e s .  E in g e h e n d  b e h an d e l t  
werden die t ie r ischen Fossi l ien  (von H. S c h m i d t ,
H. W e h r l i  u n d  G. K e l l e r )  sow ie  die pflanzlichen 
Verste inerungen des K a rb o n s  (von W . G o t h a n  und  
M. H i r m e r ) .  Die B e sc h re ib u n g  de r  e inze lnen  Sch ich t 
glieder des S te in k o h le n g eb i rg e s  en tsp r ich t  den B ed ü rf 
nissen der  b e rg m ä n n isc h en  P rax is .  Ein b e so n d e rs  a u s f ü h r 
liches Kapitel ist de r  S t ra t ig ra p h ie ,  P e t r o g r a p h ie  u n d  den 
zahlreichen S tö ru n g en  d e r  K oh len f löze  g e w id m e t .  Aus der  
Feder H. W i n t e r s  s t a m m t  eine D a rs te l lu n g  de r  C hem ie ,  
von F. L. K ü h l w e i n  u n d  E. l i o f f m a n n  eine so lche  der  
mikroskopischen P e t r o g r a p h ie  d e r  R u h rk o h le .  Es fo lgen 
Abschnitte ü b e r  die E n ts te h u n g  d e r  K o h len fo rm a t io n ,  ihren 
Gebirgsbau und  den  M e ch an ism u s  d e r  tek to n isc h en  Be
wegungsvorgänge  (de r  le tz te  ein B e it rag  von K. O b e r s t e -  
B r in k ) .  Nach e iner D a rs te l lu n g  des S te in k o h le n g eb i rg e s  
bei Osnabrück  wird  das D e c k g e b i rg e  — Z echs te in -T r ias  
und obere Kreide ( P a l ä o g e o g ra p h ie  von  D. W o l a n s k v ) ,  
Tertiär und Q u a r tä r  (von H. B r e d d i n )  — b e h an d e l t  sowie  
ein Überblick über den l inksrhe in ischen  S te in k o h len b ez i rk  
gegeben. B esonders  b e m e r k e n s w e r t  ist die ausführl iche  
Schilderung der n u tz b a re n  M in e ra l lag e rs tä t ten ,  die weit  
über den Rahmen des  In d u s t r ieg e b ie te s  h inaus re ich t  und  
einen großen Teil W e s td e u t sc h la n d s  u m faß t .  Auch die 
technisch ve rw er tba ren  G e s te in e  u n d  E rden ,  die Sol- und 
Schwefelquellen sow ie  die G r u n d w a s s e r v o r k o m m e n  w e rd en  
berücksichtigt. E in g eh en d  s ind  die W asse rv e rh ä l tn is se  
des Steinkohlen- und  D e c k g e b i rg e s  im H inb l ick  auf die 
praktischen E rfordern isse  des  B e rg b au s  gesch ilde r t .  
Fr. S c h r ö d e r  hat fe rn e r  e inen  A bschnit t  ü b e r  die M in e ra l 
vorkommen auf den Q u e rv e rw e r fu n g s k lü f te n  be ig es teu er t .  
Den Abschluß bilden A u s fü h ru n g en  ü b e r  den  K o h len v o rra t  
und die auf ihm b e ruhende  z u k ü n f t ig e  w ir tschaf t l iche  E n t 
wicklung des K ohlenbergbaus  an d e r  R uhr,  die von b e 
sonderer allgemeiner B e d e u tu n g  sind. Ein ausführ l iches  
Schrifttumsverzeichnis ist an g e fü g t .

