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K  o h l e  i s t  w e r t v o l l e s  V o l k  s v e r m ö g e n .

D a r u m  g e h e  s p a r s a m  m i t  i h r  u m !

Jede eingesparte Menge hilft der Rüstung und trägt damit zum Siege bei.

Beratung über sparsamen Kohlenverbrauch erteilen gern unsere Wärme- 

technische Abteilung und die unserer Handelsgesellschaften.



Mit dem schaffen  wir  es gut!

| D e r UtMtOff - E l e k f  r o - A n t r l e b  T y p  » M W «  
ist der bewährte Antrieb für Streb- und Streckenrutschen und überrascht 
immer wieder durch seine markanten Vorteile:

Hohe Förderleistung —  Bestes, rutschenschonendes Fördergesetz — 
Niedrige Bauhöhe —  Angriff unter der Rutsche ohne Angriffsgestänge 
Schnelles Festsetzen mittels Aufhängebock und leichter Transport.

12687
G E B R . B O C H U M

Aułom. Wagenumlaufe
über u. unter Tage

Förderkorbbeschickeinrichtungen 
Füllorteinrichtungen 

Ladestellen 
Bandanlagen 

Druckluftwerkzeuge

H E M S C H E I D T
M A S C H I N E N F A B R I K  • W U P P E R T A L
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GLEITBAU KLOTZ & CO.
EISEN BETO N BAU, HOCH- UND TIEFBAU, SEIT 1897

Frankfurt/M., Fernruf 5 7 2 0 4  Berlin, Fernruf 412014

Bremen, Bam berg, Breslau, Erfurt, Kattowitz, K iew , Königsberg/Pr., Krakau

S c h w e s t e r f i r m a  f ü r  A u s l a n d  u n d  Ü b e r s e e :  Gleitschalung System Macdonald  
Bau-Aktiengesellschaft, A i g l e  (Schweiz) und Bern,  W eißenbühlweg 7

Planung und Bauausführung:

Gleitbauklotz-Stahlbeton-Fördertürme 
Gleitbauklotz-Stahlbeton - Kühltürme 
Gleitbauklotz-Stahlbeton-Schornsteine 
G le itb auk lo tz-S ilo s  und Bunker

O leitbauklotz-Stahlbeton-K ühltürm e

I N D U S T R I E B A U T E N  A L L E R  A R T
B R O C K E N  S T Ü T Z M A U E R N  • B A H N -  U N D  S T R A S S E N B A U T E N
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M A S C H I N E N F A B R I K  
G.  Hausherr,  Jochums & Co., K.-G. ESSEN

F ü r den Untertagebetrieb

■if-bsferlig mir A ntrieb en  und U m kehren  

Dos Band besitzt nur w enig e

E in ze lte ile ; d a h e r sch ne lles V e r

kürzen  und V erlän g ern . Voll-

D ie Abdichtung d e r  Tfag-  

Laufro llen  durch O ello sb ü ; 

DRP.DRGM. verhindert ¡egl

Schm utz

verbürgt

L e is tu n g ss te ig eru n g  

RUHRGAS AKTIENGESELLSCHAFT • ESSEN
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Abteufen von Schächten
nach allen Verfahren

Schachtumbau - Schachtabdichtung

ą

C. D e i lm a n n  ‘" t í "

MAUS
u c c »
I I  m ImM 1 ®  m m

H A U S H

5 . Für d ie  W e tte rfü h ru n g : Luttenventilatoren 
für Preßluft- und elektrischen Antrieb .

6 . Für d en  A b tra n sp o rt U n fa llv e r le tz te r  un
t e r ta g e : Einheitsschleifkörbe nach den Vor
schriften d . Knappschafts-Berufsgenossenschaft.

A nfragen an 
V erlag  G lückauf Gm bH ., E s se n .

1. Für d ie  Sch ach tfö rd eru ng  und d as Fü llo rt :
Förderkorb-Anschlußbühnen (Schwingbühnen) 
Aufschieber (m itG elenk-Schlitten zum O berfah
ren derSchw ingbühne . Schachtsp®rren,Wagen- 
b rem sen . Se lbsttät.W agenabteilvorrichtungen. 
S icherheitsventile ,d ie die Beschickung d . Förder- 
korbes nur bei tatsächlich Vorgesetztem Korb ge
stattet . Schiebebühnen . Schachttorbetätigun
gen . Sdw ebebänder.U m laufend .Kettenbahnen 
Abdrücker fü r Spitzkehren und Stapelschächte.

2 . Fü r d ie  K o h le n la d e s te lle n : K le inkettenbah
nen zum Vorziehen der Züge . Kohlenladekästen 
in leichter u. schwererAusführung . Becherwerke.

3 . Für d ie  G e w in n u n g : Abbauhäm m er nebst 
Spitzeisen . Kohlendrehbohrm aschinen.

4 . Für d ie  A us- und V o rr ich tu n g : Bohrhämmer 
nebst Bohrer.
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herwer*

iireiseiwłpper

'Krfeiseibrecf'.er
:herwerk

Gebhardt & Koenig - Deutsche Schachtbau
Aktiengesellschaft

Schachtabteufen, Gesteinsarbeiten
Abdichten von Schächten und Bohrlöchern nach pat. 

Joosten'schen ehem. Verfahren

Tiefbohrungen

B i s h e r i g e  L e i s t u n g e n :

153 Schächte fertiggesteilt mit über 
4 3 0 0 0  m Gesam tteufe

über 1 M illion ifdm. Bohrungen
(einschl. Gefrierschacht-Bohrungen) 

u f s c h l u ß b o h r u n g e n  bis 1550 m

BERG EBRECH A N LA G EN  FuR  UBER- UND UNTERTAGE

Bergebrechanlage für Unterlage

FÜR DEN BERGBAU

Kreiselbrecher 
Backenbrecher 
Einschwingen
brecher
Glattwalzwerke  
Walzenbrecher 
Spezial-Kohlen- und 
Koksbrecher 
Rohrmühlen 
Feinrohrmühlen 
Ringwalzenmühlen 
Vibrationssiebe 
Trockentrommeln  
Bergebrechanlagen
Kohlen-,
Koks-Brech- 
und Mahlanlagen 
Sieb- und Transport
einrichtungen 
Trocknungsanlagen

L U||ggrr 0
1 wmsHHHMMt «* n

Vorteile bei 
Bergebrechanlagen 
m it E S C H  -K re ise l- . 
brecher in Sonder-J 
ausführung:

V o lle  B etrieb ssich erh e it  
H ohe Le istu ng sfäh ig ke it  

U n e rre ich t  geringer  
V e rsch le iß  
G rö ß te
W irtsch a ft lich k e it  
N ied rig e  B a u a rt

E S C H - W E R K E  K O M . - G E S - D U I S B U R G
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DI E  W E L T M A R K E  A U F  DE M G E B I E T  DES  H O L Z S C H U T Z E S

zu r Im p rä g n ie ru n g  des H o lze s  im 
E isen b ah nb au , Te legraphen le itungs- 
bau, Bergbau , W asser-, Brücken- und 
Sch iffsb au , Hoch- und Industrieb au , 
Landwirtschaft, Wein- und G artenbau

150
Millionen

Ltr.

98
Millionen

Ltr

110
Millionen

Ltr.

120
Millionen

Ltr.

65
Millionen

Ltr.

Der W eltverbrauch
an flüssigen W olman-Salzen betrug: ü f

I

(

II

A L L G E M E IN E  H O L Z IM P R A G N IE R U N G  G .M .B .H .
D I E  W E L T B E K A N N T E  S P E Z I A L F I R M A  A U F  D E M  G E B I E T  D E S ~ H  O  LZ S C  H U T Z  E S 

BERLIN-GRUNEWALD, SCHINKELSTR.4 • TEL. 963901 • TELEGRAMMANSCHR.IMPRÄGNIERUNG BERLIN
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Bfekh. iäck  e

iSTüT?E LRUTSCH E N
£ t u  g ^ ß - l e n  ^ C e iä iC in g e n

arbeiten vö llig  zuverlässig und haben prak
tisch keine Störungen und keinen Ersatz
teilbedarf.

D ie ®  Schüttelrutschen sind geeignet zur 
Förderung auch scharfkantigen körnigen 
oder heifjen Massengutes auf Längen bis 
zu 150 m Entfernung je  Antrieb .

D ie lange Erfahrung im Schüttelrutschen
bau gewährleistet vö llig  einwandfreies A r
beiten auch unter schwierigsten Verhält
nissen und bei größten Stundenleistungen.

t ä ^ c h ü 'f 'llic h

y y u i ® A k i £ a g e * )  /

$ €  [Hl IM 0 P IT, &U €@ .
N O R D H A U S E R  M A S C H I N E N F A B R I K  A.  G.

V O L L S T Ä N  D I G E 
K Ä L T E - A N LAG E N

BERATUNG UND TECHNISCHE AUSKÜNFTE 

DURCH UNSER WERK BORSIG BERLIN

RHEINMETALL-BORSIG
A K T I E N G E S E L L S C H A F T  » , 25t

BORSIG- 
G ROSSKÄLTE 
VERDICHTER
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höchste Leistungen

w fy fQ - M ld

SilYJßGw fM

( f l o ü m t u u t  M G

D/ NSI NG

Hochleistiings * Schweißumformer 
für die Lichtbogenschweißung

Hochentwickelte Schweißelektroden  
für jeden Verwendungszweck

msmmäi
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Die Qualität

|)  ' j

L a  9 l« n t-K e § se l
B a u a r t  M «A «N
für alle Dampfverhältnisse j 
und für jede gewünschte 
Dampfleistung. W ir liefern 
außerdem Sieilrohrkessel, 
Teilkammerkessel. Löffler
kessel. Flammrohrkessel, 
Abhitze- und Schiffskessel.

t ' i

M asch in en fab rik  Ä u g sb u rg -N ü rn b erg  Ä. G. 
N ü r n b e r g  24.

der Roh- und Hilfsstoffe ist von ent
scheidender Bedeutung für die ein-
wandfreieBeschaffenheit chemischer

Erzeugnisse. Ebenso wichtig ist die 
Zuverlässigkeit der Präparate, die Sie 

fürlhre analy ti schenUntersuchungen 

verw enden. Wenn Sie sich ze it

raubendes und kostspieliges Herum- 

probieren ersparen w ollen, rate ich 

Ihnen: halten Sie sich an bewährte 

Erzeugnisse w ie die stets zuverläs

sigen Chemikalien der seit 1827 
bestehenden Chemischen Fabrik
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GUTEHOFFNUNGSHUTTE OBERHAUSEN-RHEINLAND

FRIEMANN & WOLF* GMBH »ZWICKAU-SA.

Sicherheit durch Abblenden. 

FW-Lokomotiv - Beleuchtung ist 

v e r l ä ß l i c h  abb lendbar.
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GLÜCKAUF
B e r g *  u n d  H ü t t e n m ä n n i s c h e  Z e i t s c h r i f t

zeitw eilig  zugleich

DER BERGBAU
Heft 1/2 E ssen, 8. Januar 1944 80, Jahrgang

M ä n n e r  b e t  $ e d ) n t f !

©ie Ä ärte beS Krieges verlangt ftafücnte bergen, © tauben an ben 6 ieg  unb 
bie tviltensftarfe 93ertitfcl)aff, alte fommenben Scbiotertgfeiien §n tiberminben.

® a$ neue 3at>r tvirb bie M än n e r ber ^ecfjnif, ber QBtffenfcfyafi unb ber QßirC 
fdjaft vor nodj fcljiverere A ufgaben [teilen als ba$ vergangene. Scljulter an 
©cljulfer mit bem bemäfnten ^üftungS arbeiter inerben mir bie befohlenen 3icle 
burct) äufjerfte ^ftid jferfü ttung  erreichen.

itttc  in ber L ü ftu n g  unb ^rieggprobnffton Sdjaffcnben haben im fommenben 
3 a h r  bie enffdjeibenbe 'p i ’nbe §u beftehen.

© a£ fdjaffenbe ©entfcljlanb arbeitet fü r bie itnbefiegbare ‘J ro n t  unb ben 'Jü ljrer.

S p e e r ,
9ie tcf)3m im fter  f ü r  L ü f t u n g  u n b  Ä r i e g ö p ro b u f f io n .

Der Einfluß des Sprengstoffs und der Zündmittel auf Leistung und Lohnkosten 
in Gesteinsbetrieben.

Von F ah rs te iger A lbert V o i t ,  Sulzbach (Saar)
Der F o rtsch ritt der Aus- und V orrichtungsb'etriebe im 

B ergbau, den man un ter E insatz von technischen H ilfs
m itteln  a lle r A rt zu beschleunigen sucht, hängt im w esent
lichen von der Bohr- und  Schießarbeit und dem dabei ver
w andten S p rengsto ff ab. Die vorliegenden A usführungen 
behandeln deshalb vorw iegend den E influß  des S preng
sto ffes hinsichtlich des A ufw andes an A rbeit, Sprengstoff- 
und L ohnkosten  auf die zu G runde gelegte^A usbruchsein- 
heit, das K ubikm eter.

An Sprengstoffen  w urden verw and t: G elatine-D ona- 
rit 1, W etternobelit B und  der um m antelte W ette rsp reng 
stoff, W etter-N obelit B (M I) der Sprengstoffirm a »Dyna- 
m it-N obelin-G esellschaft vorm als A lfred  N obel & Co.,
T ro isdorf, Bezirk Köln«. Die technischen W erte, die von 
der Firm a zur V erfügung g este llt w urden, sind aus Z ah len 
tafe l 1 zu ersehen.

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

B egriffsbezeichnung G ela tine- W ette r- W etter- M antel
D onarit 1 N obelit B N obelit B v. W e tte r-

(M I) N obelit B

B le ib lockausbauchung  . . cm 3 380 185 33
S ta u c h u n g .............................. .... mm 20 14,5
D ich te d t r  P a tro n e  . . . 1,53 1,69 1,43 1,27
D etona tio n sg esch w in d ig k e it m /s 6153 5650
E x p lo sio n stem p e ra tu r . . °C 3050 2080 400
Ü b ertrag u n g sen tfe rn u n g  . . cm 10 3 - 4 23
S au ers to ffw ert . . . . . . . - f  3,68 +  6,15
Spez. D ruck  . . . . . .  kg/cm 10 130 4452
G a s v o lu m e n ............................... 1/kg 805,7 500

D er um m antelte W ettersprengstoff W .N .B . (M 1) be
steht aus der K ern-Patrone und dem M antel. Das Gewicht 
be träg t insgesam t 135 g  je Patrone, wovon rd . 70 g auf 
die K ernpatrone und 65 g  au f den M antel entfallen . Der 
D urchm esser der K ernpatrone beträg t 25 mm, die Dicke 
des M antels a llseitig  3,5 cm. E r besteht aus einem 
schwachen pulverförm igen S prengsto ff, der nach Angabe 
d er F irm a folgende Zusam m ensetzung hat: 15o/o N itro 
glyzerin, 35o/o K ochsalz, 50«0 N atrium bicarbonat.

D er M ante lsp rengsto ff hat also an und  fü r sich nur 
eine geringe S prengkraft, da er hauptsächlich aus flam m en
löschenden Salzen besteht. E r besitzt aber eine hohe D eto
nationsübertragungsfäh igkeit und ist unbegrenzt sicher 
gegen Schlagw etter und  K ohlenstaub. D er M antel g ib t da
her dem W etternobelit B eine erhöhte  Sicherheit gegen 
Schlagw etter und  K ohlenstaub. Die erreichte Explosions
tem peratu r b e träg t 400° C. Auch der M antel ist w ie die 
K ernpatrone auf Sauerstoffüberschuß aufgebaut. E in 
gehende, in der B erggew erkschaftlichen Versuchsstrecke 
D ortm und-D erne vorgenom m enen V ersuche ergaben , daß 
die durch die U m m antelung bew irkte erhöhte Sicherheit 
gegen S chlagw etter sehr beträchtlich ist. U nter anderem  
ergab sich, daß Sprengstoffladungen . von 2—8 Patronen  
mit der bei engem Bohrloch besonders gefährlichen Z ün
dung von hinten und von einem kleinen oder gänzlich 
fehlenden freien Raum vor der Ladung abgetan w urden, 
ohne daß eine Z ündung  ein trat.

F erner w urden freihängende oder fre iliegende P a
tronen un ter Bedingungen zur E ntzündung gebracht, unter

1
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welchen W etternobelit B Schlagw etter entzündet. Der um 
m antelte W ette rsp ren g sto ff erw ies sich auch hier als 
sicher. A uf G rund  der gesam ten vorgenom m enen V er
suche kom m t die V ersuchsstrecke D ortm und-D erne zu 
dem E rgebnis, daß W etternobelit B (M I) als hervo r
ragend  sicher gegen Schlagw etter Und K ohlenstaub ange
sehen w erden kann.

I. Querschläge.
V e r s u c h s b e d i n g u n g e n  u n d  G r u n d l a g e n .

Bei d e r E rm itte lung  der W erte  w urden zunächst 
einzelne A bschläge zeitstudienm äßig erfaß t. Dabei stellte  
man aber fest, daß die erzielten E rgebn isse  ganz erheb 
lich voneinander abwichen, so daß sie als unbrauchbar 
nicht auszuw erten w aren, da sie offensichtlich Fehler- 

uellen enthielten bzw. G renzw erte nach oben oder unten 
ars te llten .

Z u r E rzie lung  m öglichst e inw andfreier und  brauch
barer M ittelw erte w urden deshalb ganze S treckenab
schnitte, die u n te r gleichen V erhältnissen aufgefahren  
w aren, so erfaß t, daß die gesam ten B ohrm eter und der 
gesam te S prengsto ff sowie die auf das Abtun der Schüsse 
verw andten A rbeitsm inuten ers t dann au f die A usbruchsein
heit um gelegt w urden, w enn irgend  ein F ak to r sich änderte. 
G renzw erte einzelner A bschläge w urden  dadurch ausge
glichen. Die fü r  das Besetzen der B ohrlöcher aufgew andte 
Z eit zählt vom Besetzen des Bohrloches bis zur W ieder
aufnahm e d e r A rbeit nach Abtun der Schüsse, also ein
schließlich der W artezeit. E s ergab sich dabei, daß der 
A rbeitsanteil, d er au f das Bohren, Schießen und den 
S p rengsto ff en tfä llt, der veränderlichste F ak to r im G e
steinsstreckenvortrieb  is t und  durch einzelne A bschläge 
kaum richtig  e rfaß t w erden kann. Die Versuche erstreckten 
sich durchw eg auf Betriebe m it einem E infallen  der 
Schichten von 5— 15°. Die in den einzelnen Streckenab
schnitten erm ittelten  D urchschnittsergebnisse w urden m it 
den g leichartigen anderer Streckenabschnitte zusam men
geleg t und  davon nochm als der D urchschnitt gezogen. Ins
gesam t w urden auf diese W eise 187,5 m Strecken ver
suchsweise erfaß t. Um den E influß  des richtig  angesetzten 
E inbruchs auf die je  m3 A usbruch herzustellenden Bohr
m eter festzustellen , w urden zunächst die je  m 3 aufzuw en
denden B ohrm eter anteilm äßig  auf den Einbruch und den 
Kranz um gelegt. Es zeigte sich jedoch, daß bei größerem  
Anteil de r E inbruchslöcher die K ranzlöcher abnahm en, 
wobei die insgesam t auf gew andten B ohrm eter je  m 3 an
nähernd  gleich blieben. Von einer W iedergabe in den 
fo lgenden  Z ahlentafeln  w urde daher A bstand genom m en.