Der Tafelband en thä lt  als w ich tigs te  B eigabe  die strati-  
graphiseh-tektonische Ü b e rs ic h tsk ar te  des N ied errh e in isch -  
Westfälischen K ohlenbez irks  im M a ß s ta b e  1: 150000. Sie ist 
der bildliche A usdruck  d e r  h eu t ig e n  Kenntn is  vom  g e o 
logischen Aufbau des S te in k o h le n g e b i rg e s  und  das 
Ergebnis jahrelanger m ü h ev o l le r  K le inarbeit ,  da  alles v o r 
handene Rißmaterial de r  Z echen  v e ra rb e i t e t  w e rd e n  m uß te .  
Anschauliche geo log ische  u n d  t e k to n isc h e  Ü b e rs ich tsk a r ten  
des weitern Industr iegeb ie tes  so w ie  Pro f i lschn it te  durch  
das S te inkohlengebirge  e r lä u te rn  die A u s fü h ru n g en  des 
Textbandes. Eine Reihe von S o n d e rk a r te n  und  P ro f i l 
darstellungen betrifft  das K re id e d e ck g e b i rg e .  B esonders  
wertvoll sind die Karten ,  die ü b e r  die V e rb re i tu n g  der  n u t z 
baren Mineralien, S te ine  u n d  E rd en  im w e i te rn  In d u s t r ie 
gebiet unterrichten. Diese  u m fas sen  n e b en  dem  nörd lichen  
Teil der Rheinprovinz fa s t  g a n z  W es tfa len .

Mehr als Dreiviertel  des T e x te s  s t a m m t  aus de r  F e d e r  
von Paul K ukuk  selbst.  K u k u k  ha t  n icht n u r  se ine  e igenen 
Beobachtungen und  E r fa h ru n g e n ,  die  er in se iner  m eh r  als 
30jährigen T ä t ig k e i t  als L eiter  d e r  g e o lo g isc h e n  A bte i lung  
der B erggew erk sch a f tsk asse  in B ochum  m ach en  k o n n te ,  in 
diesem Buche n ied e rg e leg t ,  so n d e rn  auch das u m fan g re ich e  
Schrifttum vo l ls tän d ig  v e ra rb e i te t .  Dies ist  mit  g r ö ß t e r  
Sorgfalt und  a n e rk e n n e n s w e r te r  Sachlichkeit  ge schehen .  
Somit ist sein W e r k  ein v o l ls tä n d ig es  H a n d b u c h  der  
Geologie des In d u s t r ieg eb ie tes ,  da s  ü b e r  alle D inge  
zuverlässig A u sk u n f t  g ib t ,  die b ishe r  G e g e n s ta n d  der  
geologischen E r fo rsch u n g  g e w e se n  sind. D aß  einige  T e i l 
gebiete, wie die b a u g ru n d te ch n isch e n  E ig en sch a ften  der 
Gesteins- und  B o d en ar ten  sow ie  die B o d en v erh ä l tn isse  im 
Hinblick auf die landw ir tscha ft l iche  N u tz u n g ,  nicht 
behandelt  w o rd e n  sind, l iegt w o h l  d a ran ,  d a ß  e inerse i ts  die 
Forschung auf d iesen  G e b ie te n  e rs t  am  A n fa n g  s te h t  u nd  
anderseits das W e r k  vor  a llem  auf die p rak ti sch en  Belange  
des B ergm anns e ingeste ll t  ist.

Die Fülle  des in dem  W e r k  v e ra rb e i te ten  Stoffes  ist 
ungew öhn l ich ;  d ennoch  ist es alles a n d e re  als ein lan g 
weiliger W älzer ,  denn  de r  V erfasse r  ha t  es ve rs tanden ,  
d urch  seine k la re  A usdrucksw eise ,  die gesch ick te  G l ied e 
ru n g  u n d  A n o rd n u n g  des T ex te s  sow ie  die ausgeze ichne te  
Beb ilde rung  ein W e r k  zu schaffen, das in allen se inen 
T eilen  lebend ig  u n d  fesse lnd  ist. W ei tschw eif ige  D a r 
leg u n g en  sind verm ieden .  D e r  T e x t  en thä l t  n u r  im m er  das 
W esentl iche  u n d  dieses in g e d r ä n g te r  Kürze.  W o h ltu e n d  
w irk en  der  verständliche  Stil u n d  die w e i tg e h e n d e  V e r 
m eid u n g  en tbehrl icher  F re m d w ö r te r .

D er ausgeze ichnete  G e sa m te in d ru ck  des  W e rk e s  
b e ru h t  nicht zum  m indesten  auf den  vorzüg lichen  Bildern. 
In d ieser B eziehung g e h t  das Buch ü b e r  alles,  w a s  b isher  
im wissenschaft l ichen Fachsch r if t tum  g e b o te n  w o rd e n  ist, 
w e i t  hinaus. Sow ohl die Lichtbilder als auch die S tr ich 
ze ichnungen  sind vorzüglich  au sg e w äh l t  u n d  d em  T e x t  
au sgeze ichne t  a n g ep a ß t .  B em e rk e n sw e r t  ist die u ngem e in  
so rg fä l t ige  D u rc h arb e i tu n g  der  vielen K ar tensk izzen  und 
Profi lschnit te  u n d  der  sons t igen  S tr ichze ichnungen ,  die 
üb r ig en s  fast  o hne  A usnahm en  für  das Buch neu  angefe r t ig t  
w o rd e n  sind. Mit g r o ß e m  G esch ick  h aben  de r  Verfasse r  
u n d  seine M ita rb e i te r  B u r k h a r d t  u n d  Dr.  W o l a n s k y  
es ve rs tanden ,  in jed e r  Z eichnung  u n d  in jedem  Lichtbild 
das W esen t l iche  he rauszuste l len  u n d  dies k la r  zur  A nschau 
u n g  zu bringen. D aß  de r  D ru ck  de r  Bilder eine se l tene  
V o l len d u n g  aufweis t,  sei neb en b e i  e rw ähnt.

F ü r  den  Fachgeleh rten ,  de r  sich mit  K ohlengeolog ie ,  
de r  G eo lo g ie  des R u h rb ez irk s  u n d  seiner U m g e b u n g ,  also 
de r  nörd lichen  Rheinprov inz  u n d  W estfa lens ,  beschäft ig t ,  
ist  das Buch sch lech terd ings  unen tbehrl ich .  A ber  auch d e n 
jen igen  Forsche rn ,  die sich mit  de r  K arb o n fo rm a t io n ,  der  
Kreide,  d em  T e r t iä r  u n d  dem  Q u a r tä r  a n d e re r  G eb ie te  
be fassen  o d e r  tek ton ischen  P ro b le m e n  n achgehen ,  b ietet  
es eine Fülle  von A n reg u n g en .  D a  der  R u h rb e z i rk  zu den 
g eo log isch  b es tau fgesch lossenen  G eb ie ten  de r  E rd e  g ehör t ,  
b e ru h en  auch die hier g e w o n n e n e n  g eo log ischen  E rk e n n t 
n isse auf b e so n d e rs  g es icher te r  u n d  bre i te r  G ru n d lag e .

In se iner  G e sa m th e i t  ist das Buch das M u s te r  eines
neuze itl ichen wissenschaft l ichen W erk e s .  Befund  und
D eu tu n g ,  K o n k re tes  und  A b s tra k te s  sind richtig  zue inander  
a b g ew o g en .  Die g e d rä n g te  Knappheit  u n d  die so rg fä l t ige  
D u rc h a rb e i tu n g  des T ex te s  ve rd ienen  N ach ah m u n g .  Das 
G le iche  l äß t  sich von de r  B eb ilde rung  sagen .  D aß  der  
E rfo lg  de r  meisten  geo log ischen  A rbeiten  u n d  B ücher heu te  
m eh r  auf d e r  Anzahl u n d  G ü te  d e r  A bb i ld u n g en  als auf
d em  U m fa n g  u n d  d e r  Q u a l i tä t  des T e x te s  be ruh t ,  liegt
im Z u g e  de r  Zeit.  Ü berd ies  ist das Bild bei de r  E rö r te ru n g  
s t ra t ig rap h isch e r  u n d  t ek to n isc h er  F ra g e n  ü b e rh a u p t  nicht 
m eh r  zu  e n tb eh ren ,  da  eine räum liche  V ors te l lung  durch  
b lo ß en  T e x t  nu r  sch w er  ve rm it te l t  w e rd en  kann.