In der Z ahlentafel 2 sind die E rgebnisse der einzelnen 
O esteinsarten  zusam m engefaßt. D er Q uerschnitt d er u n te r
suchten Betriebe betrug  10 und 12 m 2 m it einer einzigen 
Ausnahme von 7,8 m 2 im K onglom erat und  V erw endung 
von G elatine-D onarit 1 (un ter N r. 16 der Z ahlen tafel 2 
auf gef ü h r t) .

W ie schon angedeutet, unterscheiden sich die auf die 
verschiedenen V ersuchsabschnitte  entfallenden einzelnen

A bschläge tro tz  gleicher Voraussetzungen hinsichtlich d e r 
erhaltenen W erte  manchmal ganz beträchtlich voneinander. 
E inzelne A bschläge sind daher als M aßstab fü r  eine be
stim m te G esteinsart zur Festlegung von D urchschnitts
w erten  ungeeignet, da sie unter Um ständen G renzw erte  
nach oben oder unten liefern und bei einem V ergleich m it 
den E rgebnissen , die bei Verwendung eines anderen  
Sprengstoffes erhalten w urden, möglicherweise zu falschen 
V ergleichsw erten  führen. Einen Begriff von den u n te r
schiedlichen W erten  einzelner Abschläge geben die in der 
Z ahlen tafel 3 angeführten  Beispiele.

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

G este in sa rt S prengsto ff
a r t

Z ün
d e r
a r t

B ohrm eter je  m 3 

g rö ß te  kleinste 
m ni

Spren
verbrau
g rö ß te r

kg

gstoff- 
ch je m 3 
k le inster 

kg

S a n d s t e i n ................. G eol. D on. 1 Z . Z. 6,98 4,22 2,30 1,42
0,80S an d ig e r Schiefer . „  „  1 „ 5,56 2,44 1,69

S c h ie f e r ...................... W .N . B 9,80 3,60 3,34 1,14
Schiefer u. K ohlen

streifen  v. 5—8 cm W . N. B 4,80 2,40 2,08 1,33
Schiefer u . K ohlen

streifen  v .5—20 cm W .N .B (M I) M. Z. 4,74 3,42 1,92 1,48

Diese W ertschw ankungen haben verschiedene U r
sachen. Z unächst könnte man annehmen, daß sie ausschließ
lich auf das Fehlansetzen der Bohrlöcher zurückzuführen 
seien. Dies tr iff t jedoch nicht ausnahm slos zu. V ielm ehr 
änderten  sich auch in einer Anzahl von Fällen  durch im 
G ebirge neu aufgetretene Lösen, Ä nderung der Lagen usw., 
die bei Ansetzen des Bohrloches noch nicht sichtbar w aren 
oder einen anderen V erlauf hatten, die V oraussetzungen, 
un ter denen die Bohrlöcher angesetzt w urden. Stehen
gebliebene P feifen  oder Brillen von teilw eise halber und 
m ehr der ursprünglichen Bohrlochtiefe sind die Folgen. 
Diese U m stände e rfo rdern  dann, besonders wenn bei V er
w endung von Z eitzündern  bereits eine g rößere Anzahl 
Schüsse abgetan w orden sind, das Bereinigen des Stoßes 
durch eine Anzahl von H ilfsbohrlöchern , bevor m it dem 
ordnungsm äßigen Ansetzen w eiterer B ohrlöcher begonnen 
w erden kann. In s o l c h e n  Fällen w irk t sich die V erw endung 
von M om entzündern günstiger aus, da bei A btun einer g e 
ringeren Anzahl von Schüssen etwa stehengebliebene G e
steinsecken vor Ansetzen der restlichen B ohrlöcher durch 
H ilfsbohrlöcher beseitig t w erden können. D er Fehlansatz 
eines oder m ehrerer B ohrlöcher tr it t  dabei nicht so sehr in 
Erscheinung und  kann bei richtiger A usnutzung dieses U m 
standes zu einer V erm inderung der je in3 Ausbruch auf
zuw endenden B ohrm eter führen . Der H auer neigt aber 
dazu, in diesen Fällen  die zusätzliche V orgabe, die einem 
Bohrloch dadurch zukommt, durch eine erhöhte S preng
stoffm enge auszugleichen, um den Z eitverlust, der durch 
das A btun einzelner Schüsse entsteht, zu verm eiden. E r 
w ird  also in solchen Fällen, in denen er bei V erw endung 
von Z eitzündern  durch W ahl einer entsprechenden Z eit
stu fe  die H ilfsvorgabe eines Loches durch einen leichten

Z a h l e n t a f e l  2. B ohrm eter, Sprengstoffverbrauch  und Sprengstoffkosten  je m3 in Q uersch lägen1
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l S ch iefer und  40 cm F l ö z ................................... 13,50 W ette rn o b e lit B (M I) M om entziinder 3,02 1,31 1,75 0,28 2,03 65,00
2 Schiefer und K ohlenstreifen  von 5—20 cm  . 6,00 B (M  I)

Z e itzünder
4,44 1,86 2,54 0,35

0,38
2,89 94,10

3 Schiefer und  K ohlenstre ifen  von 5—8 cm . 18,00 B (M  1) 3,35 1,53 2,12 2,50 40,00
4 S c h i e f e r ..................................................................... 20,90 B »> 3,77 1,14 1,54 0,37 1,95 40,50
5 S a n d s c h ie f e r ............................................................. 10,00 G ela tine-D onarit 1 3,90 1,23 1,86 0,50 2,36 36,20
6 S a n d s c h ie f e r ............................................................ 18,00 W ette rn o b e lit B ,, 3,97 1,42 1,97 0,47 2,45 42,73
7 S a n d .............................................................................. 7,00 G ela tine-D onarit 1 4,33

'c
'tc

*.
 

O 
00 2,19 0,60 2,79 50,30

8 S a n d .............................................................................. 30,30 W e tternobe lit B - 4,71 2,20 0,68 2,88 55,50
9 Sand =  58,4 % ; S chiefer =  24,1 % ; 

K ong lom erat =  1 7 , 5 % .................................. 4,70 B 4,82 1,96 2,68 0,88 3,56 57,00

10 K onglom erat und  40 cm F lö z ......................• 3,80 W etternobe lit B (M I) 4,62 2,33 3,12 0,88 4,00 57,00
11 K onglom erat und  40 cm F lö z .......................... 7,20 B (M  I) M om entziinder 4,68 2,52 3,39 0,52 3,91 96,00
12 K onglom erat und 4 9 %  S c h ie fe r ..................... 4,60 B

Z eitzünder
5,22 2,21 3,02 0,63 3,65 98.00

72.0013 K onglom erat und  46 ,2%  S c h ie f e r .................. 5,20 B (M I) 6,15 3,02 4,01 1,10 5,11
14 K onglom erat und  4 1 %  S a n d .......................... 11,00 B

M om entzünder
5,35 1,99 2,73 0,82 3,55 50,00

15 K onglom erat und  3 8 %  S a n d .......................... 4,20 B (M I) 6,90 3,28 4,36
2,29

0,98 5,34 122,00
16 K o n g lo m e ra t............................................................ 16,00 G ela tine-D onarit 1 Z eitzünder 5,06 1,54 0,99 3,28 49,00
17 K o n g lo m e ra t............................................................ 15,00 W ette rn o b e lit B „ 5,80 2,30 3,15 0,86 4,01 65,30

1 P re is  je  k g  G ela tine-D onarit 1 =  1,48 Mß,  W e tternobe lit 
zü n d e r  =  0,17 &K.

B =  1,36 m ,  W e tternobe lit B (M I) =  1,33 m ,  je  S tück  Z e itzünder = .0 ,2 5  m ,  M om ent-
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Schuß lösen kann, bei V erw endung von M om entzündern 
das entsprechende Bohrloch überladen.

S o n d e r f ä l l e .
B etrachtet man die in der Z ahlen tafel 2 verzeichneten 

E rgebnisse , so erg ib t sich ganz allgem ein eine Zunahm e der 
je  m3 A usbruch aufzuw endenden B ohrm eter vom Schiefer 
nach K onglom erat zu, w obei Nr. 1, 2 u. 3 eine A usnahm e 
b ilden, ln  den genannten 3 Fällen  w urde N obelit B (M I) 
verw and t. Bei Nr. 3 setzte  man den E inbruch in dem  40 
bis 50 cm starken Bergem ittel zwischen den beiden K ohlen
streifen  an und verw andte Z eitzünder. Das Ergebnis w ar 
du rchaus norm al.

Da sich inzwischen die Dicke des K ohlenstreifens von 
8 au f 20 cm erhöh t hatte, w urden die E inbrüche in diesem 
K ohlenstreifen angesetzt und  M om entzünder verw andt. Es 
e rgab  sich dabei, daß der fre igeleg te  Räum durch einen 
Schuß m it s tärkerer Ladung einen Schlitz nach der g e ring 
sten V orgabe des Loches b ildete oder bei geringerer 
Ladung zu große B ohrlochpfeifen stehenblieben. Die 
insgesam t je m3 nötigen  B ohrlöcher lagen bei 4,44 m 
mit über 1,09 m höher als vorher. D agegen liegen 
die E rgebnisse  des in der N r. 1 dargeste llten  Versuches 
un ter dem von N r, 3. D araus erg ib t sich, daß bei A uftreten  
von m ehreren G esteinslagen, deren F estigkeit von der des 
H auptgesteins abw eicht oder die L agerung unregelm äßig  
gesta lte t, eine Zunahm e der je m8 aufzuw endenden B ohr
m eter und S prengstoffverbrauchs ein tritt, sobald die M äch
tigkeit oder die H äufigkeit eine gew isse G renze über
schreite t, und abnehm en, sobald die w eicheren Schichten 
eine genügende M ächtigkeit zum Ansetzen des E inbruchs 
haben. D ieser M ehraufw and an B ohrm etern und  S preng
s to ff  ist darin  begründet, daß die in den w eicheren 
Schichten angesetzten oder sie schneidenden B ohrlöcher 
nach d e r Seite des geringsten  W iderstandes ausschlagen 
und  dam it keinen genügenden H ohlraum  freilegen oder 
die V orgabe im festeren  Gestein nicht lösen. Man kann 
also das E rgebnis von N r. 2 der Z ahlen tafel 2 als Sonder
fa ll ansehen.

B ringt man die dabei erhaltenen W erte in Beziehung 
zu den in der Z ahlen tafel 5 n iedergeleg ten  W erte , so e r
hä lt . man als M ultip lika to r 1,08— 1,12 (je nachdem ob 
Schiefer oder K onglom erat), m it denen die au f das H aup t
gestein zutreffenden W erte der G esam tkosten  zu verviel
fachen sind, w ährend andererseits bei Zunahme der 
w eicheren Schichten d e r M ultip likator un ter 1 fä llt und bei 
Fall 1 bei rd . 0,85 liegt. -

E r m i t t e l u n g  
v o n  V e r g l e i c h s -  b zw . U m r e c h n u n g s w e r t e n .

Da es betrieblich aus verschiedenen G ründen nicht 
m öglich ist, fü r jede  G esteinsart und jeden  S prengsto ff 
die entsprechenden W erte  zur A ufstellung  e iner T abelle zu 
erm itte ln , w urden die in der Z ah len tafe l 2 vorliegenden 
E rgebnisse zueinander in B eziehung gebrach t und V er
hältniszahlen erm itte lt. So ergab sich z. B. beim Ü bergang 
von Zeit- auf M om entzünder die V erhältniszahl 1,67, m it 
d e r die fü r 1 m3 aufzuw endenden Schießarbeitsm inuten zu 
m ultiplizieren sind , w enn bei sonst gleichen V oraus
setzungen von Zeit- auf M om entzünder übergegangen 
w ird . Diese Z eit w urde beispielsw eise so gefunden, daß 
man die gesam te bei den Versuchen m it M om entzündern 
aufgew andte A rbeitszeit au f ein Bohrloch um legte und  
durch die auf dieselbe A rt erm itte lte  Schießzeit je  B ohr
loch bei A nw endung von Z eitzündern  te ilte . Dabei w urde 
die Zahl 1,66 erhalten . Aus N r. 10 und  11 der Z ahlen
ta fe l 2 e rh ä lt man die Zahl 1,68. Als M itte lw ert w urde 1,67 
fü r die w eitere E rm itte lung  von V erhältniszahlen ange
w andt.

A uf ähnliche W eise w urden durch A usw ertung der 
V ersuchsergebnisse fo lgende U m rechnungsw erte gefunden: 

Beim Ü bergang in derselben G esteinsart und un ter V er
w endung desselben Sprengstoffes von Z eitzünder auf 
M om entzünder

B ohrm eter m al 1,01
S prengstoffverbrauch  ,, 1,08
Sprengstoffkosten  „ 0,98
Schießzeit „  1,67

Beim Ü bergang von W etternobelit B au f W etternobelit 
B (M I) bei V erw endung von Z eitzündern

B ohrm eter mal 1,27
Sprengstoffverbrauch  „ 1,50
S prengstoffkosten  ,, 1,46
Schießzeit • „  1,34

Beim Ü bergang von G elatine-D onarit 1 auf W ette r
nobelit B (nur in K onglom erat und Sand)

B ohrm eter mal 1,11
Sprengstoffverbrauch  ,, 1,29
Sprengstoffkosten  ,, 1,12
Schießzeit „  1,21

Auf diese W eise w ar es m öglich, eine vollständige 
Z ahlentafel 5 aufzustellen und die fehlenden Z w ischenw erte 
durch die obigen V erhältniszahlen zu erhalten , wobei als 
K ontrolle die Z w ischenw erte von Z ahlentafel 2 heran 
gezogen w erden können.

A l lg e m e in e  A r b e i t s b e d i n g u n g e n  
u n d  s o n s t i g e  W e r f e .

Um die erhaltenen W erte in V erbindung m it den son
stigen Kosten je  in3 A usbruch z ü  bringen, w urden  die fü r 
das B ergeladen, das Bohren und den A usbau usw . nötigen 
A rbeitsm inuten au f ähnliche W eise erm ittelt.

An A rbeitsgeräten  w urden verw and t:
a) B o h r g e r ä t e :  F lottm ann-B ohrhäm m er AT 18, F lo tt- 

m ann-B ohrstütze, F lo ttm ann-B ohrer m it Z-Schneide, 
D em ag-B ohrham m er F .N .H .6 0  und D em ag-B ohrer mit 
W ydia-Schneide (W erte  nu r im K onglom erat ange
geben).

b) B e r g e l a d e n :  Das Laden der Berge geschah in allen 
Fällen  von H and. F ü r das B ergefahren g ilt eine E n t
fe rnung  bis 20 m vom O rtsstoß .

c) A n - u n d  A b f a h r t :  Als An- u n d 'A b fah rtsze it sowie 
B rotpause w urden je  M ann und Schicht 100 A rbeits
m inuten zugrunde gelegt. Die gesam te aufgew andte 
A rbeitszeit erstreck t sich au f die vollständige F e rtig 
ste llung  d e r Streckenm eter.

d) B o h r z e i t :  Bei der E rm itte lung  der je  B ohrm eter 
nötigen Zeit w urden säm tliche N ebenarbeiten, die mit 
dem Bohren Zusammenhängen, eingeschlossen, ebenso 
auftre tende B ohrschw ierigkeiten durch w echselnden 
P reß lu ft- oder m angelnden W asserdruck, w obei das 
anfallende Bohrm ehl infolge zu geringen W assergehalts 
zu einer zähen und  breiigen M asse w ird  und  den 
B ohrer einklemm t.
Um gute  D urchschnittsergebnisse zu erhalten , w urde 

die Z eit von je  50 m Bohrloch an verschiedenen Tagen und 
O rten  fü r  die einzelnen G esteinsarten  e rm itte lt und  je  m 
Bohrloch um gelegt. Die E rgebnisse sind aus der Z ahlen
tafel 4 ersichtlich.

Z a h l e n t a f e l  4. A rbeitsm inuten und Schichtanteile 
je B ohrm eter einschl. der N ebenarbeiten .

B ohrer ihit Z -Schneide B ohrer mit W idia-S chneide
F lottm ann D em ag

O este in sa rt A rbeits Schicht A rbeits Schicht
m inuten anteile m inuten anteile

je  m je  m je  m je m

K onglom erat . . . 31,98 0,061 14,36 0,027
S a n d .......................... 23,20 0,044 13,66 0,026
S andschiefer . . . . 16,82 0,032 >— —
Schiefer ...................... 15,23 0,028 — —
S chieferkohle . . . 8,27 0,016 — . —

An A u s b a u  w urden sta rre  Saarbogen =  10,3 m2 und 
T oussaint-H eintzm ann-Bogen =  12 m2 verw andt.

Die Z ahlen tafel 5 g ib t eine zusam m engefaßte Über
sicht aller beim G este insstreckenvortrieb  w ichtigen W erte. 
Die fe ttgedruck ten  W erte sind unm itte lbar durch die V er
suche erhaltene G rundw erte . Spalte 10c g ib t die V erhält
niszahl an, mit w elcher der G rundpreis des Schiefers, der 
als 1 gesetzt ist, bei den verschiedenen G esteinsarten  zu 
m ultiplizieren ist. Aus Spalte 11 ist der L eistungsabfall 
vom Schiefer nach dem K onglom erat zu zu ersehen, bzw. 
w elchen P rozen tsa tz  die erzielte L eistung in einer G este ins
a rt von der Schieferleistung d a rs te llt. Spalte 12 g ib t den 
Leistungsabfall innerhalb  der verschiedenen G esteinsarten 
an. Als Lohn w urden  12 MM je  Schicht einschl. a ller 
Leistungs- und M ehrarbeitszuschläge, aber ohne Sozialbei
träge eingesetzt.

Bei der A ufstellung  der G e d in g e s ä t z e  is t zu berück
sichtigen, ob das G edinge ein einfaches ist, oder ob auf den 
verdienten Lohn noch ein Leistungszuschlag erfo lg t. Ist das 
G edinge ein einfaches, so sind die je  m3 angegebenen Sätze 
ohne w eiteres anw endbar. Ist aber im Lohn von 12 MM 
noch ein M ehrarbeitszuschlag  von 200 o/o enthalten , so be
trä g t der G rundlohn, bei einem Sollohn von 9,20 MM, bei
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dessen Ü berschreitung eine zusätzliche V ergütung von 
2 0 0 o/o des M ehrlohnes e rfo lg t:

i  i  7 0  _  q  o n

9 ,2 0 +  ’ 9,20 +  0,86 =  10,06 StM.

Danach ergeben sich die in der Z ahlen tafel 6 ersicht
lichen Sätze mit den zugehörigen  L eistungsw erten  und V er
hältniszahlen.

S c h lu ß f o lg e r u n g e n .  
1. Aus der Z ahlentafel 5 geht hervor, daß m it der Z u

nahme der H ärte des G esteins ganz allgem ein eine 
V erm ehrung  der je m3 aufzuw endenden B ohrm eter und 
des Sprengstoffverbrauchs verbunden ist.

2. Bei V erw endung von G elatine-D onarit kommt die s tä r
kere S prengkraft gegenüber N obelit B erst in härterem

Z a h l e n t a f e l  5. Leistung, Sprengstoff- und  Lohnkosten sow ie Schichtanteile je  m3 Ausbruch in Q uerschlägen1.
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Schiefer . . . W .N .B . Z .Z .(G w ) 3,77 1,95 40,50 0,105 0,077 4,13 41 0,238 2,85 0,256 3,07 0,676 10,06 1,00 100 100
W .N .B . M. Z. 3,81 1,91 68,00 0,107 0,129 4,74 44 0,238 2,85 ■ 0,266 3,19 0,740 10,79 1,07 91 91

W .N .B . (M I) Z . Z. 4,64 2,85 54,00 0,130 0,103 5,64 48 0,238 2,85 0,265 3,18 0,732 11,66 1,16 92 100
W . N . B. (M I) M .Z . 4,69 2,79 90,30 0,131 0,172 6,42 51 0,238 2,85 0,279 3,35 0,820 12,63 1,26 82 89

Sandsch ie fer . G . D. 1 Z . Z. (Gvv) 3,90 2,36 36,20 0,124 0,069 4,67 44 0,241 2,89 0,259 3,11 0,693 10,68 1,06 97 100
G .D . 1 M .Z 3,94 2,31 60,80 0,126 0,115 5,20 46 0,241 2,89 0,268 3,22 0,750 11,31 1,12 90 92

W .N .B . Z. Z . (G w ) 3,97 2,45 42,73 0,127 0,081 4,87 44 0,241 2,89 0,261 3,13 0,710 10,97 1,09 95 100
W .N .B . M .Z . 4,01 2,40 71,50 0,128 0,136 5,57 47 0,241 2,89 0,272 3,26 0,777 11,73 1,16 87 91

W .N .B . (M I) Z. Z. 4,88 3,58 57,00 0,156 0,108 6,75 53 0,241 2,89 0,267 3,21 0,772 12,84 1,28 87 100
W .N .B . (M I) M .Z . 4,91 3,51 95,40 0,157 0,182 7,58 55 0,241 2,89 0,286 3,43 0,866 13,90 1,38 77 89

S andstein  . . G .D . l Z. Z. (G w ) 4,33 2,79 50,30 0,191 0,095 6,22 48 0.270 3,24 0,282 3,38 0,838 12,84 1,28 81 100
G .D . 1 M .Z . 4,37 2,73 84,00 0,192 0,160 6,95 50 0,270 3,24 0,294 3,53 0.916 13,72 1,36 74 92

W .N .B . Z .Z .(G w ) 4,71 2,88 55,50 0,207 0,105 6,62 50 0,270 3,24 0,287 3,44 0,869 13,29 1,32 78 100
W .N .B . M .Z . 4,76 2,82 92,10 0,209 0,175 7,43 52 0,270 3,24 0,300 3,60 0,950 14,22 1,41 71 91

W .N . B. (M I) Z . Z. 5,80 4,20 74,00 0,255 0,140 8,94 56 0,270 3,24 0,302 3,62 0,967 15,80 1,57 70 100
W .N .B .( M I ) M .Z . 5,86 4,12 124,00 0,258 0,236 10,05 60 0,270 3,24 0,321 3,85 1,085 17,14 1,70 62 89

K ong lom erat G .D . l Z. Z . (G w ) 5,06 3,28 49,00 0,309 0,095 8,13 52 0,321 3,85 0,314 3,77 1,039 15,74 1,56 65 100
* G .D . 1 M .Z . 5,09 3,20 82,00 0,310 0,158 8,81 53 0,321 3,85 0,326 3,91 1,115 16,58 1,64 61 93

W .N .B . Z. Z. (Gw) 5,80 4,01 65 30 0,353 0,124 9,73 56 0,321 3,85 0,328 3,93 1,120 17,41 1,74 60 100
W .N . B. M .Z . 5,86 3,91 109,00 0,357 0,207 10,68 58 0.321 3,85 0,344 4,13 1,229 18,66 1,85 55 91

W .N .B . (M I) Z. Z. 7,36 5,85 87,50 0,448 0,166 13,21 62 0,321 3,85 0,354 4,25 1,290 21,33 2,13 53 100
W f N. B. (M 1) M .Z . 7,43 5,73 146,00 0,453 0,278 14,50 64 0,321 3,85 0,376 4,51 1,428 22,87 2,28 47 90

K onglom erat G .D . l Z .Z .(G w ) 5,06 3,28 49,00 0,136 0,095 6,05 45 0,321 3,85 0,277 3,32 0,829 13,23 1,32 81 100
(g eb o h rt mit G .D . 1 M .Z . 5,09 3,20 82.00 0,137 0,158 6,94 48 0,321 3,85 0,289 3,47 0,905 14,16 1,41 76 91
W id ia-B ohr- W .N .B . Z. Z. (G w) 5,80 4,01 65,30 0,153 0,124 7,33 49 0,321 3,85 0,286 3,43 0,884 14,62 1,46 78 100
schneiden) W .N . B. M .Z . 5,86 3,91 109,00 0,154 0,207 8,24 52 0,321 3,85 0,302 3,73 0,984 15,72 1,57 70 89

W .N . B. (M I) Z . Z. 7,36 5,85 87,50 0,189 0,166 10,11 58 0,321 3,85 0,300 3,60 0,976 17,56 1,75 71 100
W .N . B. (M I) M .Z . 7,43 5,73 146,00 0,191 0,278 11,36 60 0,321 3,85 0,322 3,86 1,116 19,07 1,90 61 87

1 Z u g ru n d e g e le g te r  Lohn einschl. a lle r  L eistungs- und M ehrarbeitszusch läge  a b e r  o hne  S o zia lbeträge  =  12 ¿M .

Z a h l e n t a f e l  6. G edingesätze, Lohn- und S prengstoffkosten  un ter besonderer Berücksichtigung 
des Leistungs- und  M ehrarbeitszuschlages in Q uerschlägen.

1 2 3 4 5

Lohn- und S prengsto ffkosten S onstige W erte

G este in sa rt S p ren g s to ffa rt A rt 
d e r  Z ü n d e r je  m3

m

je  m 
S trecke 
10,3 m-

m

M ulti
p lika to r

Schichtenaufw and
je m  je  m 

ie m3 S trecke S trecke 
J | 10,3 m 3 ] 12,0 m 2 

Schichten  | Schichten Schichten

in m 3 

m 3

L eistungen

in cm  bei 
10,3 m 2

cm

in cm bei 
12 m3

cm

Schiefer W ette rn o b e lit B Z eitzünder
M om entzünder

8,75
9,39

90
97

1,00
1,07

0,676
0,740

6,96
7,62

8,11
8,88

1,479
1,351

14,38
13,12

12,33
11,26

W ette rn o b e lit B (M I) Z e itzünder 10,21 105 1,16 0,732 7,53 8,78 1,366 13,28 11,38
W ette rn o b e lit B (M I) M om entzünder 11,04 114 1,26 0,820 8,44 9,84 1,219 11,84 10,16

S andschiefer G ela tine-D onarit 1 Z e itzünder 9,33 96 1,06 0,693 7,13 8,31 1,443 14,02 12,03
G ela tine-D onarit 1 M om entzünder 9,85 101 1,12 0,750 7,72 9,00 1,333 12,95 11,11
W e tternobe lit B Z eitzünder 9,59 99 1,09 0,710 7,31 8,52 1,408 13,68 11,73
W ette rn o b e lit B M om entzünder 10,21 105 1,16 0,777 8,00 9,32 1,287 12,50 10,72
W ette rn o b e lit B (M I) Z e itzünder 11,34 117 1,28

1,38
0,772 7,95 9,26 1,294 12,58 10,79

W ette rn o b e lit B (M I) M om entzünder 12,22 126 0,866 8,92 10,65 1,154 11,21 9,62

Sand G ela tine-D onarit 1 Z e itzünder 11,22 116 1,28 0,838 8,63 10,31 1,193 11,58 9,69
G ela tine-D onarit 1 M om entzünder 11,94 123 1,36 0,916 9,43 10,99 1,091 10,60 9,09
W ette rn o b e lit B Z eitzünder 11,62 120 1,32 0,869 8,95 10,68 1,150 11,06 9,36
W ette rn o b e lit B M om entzünder 12,38 127 1,41 0,950 9,78 11,40 1,052 10,22 8,77
W ette rn o b e lit B (M I) Z e itzünder 13,93 143 1,58 0,967 9,96 11,60 1,034 10,04 8,61
W ette rn o b e lit B (M I) M om entzünder 15,03 155 1,70 1,085 11,17 13,02 0,921 8,95 7,68

K onglom erat G ela tine-D onarit 1 Z e itzünder 13,73 141 1,56 1,039 10,70 12,47 0,961 9,34 8,01
G ela tine-D onarit 1 M om entzünder 14,41 148 1,64 1,115 11,48 13,38 0,896 8,71 7,47
W ette rn o b e lit B Z eitzünder 15,28 157 1,74 1,120 11,53 13,44 0,875 8,67

7,91
7,44
6,78W ette rn o b e lit B M om entzünder 16,27 167 1,85 1,229 12,65 14,75 0,813

W ette rn o b e lit B (M I) Z e itzünder 18,82 194 2,15 1,290 13,29 15,48 0,776 7,52 6,45
W ette rn o b e lit B (M I) M om entzünder 20,09 207 2,29 1,428 14,71 17,13 0,700 6,79 5,80

K onglom erat G ela tine-D onarit 1 Z e itzünder 11,66 118 1,33 0,829 8,54
9,32

9,95 1,206 11,71 10,05
(V erw endung G ela tine-D onarit 1 M om entzünder 12,34 125 1,41 0,905 10,86 1,088 10,68 9,17
von H art- W ette rn o b e lit B Z eitzünder 12,94 130 1,48 0,884 9,11 10,61 1,118

0,998
10,94 9,40

m etall-W idia-
B ohrschneid .
D em ag)

W e tte rn o b e lit B M om entzünder 13,85 140 1,58 0,984 10,14 11,81 9,78 8,40
W ette rn o b e lit B (M I) Z e itzünder 15,71

16,95
159 1,76 0,976 10,05 11,71 1,007 9,87 8,47

W ette rn o b e lit B (M I) M om entzünder 172 1,94 1,116 11,45 13,39 0,876 8,60 7,39
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G estein zunehmend zur G eltung. Der geringere S preng
s to ffb ed arf, besonders bei weichem G estein, steh t aber 
in keinem direkten V erhältnis zur g rößeren  S preng
k raft. M it abnehm ender H ärte des G esteins läß t sich 
die ers treb te  Endw irkung fa s t ohne Leistungsverlust 
auch mit einem schw ächeren geeigneten  Sprengstoff 
erzielen.

3. M it zunehm ender H ärte  des G esteins w ächst der 
L eistungsabfall beim Ü bergang auf den schw ächeren 
S prengstoff.

4. D er Leistungsabfall bei V erw endung von M om ent
zündern gegenüber Z eitzündern ist eine Funktion der 
beim A uffahren verw andten  technischen H ilfsm ittel. E r 
ist um so g rö ß er, je  kleiner die neben der Schießarbeit 
noch zu leistende A rbeit je  m:i gehalten  w erden kann 
und um gekehrt. Bei V erw endung gleicher technischer 
H ilfsm itte l be träg t der L eistungsabfall nach den vor
liegenden Ergebnissen  7— 11 o/o in den einzelnen G e
steinsarten  und ste ig t bei V erw endung von H artm etall- 
bohrschneiden bis au f 13 *>/o.

5. Bei V erw endung von W idia-H artm etall-B ohrschneiden 
d e r F irm a D em ag w urde  im K onglom erat gegenüber 
der Z-Schneide von F lo ttm ann eine erhebliche L eistungs
ste igerung  von rd . 20 o/0 sow ie eine ganz bem erkens
w erte  S enkung der A uffahrungskosten  erzielt. D urch 
V erm inderung der Z eit fü r B ohrarbeiten ste ig t der 
L eistungsverlust. (Ä nderung der technischen H ilfs
m itte l).

6. B em erkensw ert ist, daß bei V erw endung von stärkerem  
S p rengsto ff und  M om entzündern beim Ü bergang auf 
den nächst schw ächeren S prengsto ff und  Zeitzündern 
annähernd  die gleiche Leistung, in einigen Fällen , be
sonders beim Ü bergang von G elatine-D onarit auf 
W etter-N obelit B, im Sandstein und Sandschiefer, sogar 
höhere Leistungen erzielt w urden.

II. Aufbrüche.
Nach den gleichen Richtlinien wie in den söhligen G e

steinsbetrieben w urden  in einem B lindschacht-Aufbruch die 
zur A ufstellung  der Z ahlen tafeln  7, 8 und  9 erforderlichen 
W erte erm ittelt. Z ahlentafel 7 stellt reine V ersuchsergeb
nisse dar, en thält also die G rundw erte  in B ezug auf die je 
m3 A usbruch zu leistenden B ohrm eter und  des S p rengsto ff
verbrauchs. M it H ilfe der un ter I erm itte lten  V erhältnis
zahlen beim W echsel der Z ü n d erart oder des S prengstoffs

w urden die w eiteren S prengsto ff, B ohrm eter und Zeit be
treffenden  W erte der Z ahlentafel 8 festgeleg t (die fe tt
gedruckten  Z iffern sind G rundw erte). Von K onglom erat 
konnten keine G rundw erte  erm itte lt w erden (die einge
setzten Z ahlen sind abgeleitete W erte).

Im einzelnen sind noch fo lgende A ngaben zu m achen:
M ittlere H öhe, bei w elcher die E rgebnisse erzielt 

w urden, 40 m.
A u s b a u  u n d  B e w e t t e r u n g :  D reitrum m iger recht

w inkeliger H olzrahm enausbau  in der G röße 3,40x3,10 m. 
A bstand der Rahmen un tereinander von M itte zu M itte 1 m, 
H olzquerschnitt 18/18 cm. A bstand der R uhebühnen 5 m 
bei V erw endung von eisernen F ahrten , Länge 6,20 m. Die 
B ew etterung e rfo lg t durch ein Bohrloch 30 cm Dm r. in der 
M itte des A ufbruchs, das gleichzeitig zum Ansetzen des 
E inbruchs verw and t w ird .

Die B e r g e f ö r d e r u n g  geschieht durch den m ittleren 
abgeschlagenen Trum m . Die Berge w erden nach B edarf 
m ittels K lappe am Fuße des A ufbruches unm ittelbar in die 
Förderw agen  abgezapft, die noch 20 m w eit zu fahren  sind.

B o h r z e i t e n  u n d  B o h r g e z ä h e :  F lottinann-B ohr-
häm m er A .T. 18 m it B ohrstützen. F lo ttm ann-B ohrer
H .W . 15; T rockenbohrung m it B ohrstaubabsaugegerät der 
F irm a R ingelberg, Bochum. Bohrzeiten je  m einschließlich 
aller N ebenarbeiten  und S törungen: Schiefer =  21 A rbeits
m inuten, Sandstein =  29 A rbeitsm inuten.

Die A rbeitskosten um fassen die vollständige F e rtig 
ste llung  des Blindschachtes m it Ausnahme der S purla tten 
m ontage. Z ugrundegeleg ter Lohn einschließlich M ehr- 
arbeits- und L eistungszuschlag aber ohne Sozialzulagen 
13 3tM.

S c h l u ß f o l g e r u n g .
Z ahlen tafel 7 zeigt, daß säm tliche m it dem Sprengen 

zusam m enhängenden W erte  höher liegen als bei derg le ichen  
G esteinsart in söhligen Betrieben. Die B ohrm eter je  m3 
A usbruch im Schiefer liegen fast einen M eter höher. Be
g ründet ist dies dadurch, daß durch das rechtw inklige A u s- . 
schießen der Ecken ein M ehransatz von Bohrlöchern e r 
forderlich ist, deren V orgabe zudem  infolge der hier zu 
überw indenden G eb irgspressung  kleiner als üblich gehalten 
w erden muß. Aus dem gleichen G runde ist auch der 
Sprengstoffverbraueh  bzw. sind die Kosten höher.

Die längere Schußdauer s teh t dagegen in keinem V er
hältnis zum M ehraufw and an B ohrm eter und  S prengstoff, 
sondern ist erheblich höher. An und fü r sich benötig t das

Z a h l e n t a f e l  7. B ohrm eter, S p rengstoffverbrauch  und S prengstoffkosten  im A ufbruch =  3,40 • 3,10 = 10,54 m3.