K u k u k s  W e r k  ist indessen nicht allein für die F ach 
w issenschaft ,  so n d e rn  vor  allem auch für den  B ergm ann 
u n d  M ark sch e id e r ,  d en  Ingen ieu r  und  W irtschaft le r  des 
Reviers  bes t im m t,  bei d enen  schon lange  ein lebhaftes  
B edürfnis  nach  e iner zu sam m e n fassen d e n  geo log ischen  
D ars te l lu n g  fü r  den  täg l ichen  G e b rau c h  b es tan d en  hat.  
D em  B erg m an n  u n d  M a rk sc h e id e r  b e d eu te t  das Buch ein 
u n en tb eh r l ich es  N a c h sc h la g e w e rk  zu r  B eurte i lung  der 
vielen g r o ß e n  u n d  k le inen  F r a g e n  geo log ische r  Art,  die sich 
tägl ich  im Betrieb  e rg eb en ,  sow ie  eine zuverläss ige  G r u n d 
lage  fü r  die b e rgbau l iche  P lanung .  Dem  W ir tschaft le r  
v e rm a g  es, nam entlich  in e iner Zeit,  die g a n z  im Zeichen 
des  V ie r jah resp lanes  s teht,  m ann ig fa l t ige  A n re g u n g en  zu 
g e b en .  Auch die öffentliche V e rw a l tu n g  w ird  es im  H in 
blick  auf die vielfält igen A u fgaben ,  die ihr heu te  im 
b e so n d e rn  auf d em  G eb ie te  de r  L an d e sp la n u n g  geste l l t  
s ind, nicht e n tb e h ren  kö n n en .  N ich t  n u r  die ve rs tänd liche  
S chre ibw eise  u n d  die g u te  B ebilde rung ,  so n d e rn  auch das 
l iebevolle  E in g eh en  auf B edürfn isse  u n d  B elange  des 
P ra k t ik e r s ,  das sich w ie  ein ro te r  F a d e n  durch  das g a n ze  
Buch zieht,  s ichern  d iesem  auch  a u ß e rh a lb  des engen  
Kreises de r  W issenschaf t  eine B ed eu tu n g  für  die G e m e in 
schaft,  w ie  sie kein  g eo log isches  F a c h b u ch  ähn licher  Art 
au fw eisen  kann.  Solche B ücher b rau ch en  wir, w en n  die 
A rbe i t  des  G e leh r ten  wirklich  in vollem  U m fa n g e  dem  
V o lk sg a n z en  z u g u te  k o m m e n  soll. K u k u k s  W e r k  z eug t  
n ich t  alle in  von dem  h ohen  S tande  deu tsche r  w is sen sch a f t 
licher F o rsch u n g ,  so n d e rn  auch  von de r  G ü te  des d eu tschen  
w issenschaft l ichen F ach b u ch e s .  Als so lches  ist es n icht 
n u r  fü r  die deu tsche  W issenschaft ,  s o n d e rn  a llgem ein  
vorbildlich.

B r e d d i n .
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(Eine Erklärung der Abkürzungen ist in Nr. 1 auf

Bergwesen.
V e r g l e i c h  d e r  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e  F e n n e r s  

ü b e r  d a s  W e s e n  d e s  O e b i r g s d r u c k s  m i t  d e n  B e 
o b a c h t u n g e n  im  d e u t s c h e n  B e r g b a u .  Von Spackeier.  
G lückauf  74 (1938) S. 829/36*. N achw eis  der  w e i tgehenden  
Ü bere ins t im m ung  der  R echnungen  u n d  theore t ischen  U n te r 
such u n g en  mit den p rak tischen  B eobach tungen  und  
E rfah rungen .

T h e  c o a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  U n i o n .  Von Hall.  
(Schluß.)  South  African M ining  and  E ng inee r ing  Journa l  49 
(1938)  II, S. 11/13. E r ö r te r u n g  de r  wir tschaft l ichen  Aus
sichten f ü r  den  Ste inkohlenbergbau .

M i n e  t u n n e l s  in  t h e  S o u t h e r n  a n t h r a c i t e  f l e  1 d . 
Von Lubelsky .  Min. C ongr .  J. 24 (1938) S. 25/29*. E inheit 
liche R eg lu n g  u n d  D u rc h fü h ru n g  d e r  S treck en au ffah ru n g  
in e iner amerikanischen A nthrazitkoh lengrube.