Lfd.
N r. G este in sa rt

G esam t
u n te rsu ch te

S trecken 
m eter

S p ren g sto ffa rt
A rt d e r  
Z ü n d e r

A nzahl d e r  
B oh rm eter

S prengsto ff
v erb rauch  

je  m 3 •

S p rengsto ff
kosten  
je  m 3

Z ünderkosten  
je  m 3

G esam te 
S prengsto ff

kosten  
je  m 3

D auer de r 
S ch ießarbeit in 
A rbeitsm inu ten  

je  m 3
m m m m m mm

1
2

Schiefer
Sandstein

16,00
8,25

W ette rn o b e lit B 
W ette rn o b e lit B

Z e itzünder
Z e itzünder

4,72
5,46

1,63
1,91

2,22
2,60

0,62
0,70

2,84
3,30

137
170

Z a h l e n t a f e l  8. Schichtanteile, Sprengsto ff- und Lohnkosten in A ufbrüchen (m ittlere  H öhe =  40 m ).
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m m min % m m m m °/o %

Schiefer W .N .B . Z .Z .(G w ) 4,72 2,84 147 0,188 0,280 8,92 43 0,148 1,92 0,328 4,26 0,411 5,34 1,355 20,45 1,00 100 100
W .N .B . M. Z. 4,77 2,78 245 0,191 0,466 11,32 48 0,148 1,92 0,328 4,26 0,447 5,81 1,565 23,12 1,13 86 86

W .N .B . (M I) Z . Z. 5,99 4,14 197 0,240 0,373 12,10
15,32

50 0,148 1.92
1.92

0,328 4,26 0,439 5,71 1,528 24,00 1,17 88 100
W .N .B .(M I) M. Z. 6,04 4,05 329 0,241 0,626 54 0,148 0,328 4,26 0,487 6,33 1,830 27,84 1,36 73 83

S andstein G el. D . 1 Z . Z. 4,92 2,96 140 0,271 0,266 9,94 45 0,152 1,97 0,328 4,26 0,425 5,52 1,442 21,70 1,06 94 100
G el. D. 1 M. Z. 4,97 2,90 234 0,273 0,445 12,23 49 0,152 1,97 0,328 4,26 0,459 5,97 1,657 24.44

23.44
1,19 82 87

W .N .B . Z .Z .(G w ) 5,46 3,30 170 0,300 0,327 11,55 49 0,152 1,97 0,328 4,26 0,442 5,76 1,549 1,15 87 100
W .N .B . M . Z. 5,51 3,23 284 0,303 0,543 14,54 54 0,152 1,97 0,328 4,26 0,484 6.27 1,810 26,46 1,31 75 85

W . N . B .(M  I) Z. Z. 6,93 4,86 229 0,381 0,436 15,48 55 0,152 1,97 0,328 4.26
4.26

0,478 6,21 1,775 27,93 1,37 76 100
W . N . B .(M  I) M . Z. 7,00 4,76 377 0,385 0,718 19,10 59 0,152 1,97 0,328 0,532 6,92 2,115 32,25 1,58 64 84

K onglom erat G el. D. 1 Z. Z. 5,86 3,80 147 0,421 0,280 12,91 51 0,163 2,12 0,328 4,26 0,458 5,95 1,650 25,25 1,23 82 100
(ab g e le ite te G el. D. 1 M. Z. 5,92 3,72 245 0,426 0,466 15,31 54 0,163 2,12 0,328 4,26 0,499 6,42 1,882 28,18 1,37 73 87
W erte ) ' W .N .B . Z . Z. 6,72 4,65 197 0,483 0,373

0,626
15,77 55 0,163 2,12 0,328 4,26 0,488 6,34 1,834 28,49 1,39 74 100

W .N .B . M. Z. 6,78 4,55 329 0,488 19,03 59 0,163 2,12 0,328 4.26
4.26

0,537 6,98 2,142 32,39 1,58 63 85
W .N .B .( M I ) Z. Z. 8,54 6,78 263 0,615 0,501 22,28 64 0,163 2,12 0,328 0,537 6,98 2,144 34,65 1,69 63 100
W .N .B . (M i) M. Z. 8,62 6,64 439 0,621 0,838 25,60 65 0,163 2,12 0,328 4,?6 0,602 7,82 2,552 39,81 1,94 53 84
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Schießen in A ufbrüchen durch die besonderen V erhältnisse 
(A uf- und  A bklettern  der F ahrten , Ab- und Aufdecken der 
Schießbühne) schon eine längere Z eitdauer. W esentlich be
d ing t is t sie aber durch den (Jm stand, daß man bei 
g rößerem  B ergeanfall nu r m it Schw ierigkeiten vom F ah r
schacht aus nach Freim achen der E insteigeöffnung  auf die 
Schießbühne gelangen  kann und das Besetzen w eiterer 
B ohrlöcher durch angehäufte Berge o ft so erschw ert w ird , 
daß  es m ittels Schlauch erfo lgen m uß, da zum Benutzen 
des gew öhnlichen Ladestockes der A bstand zwischen Bohr
loch und  H aufw erk zu gering  ist.

B em erkensw ert ist außerdem , daß bei Ü bergang auf 
Sandstein der M ehraufw and an B ohrm eter und  Sprengsto ff 
nicht in dem  V erhältnis ansteig t wie in söhligen Betrieben. 
Die U rsache d a fü r kann in dem bereits im Schiefer vo rhan
denen ungew öhnlich hohen M ehraufw and heim Ausschießen 
d er Ecken gefunden  und  fü r A ufbrüche m it rechteckigem 
Q uerschnitt als ein im w esentlichen feststehender W ert be
trach te t w erden, der au f den G rundw ert Schiefer, der fü r 
söhlige G esteinsbetriebe erm itte lt w urde, als fester Z u
schlag  hinzukom m t und  dann m it dem G rundw ert zu
sammen m it abgeleiteten V erhältniszahlen, die fü r alle G e
steinsarten  gelten , vervielfacht w ird. D aß der M ehrauf
w and fü r  A usschießen der Ecken bei Sandstein und 
K onglom erat nicht m ehr so sehr in E rscheinung tr itt, liegt 
w ohl daran , daß bei diesen G esteinen die V orgabe gegen
über Schiefer schon geringer gehalten  w ird.

Als abgele ite te  W erte der in den Zahlentafeln  2 und 7 
einander entsprechenden W erte können fü r die Praxis aus
reichend eingesetzt w erden:

F este r Z uschlag  au f den in söhligen G esteinsbetrieben 
erm ittelten G rundw ert Schiefer

- o/o
B ohrm eter 10
Sprengstoffverbrauch  24 
Sprengstoffkosten  26
Z eit 13

D er m it den Zuschlägen erhöhte G rundw ert w ird  dann 
m it den auch fü r  K onglom erat und  Sandstein gültigen V er
hältniszahlen vervielfacht.

E infacher ist es, w enn man die G rundw erte  mit V er
hältniszahlen m ultip liz iert, die die festen  Z uschläge bereits 
enthalten . M an e rhä lt dann fü r Schiefer:

B ohrm eter
Sprengstoffverbrauch  
Sprengstoffkosten  
Zeit

fü r  K onglom erat und  Sandstein 
B ohrm eter
Sprengstoffverbrauch  
Sprengstoffkosten  
Zeit

In allen Fällen , in denen in A ufbrüchen keine u n 
m ittelbaren  G rundw erte  durch Versuche erm itte lt w erden 
können, d ü rf te  es ausreichen, die in söhligen G esteins

mal 1,26
1,40

>> 1,42
» 3,41

mal 1,16
>> 1,17
>> 1,16
il 3,01

betrieben erm ittelten  W erte  durch  vorstehende V erhältn is
zahlen zu vervielfachen, um bei der Festsetzung von 
G edinge oder K ostenvoranschlägen auszukommen.

V ergleicht man die in söhligen Betrieben erm itte lten  
Bohrzeiten je  m m it denen in Sandstein und Schiefer e r 
m ittelten im A ufbruch, so erg ib t sich ein gleichbleibendes 
V erhältnis zwischen Sandstein und  -Schiefer, und zw ar be
trä g t der M ehraufw and rd . 6 A rbeitsm inuten je cm B ohr
loch. M an kann daher annehm en, daß das V erhältnis auch 
fü r K onglom erat das gleiche ist, danach erg ib t sich fü r 
K onglom erat ebenfalls eine E rhöhung  der je m Bohrloch 
aufzuvvendenden A rbeitsm inuten, so daß man 3 1 ,9 8 + 6  
=  rund 38 A rbeitsm inuten erhält.

W ährend  die Schichtanteile in söhligen G esteins
betrieben fü r das Laden der Berge von Schiefer, Sandstein 
und K onglom erat jew eilig  um 13 und 18 o/o zunehmen, 
erhöhen sie sich in A ufbrüchen infolge der besonderen 
Ladeverhältnisse beim Ü bergang von Sandstein auf Schiefer 
nur um rd.3o/0, so daß, wenn die Zunahm e in dem selben 
V erhältnis wie in Q uerschlägen erfo lg t, man für K onglo
m erat einen M ehraufw and von Schichten gegenüber Sand
stein von 5 o/o erhält. M an kann daher annehm en, daß ein 
Zuschlag von 10 o/o auf die fü r das Laden von Schiefer
gestein entfallenden Schichten fü r  K onglom erat ausreicht.

Z ahlen tafel 8 enthält die nach den abgeleiteten W erten  
fü r K o n g lo m e r a t  gültigen  E rgebnisse, da infolge 
Fehlens dieses G esteins im A ufbruch keine unm ittelbaren  
G rundw erte  e rm itte lt w erden konnten.

F ü r die F estste llung  der gesam ten Lohn- und Spreng
stoffkosten  sind diö in der Z ahlentafel 8 Spalte 11 ange
gebenen W erte m aßgebend. Bei L eistungsgedinge m it 
Sollohn, M ehrarbeits- und  Leistungszuschlag g ilt Z ahlen
tafel 9 Spalte 4. D abei sind folgende W erte zugrunde
geleg t w orden:

¿UM
Zu verdienender Lohn ohne Sozialzulagen 13,—
Sollohn, bei dessen Ü berschreitung der
M ehrlohn m it 20 0 °/o verrechnet w ird  . . 9,20
M e h r a r b e i t s z u s c h la g .............................................0,22
Die E rm itte lung  des G edingelohnes e rfo lg t in d e r

selben W eise, w ie u n te r I angegeben.
D er Leistungsabfall beim Ü bergang von Zeit- auf 

M om entzünder ist gegenüber den söhligen B etrieben 
höher, da die Schießzeit infolge der besonderen V erhält
nisse in B lindschachtaufbrüchen außergew öhnlich hoch ist. 
Sie w ird  noch wesentlich höher liegen, w enn das zur Be
w etterung  dienende B ohrloch durch eine L u tten tour erse tz t 
w ird, so daß die A bgase beim Schießen nach unten  ab 
gesaug t w erden müssen.

III. Abteufen von Schächten.
U ntersucht w urde das A bteufen eines kreisrunden 

Schachtes von 5,20 m lichter W eite, M auerstärke =  0,50 m. 
E inbauten  je 2 Seiteneinstriche aus U -Eisen N P  24 und 
ein M itteleinstrich  aus T-E isen N P  26. A bstand der E in
bauten  voneinander =  1,50 m. A bstand der R uhebühnen 
=  6 m.

Z a h l e n t a f e l  9. G edingesätze, Lohn- und  S prengsto ff kosten u n te r besonderer B erücksichtigung der Leistungs- und
M ehrarbeitszusch läge in A ufbrüchen1.

l 2 3 4 5 6

Lohn- u nd  S p rengsto ffkosten Schichtenaufw and L eis tung

A t-f je  m  A ufbruch M ulti je  m A ufbruch in cm  bei
G este in sa rt S p rengsto ffart /vri 

d e r  Z ü n d e r je  m8 10,54 m 2 p likato r je  m 3 10,54 m 2 in in3 10,54 m2

m m Schichten Schichten m 3 cm

Schiefer W e tte rn o b e lit B Z eitzünder 16,92 178 1,00 1,355 14,28 0,737 7,00
W ette rn o b e lit B M om entzünder 18,99 200 1,13 1,565 16,49 0,639 6,06
W ette rn o b e lit B (M I) Z e itzünder 16,90 210 1,16 1,528 16,10 0,655 6,21
W e tte rn o b e lit B (M 1) M om entzünder 23,06 242 1,36 1,830 19,28 0,547 5,18

S andstein G ela tine-D onarit 1 Z e itzünder 17,74 187 1,06 1,442 15,20 0,693 6,28
G ela tine-D onarit 1 M om entzünder 19,90 210 1,19 1,657 17,46 0,603 5,73
W e tte rn o b e lit B Z eitzünder 19,38 204 1,15 1,549 16,32 0,645 6,12
W ette rn o b e lit B M om entzünder 22,04 232 1,31 1,810 19,07 0,552 5,29
W e tte rn o b e lit B (M I) Z e itzünder 23,29 246 1,37 1,775 18,61 0,563 5,37
W e tte rn o b e lit B (M I) M om entzünder 26,72 281 1,58 2,115 22,29 0,477 4,49

K onglom erat G ela tine-D onarit 1 Z e itzünder 20,94 221 1,21 1,650 17,39 0,606 5,75
(ab gele ite te G ela tine-D onarit 1 M om entzünder 23,27 245 1,37 1,882 19,83- 0,531 5,04
W erte) W ette rn o b e lit B Z eitzünder 23,70 250 1,40 1,834 19,33 0,545 5,17

W e tte rn o b e lit B M om entzünder 26,80 282 1,58 2,142 22,58 0,467 4,43
W ette rn o b e lit B (M I) Z e itzünder 29,05 306 1,70 2,144 22,59 0,466 4,42
W ette rn o b e lit B (M I) M om entzünder 33,15 349 1,95 2,552 26,89 0,391 3,72

1 Z u  v e rd ie n e n d e r  L ohn  =  13 SM, M ehrarbe itszusch lag  =  0,22 M ,  L e is tungszusch lag  =  200% , Sollohn =  9,20 S M , m ithin G ed inge lohn  =  10,39 SM .
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Die Erm ittelungen erfo lg ten  nach den gleichen G rund
sätzen wie un ter I und 11. Im K onglom erat konnten keine 
W erte bestim m t w erden, da dieses G estein fehlte. Z ah len
tafel 10 en thält die gefundenen G rundw erte. Z ur A uf
stellung von Z ahlentafel 11 w urden die un ter I ange
führten V erhältniszahlen für Sprengstoffverbrauch, Schieß
zeit, und B ohrm eter je m3 verw andt. Als B ohrgerät diente 
der F lo ttm ann-B ohrham m er A T 18 und F lottm ann-B ohrer
H. W. 15 m it Z-Schneide. B ohrzeit je m einschließlich aller 
N ebenarbeiten  und B ohrstörungen bei einem B etriebs
druck von 4,5 atü in Schiefer =  18 A rbeitsm inuten, im Sand 
=  25 A rbeitsm inuten. F ü r An- und  A bfahrtszeit sow ie B rot
pause w urden 60 A rbeitsm inuten  zugrunde gelegt. Das A b
teufen erfo lg te m ittels einer T onne mit einem Fassungs
verm ögen von rd. 600 1. M ittlere Teufe, bei w elcher die 
W erte e rm itte lt w urden =  76 m.

Z ahlentafel 11 en thält nur die auf das reine Abteufen 
entfallenden Schichten und K osten bei einem zugrunde 
geleg ten  Lohn einschließlich aller L eistungszuschläge, aber 
ohne Sozialbeträge von 13 3tJl. D er A ufw and an Schichten 
und L ohnkosten für das Entleeren des K übels sow ie alle 
A rbeiten, die oberhalb  des Schachtabschlußdeckels vo r
genom m en w erden, sind nicht darin  enthalten. Die fe tt
gedruckten  Zahlen sind unm ittelbar durch V ersuche e r
haltene G rundw erte.

Zahlentafel 12 en thält die G edingesätze bei ein
fachem  und L eistungsgedinge sow ie un ter T ranspo rt

Spalte 6 die vorgenannten R estarbeiten . Als Lohn 
w urden hier 70%  von 13 3tM =  9,10 3tM zugrunde 
gelegt. D er A b transport der Berge erfo lg t bis auf eine 
E ntfernung von 30 m vom Schachtdeckelabschluß. In 
dieser Z ahlentafel w ird un ter 5 Leistungsgedinge ein Soll
lohn von 9,20 3tM, bei dessen Ü berschreitung ein Z uschlag 
von 200o/o gezahlt und ein M ehrarbeitszusch lag  von 
0,22 9tM' je Schicht zugrunde gelegt.

V ergleicht man die B ohrm eter und den Sprengstoff
verbrauch m it denen in söhligen B etrieben, so ist eine 
A bnahm e zu verzeichnen. Als U rsache ist einm al der ver
hältn ism äßig  g roße Q uerschnitt und andererseits die k re is
runde Schachtscheibe anzusehen. E rsterer bringt es mit 
sich, daß auf den B ohrm eter und Sprengstoff verzehrenden 
Einbruch eine beträchtlich g rößere  A nzahl K ubikm eter als 
bei allen anderen V ersuchen entfällt. L etztere erlaub t ein 
sym m etrisches A nsetzen der B ohrlöcher um den E inbruch, 
w obei die K ranzlöcher eine um so geringere G ebirgs- 
spannung zu überw inden haben, je m ehr sie sich vom E in
bruch entfernen.

D er L eistungsabfall beim Ü bergang von einem  S preng
stoff auf den anderen sow ie beim Ü bergang von Zeit- auf 
M om entzünder ist aus Z ahlentafel 11 Spalte 10 und 11 zu 
ersehen. F ür den Leistungsabfall gelten auch hier die be
reits un ter I gem achten A usführungen.

Z a h l e n t a f e l  10. B ohrm eter, S prengstoffverbrauch  und  Sprengstoffkosten  je  m3 A usbruch beim A bteufen.

Lfd.
N r. G este in sa rt

G esam t
u n te rsu ch te

S trecken
m eter

S p ren g s to ffa rt
A rt d e r  
Z ü n d e r

A nzahl d e r  
B oh rm eter 

je  m 3

Sprengsto ff- 
verb rau ch  

je  m 3

S prengsto ff
kosten  
je  m3

Z ü n d e r
kosten  
je  m3

G esam te 
S prengsto ff

kosten  
je  m 3

D auer d e r  
S ch ießarbeit in 
A rbeitsm inu ten  

je  m 3
m m k g m m , m min

1
2

S chiefer
Sand

8,10
10,80

W ette r-N o b e lit B 
W e tte r-N ob elit B

Z eitzünder
Z e itzünder

2,51
2,84

0,68
1,02

0,92
1,39

0,32
0,36

1,24
1,75

34,84
40,39

Z a h l e n t a f e l  11. Leistung, S prengsto ff, Schichtanteile und  Lohnkosten je  m3 Ausbruch beim A bteufen.

Lfd.
N r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

G este in s
a r t

S p rengsto ff
a r t

1
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nd
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t B ohr
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je  m 3
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S ch ichtanteile  und  K osten 
von 4, 5 und  6 Schichtanteile G esam tkosten

Le
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tu
ng
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f 
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t 
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5 1 - 3
Ö -3 2
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je  m 3

R
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n 

3 
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l.
« 

S
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en
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to
ff

V
er
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lt
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s
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hl

m m m in m % m % %

1 Schiefer W . N .B . Z. Z. 2,51 G w 1,24 35 0,085 0,066 3,20 28 0,306 0,227 0,124 0,808 11,74 1,00 100 100
2 W .N . B. M . Z . 2,54 1,22 59 0,086 0 ,110 3,77 30 0,306 0,227 0,129 0,859 12,38 1,05 94 94
3 W . N .B . (M I) Z . Z. 3,18 1,81 47 0*109 0,088 4,37 33 0,306 0,227 0,130 0,860 12,99 1 , 1 1 94 100
4 , , W . N .B . (M I) M . Z . 3,21 1,77 81 0 ,110 0,146 5,10 37 0,306 0,227 0,137 0,926 13,80 1,17 87 94
5 Sand G el. D. 1 Z . Z. 2,55 1,56 34 0,119 0,064 3,93 29 0,360 0,227 0,134 0,904 13,31 1,13 89 100
6 G el. D. 1 M. Z. 2,57 1,53 57 0,120 0,107 4,48 — 0,360 0,227 0,140 0,954 13,93 1,18 86 95
7 W . N .B . Z . Z. 2,84 G w 1,75 41 0,133 0,078 4,49 33 0,360 0,227 0,138 0,936 13,92 1,18 86 100
8 W . N .B . M. Z. 2,86 1,71 69 0,134 0,130 5,14 35 0,360 0,227 0,144 0,995 14,64 1,24 81 94
9 W . N .B . (M I) Z. Z. 3,40 2,55 55 0,169 0,104 6,10 39 0,360 0,227 0,145 1,005 15,61 1,33 80 100

10 >> W . N .B . (M I) M . Z. 3,43 2,49 92 0,171 0,174 6,97 42 0,360 0,227 0,153 1,085 16,59 1,41 74 92

Z a h l e n t a f e l  12. G edingesätze, Schichtanteile und  L eistungsw erte bei einfachem  und  Leistungsgedinge
im Schachtabteufen (A usbruch =  30,33 m 3).