P r o c e e d i n g s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  m i n i n g  e l e c -  
t r i c a l  e n g i n e e r s .  Min. E lectr .  E n g r .  19 (1938)  S. 87/110*. 
Berichte ü b e r  N e u e ru n g e n  und  V erb esse ru n g en  in der 
e lektrischen A u srü s tu n g  der  G ru b e n b e t r ieb e ,  im besonde rn  
M o to re n  und  Schalter,  Fe rnsp recher ,  B e leuch tungse inr ich 
tu n g en  aller Art,  T ra n s fo rm a to re n  usw.

S p e e d  c o n t r o l  o f  c o l l i e r y  w i n d i n g  e q u i p m e n t s .  
Von Bentley. Min. Electr. Engr.  19 (1938) S. 83/86*. Bauart  
und  W irk u n g sw e ise  versch iedener  G eschw ind igkei ts reg le r  
fü r  F ö rde rm asch inen .

D e r  T r a n s f o r m a t o r  in  e l e k t r i s c h e n  A n l a g e n  
u n t e r t a g e  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  
z u r  Z e i t  g e l t e n d e n  V o r s c h r i f t e n  u n d  B e s t i m 
m u n g e n .  Von N a t tk em p er .  B e rg b au  51 (1938) S. 323/26. 
A ufbau  de r  T ran s fo rm a to re n .  Aufste llung, Betrieb u nd  
W e r tu n g  der  T ran s fo rm a to re n  un ter tage .  A n w en d u n g  der  
neuen B est im m ungen  auf bereits  b e s teh en d e  Anlagen.

T r u c k  h a u l a g e  a n d  b i t u m i n o u s  c o a l - s t r i p  
m i n i n g .  Von Toenges.  Min. C o n g r .  J. 24 (1938)  S. 34/36*. 
Erfo lgre icher  40-t-Lastwagen in einem am erikan ischen  
W eichkoh len -T agebau .

B u c h e n h o l z  im  B e r g b a u .  Von M ang. B e rg b au  51 
(1938) S. 327. E rö r te ru n g  der  verschiedenen V e rw e n d u n g s 
m öglichkeiten  fü r  Rot- u nd  W eißbuche .

A n w e n d u n g  e i n e s  D r u c k w e c h s e l f e l d e s  in  d e r  
N a ß a u f b e r e i t u n g .  Von Krainer.  Met. u. E rz  35 (1938)  
S. 471/74*. P rob lem s te l lung .  Physika lische  G ru n d lag en .  
B eschreibung  des Erzes u n d  der  Versuche. E rgebnisse .

A n e w  s i n k - a n d - f  l o a t  p r o c e s s .  C o l l ie ry  G u a rd .  157 
(1938) S. 537/39*. B eschre ibung  des von  F o u lk e  v o r 
g esch lagenen  A ufbe re i tungsve rfah rens  mit  Hilfe von 
Schwereflüss igkeit .

D i e  G e f a h r e n  d e s  S t e i n f a l l e s  in  d e n  G r u b e n  
u n d  i h r e  A b w e h r .  Von Kudielka .  Schlägel u. Eisen 
(Brüx) 36 (1938) S. 197/201. Allgem eine  B etrach tungen  auf 
G ru n d  der  E rfah ru n g en  in den versch iedenen  S te in k o h le n 
bezirken.

P r e v e n t i o n  o f  a c c i d e n t s  o n  t h e  m i n e s .  II. (Schluß 
s ta tt  F o r ts . )  South African M in ing  and  E n g in e e r in g  J o u r 
nal 49 (1938) II, S., 19/21*. E n tw ick lu n g  d e r  V erle tzungen  
von G liedm aßen ,  im besonde rn  von Knie, Schienbein  und  
H and .  E insch ränkung  d e r  Unfa l lzah l  durch  A n w en d u n g  
von Schutzmitteln.