Lfd.
N r.

O este in s
a r t

A rt des, 
S prengsto ffs

E infaches G ed in g e

L ohn- und 
S prengsto ffkosten

je  nr-

j L e istung  in

je  m

m3

L e is tungsged inge

Löhn- und  
S p rengsto ffkosten

je  m 3

SB
ä s

je  m

L eis tung  in

m 3

m3

T ra n sp o rt

je  m a je  m 3

G esam tkosten  
=  Sum m e v on  4 -j- 6

je  m-5 je  m

S chie fer

Sa

W .N .B .

W .N .B . (M I) 
>> » 

G el. D on. 1 
„  1 

W .N .B .

Z. Z. 
M . Z. 
Z . Z. 
M. Z. 
Z. Z. 
M. Z. 
Z. Z. 
M. Z. 
Z. Z. 
M. Z.

11,74
12,38
12,99
13,80
13,31
13,93
13,92
14,64
15,61
16,59

356
375
394
419
404
423
423
444
474
503

1,00
1,05
1,11
1.17 
1,13
1.18 
1,18 
1,24 
1,33 
1,41

24.48 
26,05 
26,08 
28,08 
27,41 
28,93 
28,38 
30,17
30.48 
32,90

1,237
1,164
1,162
1,078
1,106
1,049
1,069
1,005
0,995
0,921

4,08
3,83
3,82
3,56
3,64
3,45
3,52
3,31
3,28
3,06

9,63
10,14
10,74
11,39
10,95
11,44
11,47
12,05
12,99
13,76

292
308
326
345
332
347
348 
365 
394 
417

1,00
1,05
1,11
1.17 
1,13
1.18 
1,18 
1,24 
1,33 
1,41

24.48 
26,05 
26,08 
28,08 
27,41 
28,93 
28,38 
30,17
30.48 
32,90

1,237
1,164
1,162
1,078
1,106
1,049
1,069
1,005
0,995
0,921

4,08
3,83
3,82
3,56
3,64
3,45
3,52
3,31
3,28
3,06

0,380
0,380
0,380
0,380
0,380
0,380
0,380
0,380
0,380
0,380

3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45

15,19
15,83
16,44
17,25
16,76
17,38
17,37
18,09
19,06
20,04

461
480
499
523
509
527
527
549
578
608

1,00
1,04
1,08
1.13 
1,10
1.14
1.14 
1,19 
1,25 
1,31
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A llg e m e in e  S c h lu ß f o lg e r u n g e n .
1. S p r e n g k r a f t  d e s  S p r e n g s t o f f s  u n d  L e i s tu n g .

Die tatsächliche S prengkraft der angew andten 
Sprengstoffe kom m t un ter U m ständen nicht zur vollen 
W irkung, da ihre E ignung auf die E igenschaften des G e
steins abgestim m t sein müssen. Dies gilt insbesondere für 
V erw endung von G elatine-D onarit 1 in Sandschiefer und 
Sandstein (Zahlentafel 2 lfde. Nr. 5 u. 6, 7 u. 8). Es erg ib t 
sich auch aus den großen  U nterschieden in den D aten des 
Sprengstoffs im V ergleich zu W etter-N obelit B (Z ahlen
tafel 1), welche bedingen, daß eine verhältn ism äßig  g e 
ringe Sprengstoffm enge m it g roßer S prengkraft auf 
kleinem  Raum  sitzt, w obei das A usschlagen nach der Seite 
des geringsten  W iderstandes nicht im m er der Fall zu sein 
braucht, sondern  rund um den Sitz des Sprengstoffs ein 
Z ertrüm m ern des G esteins erfo lg t, w ährend der Rest des 
B ohrlochs als sogenannte  Brille stehenbleib t. Die T iefen
w irkung  des Sprengstoffs im w eichen G estein ist infolge 
seiner Brisanz zu gering  und daher dort, w o dem B ohr
loch keine genügende V orgabe auf der ganzen Länge g e 
geben w erden kann, ungeeignet, da er den H auer dazu 
verleitet, zum Beischießen angesetzte B ohrlöcher in F irste  
und Seitenstoß zu überladen  oder hohl zu versetzen, um 
die V orgabe auf der ganzen Länge des B ohrloches zu 
lösen. Ebenso ist die N eigung des H auers nicht von der 
H and zu w eisen, stehengebliebene Brillen einfach noch
mals zu versetzen un ter V erw endung eines V ersatzpfrop
fens als B ohrlochboden am einen Ende der »B ohrloch
röhre« (Brille). Die L eistungssteigerung ist daher im Sand
schiefer bei V erw endung von G elatine-D onarit 1 gegenüber 
N obelit B geringfügig . G anz allgem ein kann man folgende 
Regel aufstellen: Bei V erw endung b risan ter Sprengstoffe 
ste ig t die L e i s t u n g s z u n a h m e  gegenüber dem  schw äche
ren S prengstoff mit zunehm ender H ärte  des G esteins. 
Bei V erw endung schw ächerer Sprengstoffe ste ig t der 
L e i s t u n g s a b f a l l  gegenüber dem stärkeren  Sprengstoff 
mit zunehm ender H ärte  des G esteins. Die einzelnen W erte 
sind aus den verschiedenen Z ahlentafeln ersichtlich, ins
besondere Z ahlentafel 14.

2. S c h ie ß d a u e r .
Die Schießzeit ist im m er eine Funktion der jedem  

G esteinsbetrieb  eigenen B etriebsart. Sie ist in A ufbrüchen 
infolge der un ter II angeführten  V erhältnisse erheblich 
höher als in Q uerschlägen oder A bteufen. Bei V erw endung 
von M om entzündern ist der Leistungsabfall desto  g rößer, 
je kleiner die R estarbeiten  sind und  um gekehrt. Z e it
zünder und schw ächerer Sprengstoff bringen in der M ehr
zahl der Fälle eine höhere L eistung als der G ebrauch von 
stärkerem  Sprengstoff und M om entzündern. Auch be
steh t in letzterem  Falle bei den H auern  die N eigung, B ohr
löcher zu überladen, da die W irkung der Schüsse infolge 
gegenseitiger E inw irkung praktisch  kaum  richtig  abge
schätzt w erden kann. Dies gilt insbesondere für die Schüsse 
unm ittelbar um den Einbruch.

3. R i c h t i g e r  A n s a tz  d e r  B o h r lö c h e r .
Von entscheidender B edeutung für Leistung und 

Sprengstoffkosten  ist der richtige A nsatz der B ohrlöcher 
sow ohl nach Z w eckm äßigkeit als auch nach der V orgabe, 
um die gew ünschte E ndw irkung zu erzielen, sow eit dies 
die erkennbare G ebirgsbeschaffenheit zuläßt. Die A us
w ahl der mit dem  Bohren betrau ten  G esteinshauer kann 
daher n icht so rgfältig  genug  erfolgen. Da Bohr- und 
Schießarbeit die veränderlichsten F ak to ren  in G esteins
betrieben sind, häng t der E rfolg g röß ten teils von der er
kenntnism äßigen E rfassung der M öglichkeiten ab, die das 
G ebirge hinsichtlich seiner D urchörterung, der Spreng
w irkung und der dam it zusam m enhängenden V orarbeiten 
(H erstellung  der B ohrlöcher zur A ufnahm e des S preng
stoffs) voraussichtlich hem m end en tgegensetzen w ird. W ie 
w eit dabei der A ufw and an B ohrm eter und Sprengstoff
verbrauch je m3 sein kann, zeig t Zahlentafel 3.

4. B o h r e r  u n d  W a s s e r s p ü l u n g .
ln hartem  G estein nutzt sich die übliche Z-Schneide 

zu s ta rk  ab und erschw ert ein N achführen des nächst 
längeren Bohrers, w obei häufig  infolge zu g roßer V er
engung des B ohrloches die beabsichtigte Bohrlochtiefe 
nicht erreich t w ird. B ohrstörungen und B ohrerbruch en t
stehen auch durch die geringe E ignung der Z-Schneide, 
auftre tende Risse oder Spalten in der B ohrlochsohle zu 
überw inden. Die in den V ersuchen mit angeführte D em äg-

H artm etallbohrschneide w eist gegenüber der Z'-Schneide 
in dieser H insicht erhebliche Vorteile auf.

U ngenügender oder zeitweise fehlender W asserdruck 
bew irk t ein V erklem m en der B ohrer, da das Bohrmehl 
nicht schnell abgeführt bzw. ungenügend angefeuchtet 
w ird, w odurch um die B ohrer eine zähe, breiige Masse 
entsteht. Besonders sta rk  tr it t  dies in weichem Gestein 
in Erscheinung. Für gute B ohrleistungen ist daher auch 
das V orhandensein von W asser in ausreichender M enge 
und m it entsprechendem  D ruck erforderlich. W o beides 
nicht vorhanden ist, tre ten  Leistungsverluste auf, die um 
so em pfindlicher sind, w enn durch die längere B ohrzeit 
der festgeleg te  A rbeitsrhythm us gestö rt w ird, da dieser 
A rbeitsvorgang zeitlich bereits in den anschließenden 
hineinreicht.

5. E in f lu ß  d e s  Q u e r s c h n i t t s  
a u f  d e n  S p r e n g s t o f f v e r b r a u c h .

V ergleicht man die Ergebnisse säm tlicher unter I, 11 
und III vorgenom m enen V ersuche, so läß t sich eine b e 
stim m te G esetzm äßigkeit hinsichtlich der je in3 notw endi
gen B ohrlochm eter und des Sprengstoffverbrauchs bei 
Änderung des G esteins oder des Sprengstoffs erkennen. 
D agegen liegen die G rundw erte  von Fall III erheblich 
tiefer, so daß man folgern kann, daß durch Zunahm e des 
Q uerschnitts eine V erm inderung der je m3 erforderlichen 
B ohrm eter und des Sprengstoffverbrauchs e in tritt und an 
dererseits bei abnehm endem  Q uerschnitt eine Z unahm e der 
G rundw erte  erfolgt. Die G rundw erte  eines mit 3,8 m2 Q uer
schnitt im Sandstein aufgefahrenen Q uerschlags, die zum 
Vergleich herangezogen w urden, lagen tatsächlich erheb
lich höher als die unter I erm ittelten.

Legt man letztere, welche bei Q uerschnitten  von 
10— 12 m2 erm itte lt w urden, mit 10 m2 als A usgangsw ert 
zugrunde, so erg ib t sich bei einer. Q uerschnittsverringe
rung  von 6,2 m2 für jedes m3 A usbruch un ter 10 m2 eine 
Z u n a h m e  der G rundw erte, die aus der Zahlentafel 13 e r 
sichtlich sind. B ringt man die entsprechenden V ierte des 
Schachtabteufens ebenfalls mit den in Q uerschlägen g e 
fundenen in V erbindung, so erhält man eine V erm inde
rung der G rundw erte. Der U m fang ist ebenfalls aus 
Z ahlentafel 13 zu ersehen.

Z a h l e n t a f e f  13.

G este in sa rt
Q u er
schn itt

m-

A nzahl de r 
B ohrm eter 

je  m 8

m

Sprengsto ff
verb rauch  

je  m 3

ke

Sprengsto ff
kosten  je  m3 

einschl. 
Z ü n d e r
- m

Sand . . T ...................... 10 4,71 1,60 2,88
S a n d .................................. 3,8 5,26 2,23 3,82

— 6,2 +  0,55 +  0,63 +  0,94
Z unahm e in % je  m3 +  1,91 +  6,31 +  5,20

S chiefer .............................. 10 3,77 1,14 1,95
S chiefer .............................. 30 2,51 0,68 1,24

+  20 — 1,26 — 0,46 — 0,71
A bnahm e in %  je  m 3 — 1,60 — 2,01 — 1,79

S a n d .................................. 10 4,71 1,60 2,88
S a n d .................................. 30 2,84 1,02 1,75

+  20 — 1,87 -  0,58 — 1,13
A bnahm e in %  Je m3 — 1,91 — 1,81 — 1,91

Die Zu- und A bnahm e der G rundw erte mit V erände
rung des Q uerschnitts ist durch die Ergebnisse wohl 
erw iesen, kann aber im einzelnen nicht m it bestim m ten 
W erten angegeben w erden, da sicher ist, daß die Ab- bzw. 
Zunahm e ungleichm äßig erfo lg t und nach Erreichung be
stim m ter G renzw erte aufhört, insbesondere bei V er
g rößerung  des Q uerschnitts, so daß die G rundw erte dann 
konstan t bleiben. Die Zunahm e der letzteren bei V erringe
rung  des Q uerschnittes findet eine natürliche B egrenzung 
durch raum technische Schw ierigkeiten, S trecken m it a ll
zu kleinem Q uerschnitt aufzufahren. In diesem Z usam m en
hänge sei noch erw ähnt, daß die G esam tkosten  des zum 
V ergleich herangezogenen G esteinsbetriebes von 3 8 m 2 
Q uerschnitt 59 o/o höher liegen als die der in der gleichen 
G esteinsart bei den üblichen Q uerschnitten  von 10 und 
12 m2 aufgefahrenen Strecken.

Die m itgeteilten Ergebnisse w urden von einer B e le g 
s c h a f t  mit folgenden Prozen tsätzen  an Ausländen erzielt: 
Q uerschläge 27,2 o/o, A ufbrüche 16,6<yo, Abteufen 12,5o/o.

Zahlentafel 14 verm ittelt eine Ü bersicht über den 
L eistungsabfall und S teigerung  der Kosten je m3 bei 
V erw endung verschiedener Sprengstoffe und  Zündm ittel. 
Zahlentafel 15 faßt die w ichtigsten  W erte übersichtlich 
zusam m en.
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Z a h l e n t a f e l  14. L eistungsabfall und S teigerung der Kosten je  m3 bei V erw endung verschiedener S prengstoffe
und  Zündm ittel.

L eistungsabfall und K ostenanstieg  je  m 3 
bei V erw endung  von  Z e itzü n d ern  

beim  Ü b erg an g  von

L eistungsabfall und  K ostenanstieg  je  m 3 
beim Ü b erg an g  von Z eit- auf M om en tzünder 

und  V erw en d u n g  von

B ezeichnung d e r G este in sa rt
G ela tine-D onarit I 

auf
W ette r-N o b e lit B

G ela tine-D onarit I 
au f W etter- 

N obelit B (MI)

W ette r-N o b e lit B 
auf W etter- 

N obelit B (M I)
G ela tine-D onarit I

W etter-
W e tte r-N obe lit B N obelit B (M I)

L e is tu n g s
abfall

K osten
anstieg

L eistungs- K osten
abfall an stieg

L e is tungs
abfall

K osten
anstieg

L eistungs
abfall

K osten
anstieg

L eistungs
abfall

K osten- L e istungs
a n s tieg  ' abfall

K osten
anstieg

% % °/o 1 % % °/o °/o % % °/o 1 °/o %

I. Q u e r s c h i ä g e
S c h ie f e r ................................................
S an d sc h ie fe r .......................................
S a n d s t e i n ...........................................
K o n g l o m e r a t ...................................
K ong lom erat (W id iab o h re r)  . .

2,45
3,57
7,24
6,23

2,71
3,49

10,61
10,50

10,24 i 20,22 
13,23 ! 23,05 
19,46 35,52 
15,07 j 32,72

7,65
8,04

10,14
13,19
9,42

15,90
17,95
18,88
22,51
20,10

7,60
8,52
6,82
8,40

5,89
6,07
5,33
7,03

8,65
8,63
8,53
8,87

10,17

7,25 ! 10,74
6.92 10,86
6.92 ! 10,88 
7,18 | 9,67 
7,52 12,55

8,31
8,25 
8,48 
7,22 , 
8,59

II. A u f b r ü c h e
S c h ie f e r .............................. ....
S a n d ....................................................
K o n g lo m e ra t.......................................

6,92
10,04

8,01
12,83

18,77 28,70 
23,05 37,22

11,33
12,79
14,46

17,35
19,15
21,62

12,98
12,33

12,62
11,63

13.43
14.43 
14,39

13,05 16,51 
14,34 I 16,08 
13,69 i 15,99

16,00
14.88
14.89

III. A b t e u f e n
Schiefer ...............................................
S a n d s t e i n ........................................... 3,42 4,59 10,05 17,28

6,05
6,87

10,64
12,14 5,25 4,65

5,94
5,93

5,45 | 7,12 
5,17 | 7,38

6,09
6,27

Z a h l e n t a f e l  15. Zusam m enfassung der w ichtigsten W erte.

S c h i e f e r S a n d s c h i e f e r S a n d s t e i n K o n g l o m e r a t

G ela tine- W etter- 
D o n a r it I  N obelit B

G ela tine- i W e tte r- /M n  
D onarit I N obelit B ‘ '

G elatine- | W etter- 
D onarit I N obelit B ( M l ) G ela tine- | W e tte r- 

D onarit I N obelit B (M 1)

z . z . | m .z . Z .Z . M .Z. z . z . |m .z . Z . Z . M .Z. Z . Z . M .Z .¡Z . Z . |m .Z. Z . Z . |m .Z . Z .Z . M .Z. Z. Z. M .Z. Z .Z . |m .Z. Z .Z .  M .Z. Z .Z . M .Z.

I. Q u e r s c h l ä g e  •
B ohrm eter je  m 3.

S prengsto ffkosten  
einschl. Z ü n d e r

. m
%

— 3,77
100

3,81
101

4,64
123

4,69
124

3,90
103

3,94
104

3,97
105

4,01
106

4,88
126

4,91
130

4,33
114

4,37
115

4,71
124

4,76
125

5,80
153

5,86
154

5,06
134

5,09
135

5,80
153

5,86
154

7,36
195

7,43
196

m
%

- - 1,95
100

1,91
98

2,85
146

2,79
143

2,35
121

2,31
118

2,45
125

2,40
123

3,58
182

3,51
180

2,79
143

2,73
140

2,88
147

2,82
144

4,20
215

4,12
211

3,28
168

3,20
165

4,01
205

3,91
203

5,85
300

5,73
293

S ch ießdauer in
A rbeitsm inu ten min

%
— — 40,30

100
63,00

167
54,00

134
90,30

224
36,20

89
60,80

151
42,73

105
71,50

177
57,00

141
95,40

234
50,30

124
84,00

207
55,50

137
92,10

227
74,00

183
12,40
308

49,00
121

82,00
201

65,30
161

109,0
269

87,50
216

146,0
361

G esam tkosten  . . . m
%

10,06
100

10,79
107

11,66
116

12.63
126

10,68
106

11,31
112

10,97
109

11,73
116

12,84
128

13,90
138

12,84
128

13,72
136

13,29
132

14,22 15,80 
141 | 157

W id iabohre

17,14
170

r :

15,74
156

13,23
132

16,58
164

14,16
141

17,41
174

14,62
146

18,66
185

15,72
157

21,33
213

17,86
175

22,87
228

19,07
190

L eistungen  . . , . m3
%

1,479
10.0

1,351
91

1,366
92

1,219
82

1,443
97

1,333
90

1,408
95

II.

1,287 1,294 
87 87

V u f b r ü c h

1,154
77

e

1,193
8,

.

1,091
74

1,150
78

1,052,1,034 0,921 
71 70 | 62 

W id iab o h rer :

0,961
65

1,206
81

0,896
61

1,088
76

0,875
60

1,118
78

0,813
55

0,998
70

0,776
53

1,007
71

0,700
47

0,876
61

B ohrm e ter je  m 3 . m
%

- — 4,42
100

4,77
101

5,99
127

6,04
128

— — — — — 4,92
104

4,97
105

5,46
115

5,51
116

6,93
147

7,00
148

5,86
124

5,92
125

6,72
142

6,78
143

8,54
180

8,62
181

S prengsto ffkosten
4,86
171

6,78
2,35

6,64
2,32

einschl. Z ü n d e r m
%

2,84
100

2,78
98

4,14
146

4,05
143

2,96
104

2,90
102

3,30
115

3,23
113

4,76
167

3,80
133

3,72
130

4,65
163

4,55
160

S ch ie ß d au er in .
A rbeitsm inu ten min

%
— ’ — 147

100
245
167

197
134

329
223

140
96

234
159

17.)
116

284
193

229
155

377
240

147
100

245
167

197
134

329
223

263
179

439
300

G esam tkosten  . . . m ,  
%

- - 20.45
100

23,12
113

24.00
117

27,84
136

- 21,70
106

24,44
119

23,44
115

26,46
131

27,93
137

32,25
158

25,25
123

28,18
137

28,49
139

32,39
158

34,65
169

39,81
194

L eistungen  . . . . m 3
%

— — 0,737
100

0,639
86

0,655
88

0,547
73

III. A b t ; u  f ei

0,693
94

0,603
82

0,645
87

0,552
75

0,363
76

0,477
64

0,606
82

0,531
73

0,545
74

0,467
63

0,466 0,391 
63 | 53

B ohrm eter . . . .
%

— 2,51
100

2,54
101

3,18
127

3,21
128 - 2,55

101
2,57
102

2,84
113

2,86
114

3,40
135

3,43
136

S prengsto ffkosten
einschl. Z ü n d e r 

S ch ießdauer in

. s m  
%

1,24
100

1,22
98

1,81
146

1,77
143

1,58
125

1,53
122

1,75
141

1,71
139

2,55
205

2,49
204

A rbeitsm inu ten  

G esam tkosten  . .

min
%

. m  
%

35
100

11,74
100

59
167

12,38
105

47
134

12,99
111

81
222

13,80
117

34
97

13,31
113

57
163

13,93
118

41
117

13,92
118

69
196

14,64
124

55
157

15,61
133

92
264

16,59
141

Leistungen
o hne  T ra n sp . . . m 3 

°/o
. — 1,237

100
1,164

94
1,164

94
1,078

87
— — - — — — 1,106

89
1,049

86
1,069

86
1,005

81
0,995

80
0,921

74

Stockwerkstektonik oder Faltungstiefenstufe im Gebiet der Ruhrmolasse?
Von Dr. phil. H einrich B ö t t c h e r ,  Bochum.

Von W. P a e c k e l m a n n  bin ich auf gefo rdert w orden, zu 
dem  m echanischen D eutungsversuch der »Faltenstockw erke« 
von O b e r s t e - B r i n k  Stellung zu nehm en. Ich tue es um so 
lieber, als m it der D iskussion dieses D eutungsversuches ein 
w eiterer Schritt auf dem W ege zur K lärung des in den 
letzten  Jah ren  besonders stark  in den V orderg rund  d e r geo
logischen F orschung  gerückten Problem s getan w erden 
kann.

Im Jahre 1933 hat sich O berste-B rink zu den neueren 
A nschauungen über Sedim entation und T ek ton ik  im R uhr
bezirk  in einer hier erschienenen A bhand lung1 kritisch  g e 
äußert. Die gleiche A uffassung ist später in dem  von ihm 
bearbeiteten  Sonderabschnitt des K ukukschen W erkes von 
1938 sow ie in Band 1 des Technischen Sam m elw erkes »Der 
deutsche Steinkohlenbergbau« 1942 vertre ten  w orden.

1 G lückauf 69 (1933) S. 693.
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E inen großen  Teil des Raumes der A rbeit von 1933 
nehm en acht beb ilderte  Beispiele von F lözscharungen ein, 
in denen gezeigt w ird , daß die Scharungslinien im G ru n d 
riß  o ffenbar jede Lage haben können (Abb. 1 und 2). Aus 
dem häufigen N ichtübereinstim m en der söhligen P ro jek 
tion  der Scharungslinien m it dem grundriß lichen V er
lau f der Sattellinien w ird  nun der Schluß gezogen, daß die 
von m ir vertretene A uffassung der G leichzeitigkeit von 
Sedim entation und F altung  ein unm öglicher V organg  sei, 
da ja , w enn diese A uffassung zu Recht bestände, ein Z u
sam m enklingen zwischen den grundriß lichen F löz
scharungslin ien  und  den Sattelachsen ungefähr erw arte t 
w erden müsse.

Unser Fritz

Königsgrube
’  o12 Entfernung der beiden Flöze voneinander 

5m Kurven g le icher FlözabsFande

A bb. 1. Die Scharung der F löze P räsiden t und Helene nach 
O berste-B rink. (Auf dem G elsenkirchener Sattel liegen die 

beiden Flöze in dem  geschrafften  Teil zusam m en.)

Unser Fritz

A bb. 2. Die Scharung der Flöze R öttgersbank  1 und 2 
nach O berste-B rink. (Sie liegen in der N ordostecke des 

Feldes P lu to  zusam men.)

Um! h ie r zu vö lliger K larheit zu gelangen, ist es nötig , 
eine eindeutige A nalyse des mechanischen Bew egungs
vorganges bei der A usbildung einer G ebirgsfalte zu geben. 
E ine solche Analyse geling t aber n u r dann, wenn die 
G rundbegriffe  festliegen. Das ist tro tz  d e r  R eichhaltigkeit 
des K ukukschen W erkes von 1938, tro tz  seiner ü berragen 
den B edeutung fü r W issenschaft und Praxis und tro tz  des 
Erscheinens von Band 1 des neuen Sam m elw erkes m it der 
zusam m enfassenden geologischen D arstellung  der deutschen 
K ohlenlagerstätten  fü r das R uhrkohlengebirge bisher noch 
nicht der Fall.

Sowohl O berste-B rink als auch Kukuk befassen sich m it 
der »scheinbaren Q uerfaltung« des R uhrgebirges. Kukuk* 
u rte ilt 1938, daß »der G rund der scheinbaren Q u er
fa ltung  d e r  gesam ten K arbonablagerung noch nicht m it 
S icherheit zu erkennen sei«. Er w eist auf das gelegentlich 
zu beobachtende »V erspringen der H aupt- und N eben
falten« hin, sieht aber keinen unm ittelbaren  Zusam m enhang 
m it der »scheinbaren Q uerfaltung«.

O berste-B rink  beschäftigt sich 1938 in dem  gleichen 
W erke nur ganz kurz mit dem Auf- und A bsteigen der 
Sattel- und M uldenlinien, betont, daß 0100? 1936 diese 
E rscheinung als Q uerw ellung bezeichnete und  verm utet, 
daß sie wohl m it D ruckunterschieden bei der F altung  Z u 
sam m enhänge. E inen notw endigen ursächlichen Zusam m en
hang  dieser »Q uerwellung« m it der H aup tgeb irgsfa ltung  
sieht auch er nicht.

D agegen beschäftig t e r sich eingehender m it dem 
»Faltenverspringen« (Abb. 3). E r  hä lt es als ein Anzeichen 
dafür, daß der aufgeschlossene Teil des R uhrkohlenbeckens 
vielleicht doch nicht im ganzen vorgeschoben und gefalte t 
w urde, sondern  daß m öglicherw eise einzelne Blöcke bew egt 
w urden. In Band 1 des »Technischen Sammelwerks« 1942 
berührt O berste-B rink  nochm als das Faltenverspringen. 
E r  g ib t in Abb. 4 das Schema eines solchen V erspringens 
im Q uerschnitt und G rundriß  fü r einen Sattel und eine 
M ulde und ste llt fest, daß dieser V organg im R uhrgebiet 
seh r häufig  sei, g leichgültig , ob es sich um H aupt- oder 
N ebenfalten handelt. Das ist unbedingt richtig, denn das 
Faltenverspringen ist zweifellos ein w esentliches B auele
m ent im G ebirgsbau der R uhrm olasse, w ie es ein w esen t
liches Bauelem ent jedes durch F altung  zusam m engestauten 
G ebirgskörpers ist. A ber ein Problem  ist es nicht, sondern 
als einfache F olge des mechanischen F altungsvorgangs — 
d er H aup tfa ltung  — seit längerer Z eit k largeste llt. Das 
m ag wie fo lg t e rläu te rt w erden.

V erbindet man die Kuppen des untertauchenden wie des 
aufsteigenden Sattels und  die Faltenum biegungen der au f
steigenden wie der untertauchenden M ulde zu Längs
schnitten, so w ird  deutlich, daß es sich nur um die 
E rscheinung der Q uerw ellung  handeln kann, die sich im 
Auf- bzw. A bsteigen der Sattel- und M uldenachsen zu e r
kennen g ib t (Abb. 5). Nachdelm dies erkannt ist, braucht 
nu r noch das V erhältnis von H aup tfa ltung  zur Q uerw el
lung e rö r te r t zu w erden.

Auch dies ist nicht m ehr unklar, seitdem  H. C lo o s  
1936 die w echselseitigen Beziehungen ebenso einfach wie 
überzeugend darge leg t h a t (Abb. 6). C loos g ib t zu den 
Zeichnungen der Abb. 6 auf Seite 184 seiner »E inführung 
in die G eologie« eine photographische A ufnahm e, die noch 
deutlicher, als es die N achzeichnungen verm ögen, den ana
tom ischen Bau eines norm alen Faltensatte ls aufzeigt. Es 
steh t fest, daß jeder Sattel in der N atur etw a nach Abb. 6 
gebaut ist, das heißt, mit der F altung ist g leichzeitig  auch

, ^ > 0' Rauxel

®  SelsenVircVien V

X '

\  " ® * a«enS< W  ® &ocV'û  " "  v  .

„< ■Cef''

Abb. 3. Das Faltenverspringen in R ichtung Bochum-W anne, 
M aßstab  1 :250000 nach O berste-B rink . 1938.
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d ie  eigenartige G estalt geb ildet w orden, die einem k ie l
obenliegenden Boot oder einem W alfischrücken vergleich
b a r  ist. Das Auf- und A bsteigen der Sattelachse, die 
Q uerw ellung, ist also m it dem ursprünglichen  F a ltu n g s
vo rgang  un trennbar verbunden, w enn auch der F a ltungs
druck nur in einer R ichtung w irksam  w ar.

Diese F estste llung  von Cloos, daß die Falte der Abb. 6 
eine N orm alerscheinung d a rs te llt und nicht eine Ausnahme, 
w ird  von Kienow 1942 noch dahingehend erläu tert, idaß 
es aus geom etrischen G ründen no tw endig  sei, daß ein g e 
falte tes Schichtenpaket d o rt am höchsten au fgefa lte t w ird , 
d. h. die g röß te  F altenam plitude besitzt, wo es senkrecht 
zum Streichen am stärksten  verkürzt w ird . »Dabei en t
stehen zw angsläufig  die bekannten w alfischartigen F a lten 
form en, w ie sie z. B. H. C lo o s  abbildet« (Abb. 7).

Da es nun völlig  undenkbar ist, daß ein g roßes F a lten 
geb irge auf seiner ganzen streichenden E rstreckung  von 
oft hunderten  von K ilom etern überall genau g leichgroße 
V erkürzung erfah ren  haben sollte — dergleichen g ib t es 
n irgendw o in der N atu r — so is t offenbar, daß  H aupt- 
geb irg sfa ltung  und  Q uerw ellung  H and in H and  gehen, 
daß beide voneinander nicht zu trennen  sind. Das ist 
schon länger bekannt. So zeichnete auch O. W il c k e n s  be
re its  1912 einen norm alen Faltenzug  nach Abb. 8.

Grundriß Grundriß
für einen Sattel fü r eine M ulde

Abb. 4. Schem a des Faltenverspringens im Q uerschnitt und 
G rundriß . (Nach O berste-B rink  und H eine 1942.)

) A  V j

) / \  v y

)lZ

) / A  W f  

) A \  ^  /

Abb. 5. S tereom etrische P ro jek tion  des F altenverspringens 
von Abb. 4.

D iese m echanischen G rundbedingungen  jeder G ebirgs- 
fa ltung  hat O berste-B rink außer Acht gelassen, als er 1933 
m it der V eröffentlichung der Scharungsbilder die G leich
zeitigkeitshypothese w iderleg t zu haben glaubte. W ill man 
nämlich d e r F rage  der p rim ären M ehranhäufung von 
Schutt in den Senken auf den G rund  gehen, so m uß man 
dem natürlichen V organg fo lgen. D ieser aber findet im 
Raume sta tt und  nicht in der Ebene. Z w ar ist die geo lo 
gische W issenschaft gew ohnt, ihre E rkenntn isse  m eist in 
ebenen D arstellungen zu verm itte ln ; so ist auch das G esetz 
der F altungstiefenstufe  bisher nu r an ebenen P ro filen  e r 
läu tert, so sind die prim ären D iskordanzen bisher nur in 
ebenen Schnitten gezeigt w orden. Doch d a rf  diese A rt der 
D arstellung  den Lesenden nicht dazu verleiten, nun auch 
in der Ebene zu denken. Aus der Bildebene des P ro fils  
heraus w ürde man a llerd ings zu der F o rderung  kommen, 
die F lözscharungen m üßten in Sattelnähe eben dieses 
Schnittes liegen. N im m t man aber die dritte  D im ension 
hinzu und berücksichtig t die im Raume mit der F altung

Abb. 6. A natom ie eines aufrechten, sym m etrischen 
Faltensattels (nach H. C loos, 1936).

A—B) E rscheinungsw eise des Sattelkerns nach A btragung 
der höheren  Schichten durch das Eis.

A—L) E rgänzter V erlauf des abgetragenen  Sattelteils (sog. 
»Luftsattel«).

C) E rgänzung  zu einem  vollständigen Sattel, längs der 
Q uerflächen durchgeschn itten ; Sattelachse punktiert.

D) Erscheinungsw eise des vollständigen Sattels im 
Längsschnitt.

E) Im H orizontalschnitt.
F) Im Q uerschnitt.

Abb. 7. Falte mit gew ölbeförm iger Q uerkrüm m ung nach
S. Kienow. 1942.



12 G l ü c k a u f 80. Jahrgang, H eft 1/2

sich einstellende Q uerw ellung, so erg ib t sich, daß beim 
angenom m enen V organg der G leichzeitigkeit von Faltung 
und  A blagerung die prim ären — stets nur geringfüg igen  — 
Senken j e d e  Lage im G rundriß  haben können. Dies ist 
um so m ehr der Fall, je  stärker die H aup tfa ltung  ist. Je 
stärker nämlich die H aup tfa ltung , umso größere  U nregel
m äßigkeiten in der Faltenam plitude, umso s tärker auch 
die begleitende Q uerw ellung. Da nun H auptfaltung  und 
Q uerw ellung gleichzeitige V orgänge w aren, konnte auch 
ö fte r über einem Sattelgebiet des U n tergrundes eine durch 
Q uerw ellung verursachte Q uersenke an der lagunären 
Schuttoberfläche entstehen, in welche m ehr Schutt, h inein
kam als andersw o, w odurch das B ergem ittel zwischen 
2 Flözen g rößer w ird , als es ohne Q uerw ellung sein w ürde. 
D am it w urde also über einem S attelgebiet die V oraus
setzung fü r das G egenteil der F lözscharung gesch a ffen ; 
diese E insicht w ird  allein durch das E inschalten der 
räum lichen V orstellung von H aup tfa ltung  und Q uerw el
lung gew onnen.

Abb. 8 a. Perspektiv ische Teilansicht eines norm alen 
Faltenzuges. (Nach O. W ilckens 1912.)

K ohleng ruppe F altungsform

Flam m- und G asflam m kohlen- B la ttparalle le  G roß fa ltung
schichten ohne W echsel und  S onderfalten

G as- u nd  F ettkoh lensch ich ten o b e n : W echsel
u n te n : W echsel-F altenzone

Eß- und  M agerkoh lensch ich ten N eben fa lten  m it verhältn ism äß ig
w en ig  W echseln

Abb. 8 b. P erspektiv ische Ansicht und Profil einer 
abgetragenen  M ulde. (Nach B. W illis, aus O. W ilckens, 

G rundzüge der tekton ischen  G eologie 1912.)

S e e z ta l .

n N eokom , b Valendism ergel, i M alm , darunter 
D ogger und, Lias.

Abb. 9. A lviergruppe, Seeztal (Schweiz). (Nach Arn. Heim, 
aus O. W ilckens, G rundzüge der tektonischen G eologie, 

1912.)

M it diesen Ü berlegungen ist das H auptargum ent, das 
O berste-B rink gegen die G leichzeitigkeitshypothese vor
gebracht hat, en tw erte t w orden. Die Scharungsfazies ist 
in der T at kein G egenbew eis gegen meine A nschauungen.

W as nun den von O berste-B rink aufgestellten  me
chanischen D eutungsversuch der »Faltenstockwerke« anbe
tr if f t, so ist hier fo lgendes zu sagen. E s kann kein Zw eifel 
bestehen, daß die A nw endung des A usdrucks »Faltenstock
werke« fü r den Bau der Ruhrm olasse an und fü r sich nicht 
glücklich ist. W enn man von S tockw erkstek ton ik  spricht, 
denkt man unw illkürlich an A lpenprofile  m it ihrem kom pli
zierten Deckenbau. Es sollte daher von »Stockw erkstek
tonik« nur gesprochen w erden, w enn eine solche w irklich 
erkennbar vorliegt, etw a wie dies Abb. 9 zeigt. H ier sind 
deutlich 4 verschieden gebaute Stockw erke zu erkennen; 
das liegt daran, daß die D iskordanzen nicht latent, wie in 
der R uhrm olasse, sondern  an den Stockw erksgrenzen deu t
lich sichtbar sind. Letzteres ist aber im R uhrbezirk n ich t 
der Fall. Die R uhrm olasse zeig t n irgendw o W inkeldiskor
danz. Dennoch hat O berste-B rink 1933 und 1938 fo lgendes 
Schema aufgestellt.