D i e  L ä r m b e k ä m p f u n g  in  K o h l e n g r u b e n .  Von 
Pohl.  Schlägel u. Eisen (Brüx) 36 (1938) S. 203/05. Bericht 
ü b e r  die von den  E n g ländern  H en sh a w  u n d  Jo h n so n  d u rc h 
ge füh r ten  M essungen  der  ve rsch iedenen  L ärm que llen  
u n ter tage .

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
D e r  h e u t i g e  S t a n d  d e r  G a s m a s c h i n e  i n  d e r  

d e u t s c h e n  E n e r g i e w i r t s c h a f t .  Von G erck e .  W ä r m e  61 
(1938) S. 703/08. Überblick  über  die neu ere  technische  E n t 
w ick lung ,  die B rennsto ffbeschaffung  u n d  die A b w ä rm e 
v e rw er tu n g .

S p ü l g e b l ä s e  f ü r  Z w e i t a k t m o t o r e n .  V on T änz ler .  
Z. VD1 82 (1938) S. 1153/60*. P rü fu n g  d e r  ve rsch iedenen  
G eb läsea r ten  auf ihre V e rw e n d b a rk e i t  als Spü lgeb lä se  von 
Z w e ita k tm o to ren .  Schrifttum.

V e r s u c h e  z u r  A u f k l ä r u n g  d e s  K l o p f  V o r g a n g e s .  
Von Köchling. Z .V D I  82 (1938)  S. 1126/34*. S tand  de r

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 M> 
für das Vierteljahr zu beziehen.

F orschung .  V e r su c h sp lan u n g  u n d  E inrich tung .  U nter 
su ch u n g  de r  ve rsch ied en en  E in f lußm öglichkei ten ,  wie Luft
ü be rschußzah l ,  c h em isch er  A u fb au  des Kraftstoffs , An
fan g sd ru ck ,  A n fa n g s te m p e ra tu r ,  S a u e rs to f fg eh a l t  de r  Luft 
und  B renn g esch w in d ig k e i t .

D i e  L e i s t u n g s b e m e s s u n g  b e i m  F a h r z e u g 
m o t o r .  V on Kühner .  Z. VDI 82 (1938) S. 1143/52*. 
A npassu n g  des T r ie b w e r k s  an den  Geländebetrieb .  
E ignung  v e rsch ied en e r  M o to r b a u a r t e n  fü r  die Geländefahrt .

Hüttenwesen.
U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  t h e r m i s c h e  R e d u k 

t i o n  v o n  R ö s t b l e n d e  u n d  d i e  K o n d e n s a t i o n  von  
Z i n k .  Von Grillo .  M et.  u. Erz  35 (1938) S . 475/80. W irkung 
ve rsch iedener  K o h len so r ten  auf die R ed u k tio n  von Zink
oxyd. U n te rsch ied l ichkei t  des A u sb r in g en s  zinkhaltiger 
Rohstoffe .  V ersuche  mit Z in k e rz b r ik e t te n .  Beeinflussung 
der  K o n d en sa t io n se rg eb n is se .

D e r  S t ü r z e l b e r g e r  R o h e i s e n g e w i n n u n g s 
p r o z e ß .  V on Karsten .  Sch läge l  u. Eisen (Brüx) 36 (1938) 
S . 201/03*. B esch re ib u n g  d e r  e rs ten  zu r  Zeit  in Betrieb 
befindlichen A nlage  d ieser  Art.  K en nzeichnung  des Ver
fah ren s  u n d  d e r  erz ie l ten  E rg eb n isse .

E i n f l u ß  v e r s c h i e d e n e r  S c h l a c k e n b i l d n e r  au f  
d e n  F l ü s s i g k e i t s g r a d  d e r  H o c h o f e n s c h l a c k e .  Von 
H a r tm a n n .  Stahl u. E isen 58 (1938) S. 1029 34*. Verfahren 
zur B es t im m u n g  des F lü s s ig k e i t sg ra d e s  von Schlacken. 
E rgebn isse  von M e ss u n g en  de r  W ir k u n g  von Schlacken
b ildnern  auf den  F lü s s ig k e i t sg ra d  d e r  üblichen Hochofen
schlacken. E influß  b e s o n d e re r  Z usä tze .