Er unterscheidet som it in bezug  auf die Faltung drei 
übereinanderliegende verschiedene Zonen, in welchen nach 
seiner A uffassung dreierlei grundsätzlich  verschiedene 
Faltungsform en vorliegen. Der V ollständigkeit halber muß 
erw ähnt w erden, daß O berste-B rink die Bezeichnung 
»Faltenstockwerke« selbst nicht anw endet; die große Ähn
lichkeit seines Schemas aber m it diesem B egriff scheint 
den A usdruck bereits zum Sprachgebrauch der Kohlen
geologen gem acht zu haben. O berste-B rink selbst spricht 
nur von v e r s c h i e d e n e n  ü b e r e i n a n d e r l i e g e n d e n  
Z o n e n , »die m a n  als Faltungstiefenstufen  bezeichnet habe«
(1942). E ine solche A usdrucksw eise verw irrt aber, anstatt 
zu klären, w o K larheit der G rundbegriffe besonders nottu t. 
E s muß daher fes tgeste llt w erden, daß v e r s c h i e d e n  g e 
b a u te  Z o n e n  im  S in n e  v o n  F a l t e n s t o c k w e r k e n  u n d  
F a l t u n g s t i e f e n s t u f e  b e g r i f f l i c h  s i c h  e n t g e g e n 
s t e h e n .

Auf den ersten Blick hat das O berste-B rinksche Schema 
allerdings etw as B estechendes. Es hat den V orzug einer 
eleganten E in teilung  und  geht spielend in das D enkver
m ögen des Lesenden ein, da es ja  bereits bekannte V or
stellungen scheinbar sinngemäß g ru p p ie rt. Denn der, 
H abitus der F altung  der Flam m- und G asflam m kohlen in 
der Lippe- und Em scher-M ulde, der G as- und F ettkohlen
schichten in der E ssener und  Bochumer M ulde und jder 
Eß- und M agerkohlenschichten in den südlichen R and
gebieten ist ja  aus den Aufschlüssen grundsätzlich 
bekannt.

N ur eins ist nicht zulässig: Man d a rf  die räum liche 
S tellung der in der O berste-Brinkschen Zonentabelle 
genannten Faltenform en zur Lage des Faltungsm axim um s 
nicht vernachlässigen, wie dies geschehen ist. W ird  die 
räum liche Stellung der zu vergleichenden Aufschlüsse zum 
Maximum der F altung  nicht beachtet und w erden die ver
schiedenartigen H orizonte, die nicht gleiche S tellung zum 
Faltungsm axim um  haben, schem atisch als gleichw ertig  
m iteinander verglichen, so muß dies zu Fehlschlüssen 
führen. Das m ag im folgenden näher e rläu te rt w erden.

An den G rubenaufschlüssen der Bergw erke ist festzu
stellen, daß das M aximum der Faltung, also die g röß te  
Faltungsin tensitä t rechtsrheinisch etw a in der G egend der 
Em scher-M ulde im Z entra lgeb iet des Industriebezirks 
liegt, das ist der Raum zwischen B ottrop und  Reckling
hausen. Von diesem  K erngebiet aus nim m t die Faltungs
stärke , im großen  gesehen, nach den R andgebieten zu ab, 
und  zw ar geschieht dies nicht allein nach Süden, dergesta lt, 
daß g leichaltrige Schichtenglieder in der Essener-, 
Bochumer- und W ittener-M ulde etw a nach der E ntfernung  
vom Zentrum  abgestufte schwächere Schichtenauffaltung 
zeigen, sondern es ist auch eine nicht zu übersehende T at
sache, daß diese A bschw ächung der Faltung auch in 
streichender R ichtung des Faltenzuges vorliegt, etw a in 
dem V erhältnis, w ie sich die A blagerung nach W esten und 
O sten vom Zentrum  der tiefsten  E insenkung aus becken
fö rm ig  heraushebt. Dieses H erausheben des Faltenzuges 
ist ja  von Kukuk zwischen H erzkam p und M ülheim im 
W esten  und bei Beckum im O sten bereits sehr k lar d a r
geste llt w orden.

Man d a rf also die Aufschlüsse der tieferen  H orizonte, 
die w ir am Ausbiß haben, nicht ohne w eiteres m it der im 
Faltungszentrum  zu erw artenden T iefenverform ung gleich
stellen. Es ist ein Irrtum  anzunehm en, daß die F altungs
form en, die w ir am A usgehenden, z. B. am O strande des 
V elberter Sattels, d er Bochumer oder H erzkäm per M ulde 
sehen, wie ein » N o r m a l t i e f e n p r o f i l «  zu w erten  seien 
und  uns ein allgem eines Bild von den Faltentypen an der 
Basis des P roduktiven verm itteln  könnten. Das können sie 
zw eifellos nicht, denn die neuesten T iefenaufschlüsse in der 
Bochumer H auptm ulde zwischen Dahlhausen und Langen
d reer lassen bereits je tz t m it a lle r D eutlichkeit erkennen, 
daß die M agerkohlenfaltung  hier ganz anders aussehen 
w ird  als in der W ittener M ulde; noch g rößer w ird  der 
U nterschied gegenüber der H erzkäm per M ulde w erden, 
denn es tre ten  in der Bochumer M ulde bereits in der F e tt
kohle Überkippungszonen in Erscheinung. W enn aber die
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Fettkohle schon überk ipp t ist, dann ist es an der gleichen 
Stelle die M agerkohle noch m ehr. Solche liegenden Falten 
sind jedoch w eder aus der W ittener, noch aus d e r H erz- 
käm per M ulde bekannt. Som it w ird  erkennbar, daß in den 
Kernen der O roßm ulden Bochum er, Essener, Em scher- und

Lippe-M ulde, sow eit es sich nicht um die B eckenränder 
handelt, die von O berste-B rink vorausgesagte Zone »Neben
falten m it verhältn ism äßig  w enig • W echseln« nicht auf- 
tre ten  w ird , sondern  daß h ier in den Eß- und  M agerkohlen
schichten überk ipp te  F a ltung  m it einer bisher nicht 

gekannten H äufung von Scherun
gen zu erw arten  ist.

Somit ist auch dargetan , daß 
man in einem vergleichenden 
Schema nicht Faltungsform en von 
Teilgebieten einander gleichstellen 
darf , die s treng  getrenn t gehalten 
w erden müssen. Jedes T eilgebiet 
der Ruhrm olasse h a t seine eigene 
F altungsstärke und seine beson
dere E igenart, die allein durch 
das G esetz der F altungstiefen 
stufe voll e rfaß t w erden kann. 
Die Faltungstiefenstu fe  a llerd ings 
ist gleichzeitig eine völlig  aus
reichende C harak te ris ierungd ieser 
E igenart, da sie m it der gesetz
m äßigen V erlängerung  der Schnitt
linien des P rofils die ganze Ab
lagerung  von oben bis unten 
festlegt.

Es hat bestim m t seinen hoch
bedeutsam en inneren Zusam m en
hang, daß das Zentrum  der g rö ß 
ten F altungsin tensitä t sich m it der 
relativ  tiefsten  E insenkung des 
Beckens deckt, wie dies aus Abb. 10 
geschlossen w erden  kann, die eine 
K arte der m agnetischen Störungen 
im Steinkohlenbezirk zeigt. Reich 
stellte  bekanntlich 1926 fest, daß 
die K arbonm ulden fa s t durchw eg 
negative m agnetische S törungen 
zeigen. L. M i n t r o p  ergänzt h ier
zu 1942: »Die Isanom alen der 
V ertikalin tensität schließen ein 
Minimum ein, das m it dem  T ief
sten der K arbonm ulden zusam 
m enfällt«. H ier ist auch der O rt, 
au f den großen  F o rtsch ritt hinzu
weisen, der durch die neue D ar
ste llung  des Problem s durch L. 
K o b e r  erreicht w urde. Sein Sam
m elprofil ist das Beste, was nach 
dem heutigen Stand unserer 
Kenntnis vom Aufbau des R uhr
gebirges gegeben w erden kann. 
Kober w ar bei der K onstruktion 
seines P rofils das m agnetische 
A nom alienbild der Abb. 10 noch 
nicht bekannt. E r sieht in ihm eine 
B estätigungseiner T iefenkonstruk
tion. B esonders das magnetische 
P rofil M introps is t völlig  über
einstim m end m it d e r Köberschen 
O rundgebirgslin ie  Q —O. Noch 
m ehr: Es zeige sogar den T rog  
des N ordorogens, w enngleich die
ser lokal defo rm iert s e i1 (Pies- 
bergantik linale).

Ich kann in diesem Zusam m en
hang  an der T atsache nicht Vor
beigehen, daß K ukuk und O berste- 
Brink bei ihren P ro filkonstruk
tionen d e r T afel VII die gesam te 
A blagerung nicht als verschieden 
gebaute Zonen gezeichnet haben, 
wie man das nach dem vorstehend 
beschriebenen Schema hätte e r
w arten  sollen, sondern daß  die 
T iefenkonstruktion  der unaufge
schlossenen Schichten, die doch 

1 hypothetisch ist, auf G rund  der 
F altungstiefenstufe  vorgenom m en 
w orden ist. Dies m ag ein Aus-

1 Aus einem Brief von L. K o b e r  an 
den V erfasser.

Abb. 10. K arte der S törungen der Florizontal- und V ertikal-In tensität 
im rechts-niederrheinisch-w estfälischen Steinkohlenbezirk.

(Nach Ad. Schmidt, entw orfen  von H . Reich 1932. P rofil von L. M introp 1940.)

Abb. 11. E ssener M ulde des P ro fils  C—D der Tafel VII 
nach Kukuk und O berste-B rink 1938.
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schnitt aus dem P ro fil C D zeigen, das w egen 
seiner G röße nicht ganz w iedergegeben w erden kann. 
(Abb. 11). D er A usschnitt zeig t aber die E ssener M ulde 
vollständig  zwischen G elsenkirchener und W attenscheider 
Sattel und  is t fü r das ganze P ro fil charakteristisch. E s ist 
k la r ersichtlich, w ie in der E ssener M ulde ein allm ählicher 
Ü bergang von schw acher F a ltung  oben zur erheblich ver
stärkten  T iefenfa ltung  unten gezeichnet w orden ist, und 
zw ar in solcher W eise, daß eine W inkeldiskordanz nicht 
en tsteh t — die FaltungsV erstärkung von einem Flöz zum 
ändern ist ja  völlig  unm erklich —, daß aber eine e rheb
liche D iskordanz sichtbar w ird , w enn man die Leitlinie 
von F löz C atharina m it der O berfläche des F lözleeren 
vergleicht. Das ist nichts anderes als die zeichnerische 
A usw ertung der F altungstiefenstufe , ein Prinzip, das von 
L. K o b e r  1943 in die W issenschaft eingeführt w urde 
un ter einem Nam en, dessen N ennung persönliche G ründe 
mir verbieten. D urch A bgreifen der Flözschnittlängen 
zwischen G elsenkirchener und W attenscheider Sattel kann 
auch erm itte lt w erden, w elcher W ert der F altungstiefen 
stu fe  von Kukuk und  O berste-B rink h ier zugrunde gelegt 
w urde. E s ergeben sich zwischen G elsenkirchener ¡und 
W attenscheider Sattel fü r die einzelnen Flöze fo lgende 
W erte ;

Flöz C atharina . . .  5 000 m Schnittlänge
„ P laßhofsbank . 7 000 m „
„ Sarnsbank . . 8 250 m „

F lözleeres . . . 10 500 m „
D a die E n tfe rnung  von F löz C atharina von der O ber

fläche des F lözleeren, im sogenannten N orm alprofil ge
messen, rd . 2000 m beträg t, haben w ir in diesem Schicht
paket eine Zunahm e 5500 m = 1 1 0 o /o  Schnittlänge auf 
2000 m G ebirge, das ist 1 o/o au f 18,2 m G ebirge, ein 
W ert, d er dem von m ir 1925 angegebenen sehr nahe kommt. 
Dam als w urde im D urchschnitt 1 o/o Faltungszunahm e auf 
16 m G ebirge fes tgestellt.

Som it dü rfte  erw iesen sein, daß Kukuk und  O berste- 
Brink W esen und  Inhalt der Faltungstiefenstufe  voll in 
ih r Ideengut übernom m en haben. Das ist fü r den Be
g ründer dieses Prinzips erfreulich und ein E rfo lg . Leider 
ist im Text des so ausgezeichneten Kukukschen W erkes 
von 1938 dieser T atsache nicht Rechnung getragen  w orden, 
weshalb sich W idersprüche nicht verm eiden ließen.

U nd noch ein anderes erg ib t sich zw ingend: D ie  
b e id e n  F o r s c h e r  h a b e n  s ic h  m i t  d e r  v o r b e h a l t 
lo s e n  A n w e n d u n g  d e r  F a l t u n g s t i e f e n s t u f e  d e r  
l o g i s c h e n  F r e i h e i t  b e g e b e n ,  d ie  G l e i c h z e i t i g 
k e i t s h y p o t h e s e  n o c h  e r n s t l i c h  in  Z w e i f e l  zu 
z ie h e n .  Z w ar haben sie das letztere doch getan, indem sie 
den Seidlschen mechanischen D eutungsversuch fü r richtig 
erklären . O berste-B rink b ildet den Versuch Seidls m it Be
zugnahm e auf die E ssener M ulde auch ab (Abb. 12). Er 
übersieh t dabei aber, daß die E ssener M ulde nicht m it dem 
Seidlschen Bauplan übereinstim m t; die Ü bereinstim m ung 
ist nur scheinbar, da die in Abb. 12 bisher aufgeschlossenen 
Teile zufällig  dem Seidlschen V ersuchsergebnis ähnlich 
sind. E s  i s t  a b e r  v ö l l i g  u n m ö g l ic h ,  a u s  d em  S e i d l 
s c h e n  B a u p la n  zu  d e r  b e k a n n te n  in t e n s i v e n  T i e f e n 
f a l t u n g  zu  k o m m e n , d ie  s o w o h l  B a r t l i n g  in  s e in e m  
v ie l  a b g e b i l d e t e n  B lo c k d ia g r a m m  (Abb. 13) a l s  
a u c h  K u k u k  u n d  O b e r s t e - B r i n k  n a c h  A bb . 11 d a r 
s t e l l e n .  Die Seidlschen V orstellungen haben h ierfü r 
keinen Raum. Daß solche intensive T iefen fa ltung  aber so
wohl im K ern der Bochumer als auch der Essener M ulde 
vorliegt, ist durch G rubenaufschlüsse bereits erhärte t. Die 
nächsten Jahrzehnte w erden zeigen, daß in dieser Beziehung 
auch die Em scher-M ulde keine Ausnahme macht, wie dies 
au f Zeche P ro sp er schon je tz t erkennbar w ird .

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Im ersten Teil der A rbeit w ird  gezeigt, daß die von 

O berste-B rink 1933 un d  1938 beschriebene Scharungsfazies 
der Flöze der Ruhrm olasse kein G egen
argum ent gegen die G leichzeitigkeitshypo
these ist, sondern  daß  sie sich bei einer Be
trachtungsw eise, die vom Raume ausgeht, 
aus dem norm alen F altungsvorgang  zw ang
los erg ib t.

D er zweite Teil läß t erkennen, daß man 
nicht Faltungsform en von Teilgebieten ein
ander gleichstellen darf, die ungleiche S tel
lung zum Raum des Faltungsm axim um s 
haben. Jedes Teilgebiet d e r R uhrm olasse hat 
seine eigene Faltungsstärke und seine beson
dere E igenart, die allein durch  das Gesetz 
der F altungstiefenstufe  ausreichend gekenn
zeichnet w erden kann.
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Abb. 12a. B lattpara lle lfa ltung  und  H ohlform druckfaltung . (N ach Seidl.)

BUVf GtlsmWhmW.
N * Hikartua Ul u i Holland 

\ * IV m S

Abb. 12 b. Q uerprofil durch1 die E ssener M ulde. 
(Nach Seidl.) M aßstab 1 ; 200000.

Abb. 13. R aum bild des w estlichen Teiles der E ssener 
H auptm ulde. (U m gezeichnet nach B artling  1927.)
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Die Gewinnung von Kupfer, Blei und Zink in den Ver. Staaten von Amerika.
A llg e m e in e s .

In den Listen, die die W ehrvvirtschaftsstellen der 
Ver. Staaten von den kriegsw ichtigen, im eigenen Lande 
aber nicht ausreichend gefö rderten  R ohstoffen vor dem 
jetzigen K riege au fges te llt haben, finden sich w eder Kupfer!,1 
noch Blei, noch Zink. H ierin  g laubte m an 'der V ersorgung  
sicher zu sein. Bis zum ersten  W eltkriege w aren die Ver. 
Staaten ja  das g roße  L ieferland an diesen M etallen fü r 
die ganze W elt gew esen, und  diese Stellung hatte sich auch 
bis lange in die N achkriegszeit hinein aufrech t erhalten  
lassen. Im m er stä rk er machte sich aber die Tatsache 
geltend , daß die Ver. Staaten sich von einem R ohstoffland 
zu einem Industrie land  entw ickelten; an die S telle der b is
herigen R ohstoffüberschüsse tra t allm ählich ein Z uschuß
bedarf, und diese E ntw icklung m achte auch nicht vor den 
M etallen K upfer, Blei und Z ink halt, so überragend  auch 
die bergbauliche L eistung in diesen M etallen gew esen sein 
m ochte. Bis heute steh t das Land in allen drei M etallen 
w eitaus an der Spitze aller F örderländer. A ber gerade 
diese verschw enderische A usstattung  hat die Industrie 
verw öhnt und wie auf so vielen ändern G ebieten R aubbau 
und schrankenlosen V erbrauch an Stelle rech tzeitiger Be
schränkung, Sparsam keit und V oraussicht w alten  lassen. 
Im Jah re  1937, dem letzten H ochkon junk tu rjah r vor dem 
K riege, leistete der nordam erikan ische B ergbau in 
K upfer etw a 110000 t  m ehr als das Inland verbrauchte; 
1913 hatte  der A usfuhrüberschuß fast 300000 t betragen. 
Auch in Z ink w urde 1937 noch ein A usfuhrüberschuß von 
48000 t  erzielt, w ährend  an Blei bereits 78000 t  m ehr ver
brauch t als gefö rdert w urden . An Blei w aren 1913 rd. 
50000 t, an Z ink rd. 90000 t m ehr aus- als eingeführt 
w orden.

D er ungeheure  M etallbedarf der am erikanischen 
K riegsindustrie seit 1941, teils fü r Investitions-, teils für 
unm ittelbare V erbrauchszw ecke, nicht zuletzt auch für die 
B elieferung der B undes- und G esinnungsgenossen, hat die 
scheinbar so  günstige V erso rgung  vor ungeahnte  P roblem e 
gestellt. K upfer gilt heu te  neben Aluminium als » stra te 
gisches« M etall a llerersten  R anges, d. h. als M etall, das 
bei dringendem  K riegsbedarf im Inland nicht entfernt aus
reichend gefö rdert w ird, und ähnlich liegen die V erhält
nisse auch für Z ink, obw ohl h ier die Spannung zwischen 
L ieferung und  B edarf n icht ganz so g roß  ist w ie in K upfer. 
D iese Lage hat. sich entw ickelt tro tz  sehr beträch tlicher 
und recht erfo lgreicher A nstrengungen des B ergbaus, dem 
w achsenden B edarf zu folgen.