E n t w i c k l u n g s l i n i e n  d e r  a m e r i k a n i s c h e n  
E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e .  V on Reichert. Stahl
u. Eisen 58 (1938) S. 1038/42. S ta h le rz e u g u n g  und  Rohstoff
v e rb rauch .  A rb e i ts au fw an d .  Z u k ü n f t ig e r  Stahlbedarf. 
P re isen tw ick lung .  V e rh ü tu n g  des Rostver lus tes .  Schrott
v e rso rg u n g .  F o r tsch r i t te  auf m e ta l lu rg ischem  Gebiet. In 
E n tw ick lu n g  beg r if fene  V erfah ren .  N achw uchsfragen .  Neue 
A bsatzm öglichke i ten .  F o rsch u n g .

Chemische Technologie.
L e  c o n g r è s  d e s  s c h i s t e s  e t  d e s  c h a r b o n s  b i tu 

m i n e u x ,  G l a s g o w .  1938. V on  B erthe lo t.  Génie Civ. 58 
(1938) S .257/62*. Bericht ü b e r  eine in G la sg o w  veranstaltete 
T a g u n g ,  die sich mit dem  V o r k o m m e n  u n d  der Nutzbar
m ac h u n g  b i tu m in ö se r  Schiefer  u n d  Kohlen befaßt hat. 
K ennze ich n u n g  de r  scho t t ischen  u n d  estländischen sowie 
A u f fü h ru n g  d e r  ä n d e rn  noch w e n ig  erschlossenen Lager
stä tten .  B esch re ib u n g  d e r  b ish e r ig en  Gewinnungs- und 
V e ra rb e i tu n g s s tä t ten .

Chemie und Physik.
D e r  M a g n e t i s m u s ,  e i n  m o d e r n e s  H i l f s m i t t e l  

d e s  o r g a n i s c h e n  C h e m i k e r s .  V on Müller.  Angew. 
C h em .  51 (1938) S. 657/63. Ü be rb l ick  ü b e r  die auf dem 
G e b ie t  de r  o rg an isch en  C h em ie  m it  H ilfe  de r  magnetischen 
V erfah ren  g e w o n n e n e n  E rk en n tn is se .  Diamagnetische und 
p a ram ag n e t is ch e  V e rb in d u n g en .

A n w e n d u n g  k o l o r i m e t r i s c h e r  M e t h o d e n  bei 
d e r  A n a l y s e  v o n  R o h s t o f f e n  u n d  Z w i s c h e n 
p r o d u k t e n  f ü r  d i e  A l - G e w i n n u n g .  Von Ginsberg. 
A ngew . C hem . 51 (1938) S . 663 67*. K ennzeichnung  der 
v e rsch iedenen  A rbe i tsw e isen  u n d  ihre  B ew ährung .

P E R S Ö N L I C H E S
D er  B e rg asse sso r  H u g o  vom  B erg rev ie r  Aachen ist 

zum  B erg ra t  d a se lb s t  e rn a n n t  w o rd e n .

D er  B e rg ra t  Dr. Z e p p e n f e l d  v o m  O berbergam t 
D o r tm u n d  ist an das O b e r b e r g a m t  H a l le  v e rse tz t  worden.

D er  B e rg ra t  N e u h a u s  vom  B e rg rev ie r  B ochum  1 ist 
der  B ayerischen  B e rg in sp ek t io n  Z w e ib r ü c k e n  (Pfalz) zur 
k o m m issa r i sch en  B esch äf t ig u n g  ü b e rw ie s e n  w o rd e n .

Dem  B erg ra t  Dr.-Ing .  D i i n b i e r  v o m  O berbergam t 
Bonn ist die n ach g e su c h te  E n t la s su n g  e r te i l t  w o rd en .

Die B e rg re fe ren d a re  H o r s t  S c h o l t z e  u n d  Eduard- 
O t to  N i t h a c k  (Bez. B reslau) ,  L o th a r  N i c o l a s  u n d  Max 
L i n z  (Bez. D o r tm u n d )  sind  zu B e rg a s se s so re n  ernannt 
w o rd en .