Die R egierung hat, w ie auf vielen ändern  G ebieten der 
R ohstoffbeschaffung, auch zur S teigerung  der P roduk tion  
d er g roßen  N ichteisenm etalle mit ansehnlichen H ilfen 'bei
getragen . Im F eb ruar 1942, zwei M onate nach dem K riegs
ein tritt des Landes, als sich die Spannungen in der V er
sorgungslage  zum erstenm al s tä rk e r geltend m achten, 
w urden  für die B elebung der P roduktion  erhebliche 
geldliche Zuschüsse in der Form  von Präm ien für alle 
überschüssigen Produktionsm engen  eingeführt. Allen 
W erken, die die P roduk tion  von 1941 bzw. bestim m te ver
trag lich  festgese tz te  G rundquoten  überschritten , w urden 
für diese M ehrm engen Zuschläge zu den an sich stab ili
sierten Preisen zugesichert. D as geschah fü r K upfer, dessen 
G rundpreis von 12 c ts ./lb  (en tsprechend 265 $  je  m etr. t) 
im Rahm en der allgem einen P reisstab ilisierung  unverändert 
b lieb; h ier w urden  nunm ehr fü r jede M ehrproduktion  
17 cts./lb  gezahlt. Eine ähnliche R egelung erfo lg te  fü r 
Zink, wo d e r G rundpreis von 7,25 c ts./lb  au f 10 cts./lb  
und fü r Blei, wo der G rundpre is von 5,85 c ts ./lb  auf 
8,60 cts./lb  erhöht w urde. Bei g rößeren  O bjekten, n a 
m entlich bei der E rschließung neuer V orkom m en mit R e
gierungshilfen , erfolgten Sonderregelungen  auf vertrag licher 
G rundlage. Im allgem einen konnte aber der B ergbau für 
seine M ehrfö rderung  m it einem Preiszuschlag von 5 cts./lb  
K upfer und von 2,75 cts./lb  Blei und Zink rechnen.

So w irksam  diese Präm ien in vielen Einzelfällen g e 
w esen sind, so reichen sie doch selbstverständlich  als 
A nreiz nicht aus, um  die Inbetriebnahm e g ro ß er neuer 
A nlagen zu veranlassen, deren K apitalaufw and auch bei 
günstiger B em essung der V erkaufspreise nicht innerhalb  
w eniger Jah re  — die Präm ien w urden zunächst nur. bis 
zum Som m er 1944, dann bis Ende Juli 1945 zugesichert — 
abgeschrieben w erden kann. In Sonderfällen sp rang  daher 
die R egierung durch ihre F inanzierungsgesellschaft, die 
D efense P lant1 C orporation , mit g rößeren  K apitalvorschüssen

ein. Bis Ende O ktober 1942 hatte  sie fü r die E rste llung  
von A nlagen zur G ew innung der drei g roßen  N ichteisen
m etalle, ganz überw iegend  wohl für K upfer allein, 
72,0 Mill. $  ausgew orfen, m eist in der Form , daß sie die 
betreffenden Anlagen auf eigene R echnung und G efahr 
baute, sie aber den betreffenden U nternehm en pachtw eise 
zum Betrieb überließ.

Auch bei der Lösung der A ufgabe der Beschaffung 
von A rbeitskräften  hat die R egierung m itgew irkt, zumal 
diese F rage infolge des W ettbew erbs der gu t zahlenden 
R üstungsindustrie vielfach erhebliche Schw ierigkeiten be
reitete. W ährend  anfänglich von E ingriffen in die A rbeits
freiheit abgesehen w urde, hat man sich später entschließen 
müssen, den A rbeitsplatzw echsel nam entlich im K upfererz
bergbau  völlig  zu verbieten bzw. von d e r G enehm igung 
der B ehörden abhängig  zu machen, und in le tz ter Zeit 
auch regelrech te  Z w angszuw eisungen vorzunehm en, w obei 
nam entlich die im Interesse der K riegsindustrie stillgelegten  
oder eingeschränkten  G oldbergw erke  erhebliche A rbeiter
zahlen zur V erfügung stellten. D ie E rzberg leu te  genießen 
im übrigen eine sehr w eitgehende B efreiung vom M ilitär
dienst.

K u p fe r .
D urch die gekennzeichneten staatlichen M aßnahm en 

und durch teilw eise recht eifrige M itarbeit der U nternehm er 
im E rzbergbau  und in der H ütten industrie  ist es den Ver. 
Staaten gelungen, in allen genannten M etallen w ährend der 
K riegsjahre sehr erhebliche P roduk tionssteigerungen  zu 
erzielen. D ie H auptanstrengunge-n galten dem  K upfer. Die 
im Jah re  1929 erreichte b isherige H öchstle istung  von 
905000 t  K upferinhalt der E rzfö rderung  ist 1942 zum ers ten 
mal beträchtlich übertro ffen  w orden, und  voraussichtlich 
w erden die Jah re  1943 und  1944 w eitere S teigerungen 
bringen.

Z a h l e n t a f e l  1. G ew innung von K upfer1 1938— 1942 
(in 1000 m etr. t) .

Staat 1938 1939 1940 1941 1942

A rizona ...............................
N e u m e x ik o ......................
U t a h ..........................
N e v a d a ..............................
M o n t a n a ..........................
M i c h i g a n ..........................
Sonstige S taaten  . . . .

190.7
19.9 

104,3
42,5
70.9 
34,1
47.7

237.8
41.8

155.8 
60,4 
88,7
39.9 
36,3

255.0 
63,3

210.0 
71,2

114,5
41,5
41,1

296.0 
66,6

241,9
71,6

116.0 
42,1 
35,0

353,9
72,0

278,5
73.2 

126,4
41.3 
26,8

in sges . 510,1 660,7 796,6 869,2 972,1

1 G ew innbarer M eta llinhalt der B ergw erksfö rderung .

D er Schw erpunkt der K upfergew innung liegt in den 
drei Felsengebirgsstaa ten  A rizona, U tah und  M ontana, 
w ährend die altberühm ten Reviere am O beren See im 
Staate M ichigan tro tz  des A ufschw ungs, den die P räm ien
gew ährung  vorübergehend  auch ihnen erm öglicht hat, 
rasch der E rschöpfung en tgegengehen. 1929 hatte  das Lake 
Superior-R evier noch 89000 t  geleistet, m ehr als das 
D oppelte der jetzigen F örderung  im Kriege. Die im K riege 
mit R egierungshilfe errichteten neuen A nlagen liegen ü ber
w iegend in Arizona. H ier hat die Phelphs D odge C orp. mit 
einem K redit der D efense P lan t C orp. in H öhe von 
35 Mill. $  in M orenci den neuzeitlichsten K upfererzbergbau  
der Ver. Staaten eingerichtet. Es handelt sich um  einen 
gew altigen porphyrischen E rzkörper mit m indestens 230, 
w ahrscheinlich 450 Mill. t  E rz und mit einem  durchschnitt
lichen K upfergehalt von l,06o/o. Das V erhältnis A braum  zu 
E rzkörper b e träg t durchschnittlich 1 :1 .  D ie Selbstkosten 
fü r die K upfergew innung w urden au f 14 cts./lb  berechnet, 
so daß die bereits seit 1936 geplante A nlage erst u n te r den 
veränderten  K riegsverhältnissen zur D urchführung  kom m en 
konnte. Das R iesenw erk soll Ende 1943 voll in Betrieb 
stehen und bei einer T agesfö rderung  von 40000 t  E rz eine 
Jah resleistung  von 122000 t K upfer erzielen. M orenci 
w ürde dam it h in ter Bingham  (U tah) an die zw eite Stelle 
un ter den K upferrevieren der Ver. Staaten tre ten .

Alle A nstrengungen und E rfolge des K upferbergbaus 
reichen freilich nicht entfernt aus, um den gew altigen Be
darf zu decken. So sind die Ver. S taaten heu te  nicht nur 
das w ichtigste Förder-, sondern auch das w ichtigste E in
fuhrland in K upfer. H insichtlich der L ieferungen ist eine 
E inigung mit G roßbritannien  dahin erfo lg t, daß dieses sich 
zunächst aus den Ländern un ter b ritischer F lagge, im be-
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sondern K anada und N ordrhodesien , verso rg t und zusätzlich 
die P roduktion  von Belg.-K ongo erhält, w ährend die Ver. 
S taaten in erster Linie über die P roduktion  Latein-A m erikas 
verfügen. W irklich bedeutende M engen liefert hier nur 
Chile, dessen F örderung  1940 352000 t erreicht hat, in
zwischen aber w eiter gestiegen ist und 1942 520000 t, 1943 
sogar 600000 t erreichen soll. W eitere M engen liefern 
nam entlich M exiko und Peru ; in gew issem  U m fange 
dürften  die Ver. S taaten auch an der großen  A usfuhrkapa
zität M ittelafrikas beteilig t sein. Bei einem V erbrauch, der 
für 1943 auf nicht w eniger als 2,3 Mill. t  geschätzt w ird, 
bleiben tro tzdem  erhebliche V ersorgungslücken bestehen, 
die, abgesehen von der rücksichtslosen K ürzung des Zivil
bedarfs, durch um fassende H eranziehung von A ltm aterial 
gedeck t w er’den müssen. In den V ersorgungsplänen der 
A m tsstellen ist vorgesehen, daß die genannte V erbrauchs
ziffer fü r 1943 zu 31 o/o aus aufgearbeite tem  A ltm aterial und 
Schrott gedeckt w ird.

Z a h l e n t a f e l  2. Die w ichtigsten K upferreviere.

Revier S taa t
F ö rd e ru n g  

1929 1940 
in 1000 t K upfer

K upferinhalt 
d e r  E rz v o rrä te  

in 1000 t

B i n g h a m .............................. U tah  . . . 141 207 6220
B u t t e ....................................... M ontana . 135 114 1360
O lobe-M iam i (In sp ira tion ) A rizona . . 87 64 1580
C entra! ( C h i n o ) ................. N eum exiko 42 59 1770
Ely ( R o b i n s o n ) ................. N evada . . 62 58 1350
B isbee ( W a r r e n ) ................. A rizona . . 85 50 610
A jo  (N ew  C ornelia) . . .

M ichigan .
32 47 1 100

Lake S u p erio r .................
Jerom e-U nited  V erde

89 41 300

( Y a v a p a i ) .......................... A rizona . . 95 35 510
Ray (M ineral C reek) . . . ,, . . 30 29 1 270
P io n ee r (M agm a) . . . . »> • • 18 17 200
C ope (M ountain  C ity) . . 
M orenci-M etcalf

N evada . . — 12 300

(ohne C l a y ) ...................... A rizona . . 26 12 2210
D u c k to w n .............................. T en n essee  . 10 12 110
Red Cliff (B attle M ountain) K olorado  . 1 10 110
W a l k e r ................................... K alifornien 7 5 110
B agdad  (Y avapai) . . . . A rizona . . — 1 520
C lay (M o ren c i)1 ................. »* • • — — 2220
P in to  V a lle y ..........................
V ersch iedene G old-, Blei-, 

Z ink- usw . E rz

■Nevada . . 1 180

vorkom m en ...................... '  — — 730
S onstige R eviere L . . . 45 23 250

insges.

1 1942 in A bbau genom men.

905 797 2390U

B l e i .
Blei gilt in den Ver. Staaten un ter allen M etallen als 

dasjenige, das am w enigsten knapp ist. H ierzu trä g t w e
sentlich w ohl der U m stand bei, daß das Schrapnell aus 
der neuzeitlichen W affentechnik verschw unden ist, und der 
noch im W eltkrieg  sehr beträchtliche Bleiverbrauch für 
diese Zw ecke au fgehört hat. A ußerdem  steh t den Ver. 
S taaten die sehr hohe L eistungsfähigkeit M exikos in 
diesem  M etall zur V erfügung. Den H öhepunkt der Blei
gew innung, der 1926 631000 t betrug, hat der no rdam erika
nische B ergbau in der Folgezeit niciht m ehr erreicht. In 
dem H ochkon junk tu r jah r 1929 w urden noch 588000 t, in 
dem ebenfalls als H ochkonjunktur anzusprechenden Jahr 
1937 aber nur noch 422000 t  gefö rdert. D er R ückgang 
liegt vor allem daran , daß die E rzvorräte  der w ichtigeren 
Reviere der E rschöpfung entgegengehen.

Z a h l e n t a f e l  3. G ew innung von B lei1 1938— 1942 
(in 1000 m etr. t).

Staat 1938 1939 1940 1941 1942

A r iz o n a .............................. 9,3 9,7 12,0 14,2 13,2
K o l o r a d o .......................... 9,0 7,4 10,4 11,4 15,0
U t a h .................................. 5Q,9 61,3 68,6 63,2 63,6
Idaho  ................................... 82,1 82,5 94,9 95,0 101,8
M o n t a n a .......................... 7,8 15,0 20,9 19,3 .17,7
O k la h o m a .......................... 21,5 25,1 19,3 22,7 20,3
M i s s o u r i .......................... 108,3 141,7 156,0 150,4 180,0
S onstige  S taa ten  . . . . 33,5 32,8 32,9 42,0 35,0

insges. 331,4 375,5 415,0 418,2 446,6

1 G ew innbarer M eta llin lia lt der B ergw erksförderung.

D er B leierzbergbau verteilt sich auf recht viele B erg
baugebiete, die verhältn ism äßig  weit über den Raum der 
Ver. Staaten verstreu t sind. D ie V orkom m en der führenden 
drei Reviere Südost-M issouri, C oeur d ’Alene in Idaho und 
Joplin  (D rei-Staaten-B ezirk) setzen sich auch im einzelnen 
aus zahllosen kleinen E inzellagerstätten  zusam men,

w ährend die großen einheitlichen V orkom m en fehlen, die 
in A ustralien, Kanada, Burma, M exiko und Jugoslaw ien 
der W eltw irtschaft ihre beträchtlichen Bleimengen liefern. 
In den Revieren Bingham , Butte und Tintic bildet Blei das 
N ebenerzeugnis des B ergbaus, der im übrigen hau p t
sächlich auf K upfer um geht.

Z a h l e n t a f e l  4. Die w ichtigsten Bleireviere.

R evier Staat
F ö rd e ru n g  

1929 1940 
in 1000 t

Bleiinhalt 
d e r  E rzv o rrä te  

in 1000 t

S ü d o s t-M is s o u r i................. M issouri . . . 179 154
C oeu r d ’A l è n e ................. Idaho  . . . . 128 87 750
B i n g h a m ..............................
Joplm  (D rei-S taaten- 

R e v i e r ) ..............................

U t a h .................

K ansas, M is
so u ri, O kla

45 34 570

hom a . . . . 67 32 1000
P a rk  C ity . .......................... U t a h ................. 39 18 500
B u t t e ....................................... M ontana . . . 17 8
San Juan .............................. K olo rado  . . . 16 7
T i n t i c ....................................... U t a h ................. 40 6
P i o c h e .................................. N evada . . . 3 5
O p h i r ....................................... U t a h ................. 0 5
W arm  S p r in g s ..................... Idaho  . . . . 1 5
Rush V a l l e y .......................... U t a h ................. 11 4
Alle ü b rigen  R eviere . . 72 50

insges. 588 415 m ehrere  1000

Die eigene P roduktion  w urde 1940 durch eine E infuhr 
von 256000 t  Blei ergänzt, die zu m ehr als der H älfte aus 
M exiko, im übrigen nam entlich aus Peru, N eufundland, 
A ustralien und  A rgentinien stam m te. Zwei Fünftel der 
E infuhr erfolgten in der Form  von Erzen und Zw ischen
erzeugnissen, die in den Ver. Staaten verhütte t w urden. 
Die V ersorgungslage soll sich im Jah re  1943 so günstig  
gesta lte t haben, daß die A ufspeicherung von V orratslagern 
möglich w ar und im Som m er sogar die V erschiffung von 
Blei nach den Ver. Staaten eingeschränkt w erden konnte.

Z i n k .
Auch in Zink hat der Bergbau der Ver. Staaten lange 

den H öhepunkt des Jahres 1926 nicht m ehr erreicht. In 
diesem  Jah r be trug  der Z inkinhalt der E rzförderung  
703 0 0 0 1, um 1929 au f 657 000 t, 1937 auf 568000 t, 1938 auf 
sogar nu r 469000 t zurückzugehen. Die Ver. Staaten haben 
dam it im letzten Jah rzehn t vielfach zur E infuhr greifen 
müssen. Auch hier gehen die V orräte der großen  Reviere

Z a h l e n t a f e l  5. G ew innung von Z in k 1 in-den Ver. Staaten 
(in 1000 m etr./t).

Staat 1938 1939 1940 1941 1942

N e u m e x ik o ...................... 25,6 26,6 27,5 34,3 42,6
K o l o r a d o .......................... 4,1 1,7 4,6 14,3 27,9
U t a h .................................. 30,5 31.4 39,7 38,1 42,9
Idaho  ................................... 39,9 43,1 64,0 71,9 78,3
M o n t a n a .......................... 8,0 31,6 48,2 55,0 47,7
K a n s a s .............................. 66,2 62,5 51,7 64,8 49,2
O k la h o m a .......................... 102,3 127,4 147,6 151,0 133,8
M i s s o u r i .......................... 9,2 13,7 1,5 19,9 31,9
T ennessee  und  V irg in ia 51,5 51,0 46,9 59,1 58,1
N ew  Y o r k .......................... 27,1 32,6 32,3 34,9 41,7
N ew  J e r s e y ..................... 77,8 80,5 82,9 85,0 84,6
S onstige S taa ten  . . . . 26,6 27,5 46,7 51,2 51,1

insges. 468,8 529,6 603,6 679,5 689,8

1 G ew innbarer M eta llinhalt der B ergw erksförderung.

Z a h l e n t a f e l  6. Die w ichtigsten Z inkreviere.

Revier Staat
F ö rd e ru n g  
1929 1940 

in 1000 t

Z inkinhalt 
d e r  Erz V orräte 

in 1000 t

Joplin  (D rei-S taa ten-R evier) Kansas-M is- 
souri-O kla- 
hom a . . . . 281 211 5400

F ra n k lin .............................. . N ew  Jersey  . . 94 83 1700
C oeu r d ’A le n e ...................... Idaho  . . . . 39 57 500
B u t t e ....................................... M ontana . . . 46 33 1200
St. L a w r e n c e ...................... N ew  Y ork  . . 9 33 1000
O s t-T e n n e s s e e ...................... T ennessee  . . 37 32 300
C e n t r a l ................................... N eum exiko  . . 10 27
B i n g h a m .............................. U t a h ................. 20 20 600
P ark  C i t y .............................. 25 16 350
A u stin v ille .............................. V irg in ia  . . . 15
S m e l t e r ................................... M ontana . . . 13
M e t a l i n e .............................. W ash ing ton  . 1 10 400
P i o c h e .................................. N evada . . . 6 10
W arm  S p r in g s ..................... Idaho  . . . . 6
K entucky-Siid-Illinois . . liaupts. Illinois 5
O beres  M ississippi-Tal . . W isconsin  . . 16 5
A lle ü b rigen  R eviere . . 27

insges. 657 503 13 600
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der Erschöpfung entgegen. Im jetzigen K riege hat sich die 
Z inkgew innung w ieder erho lt und 1942 fast den H öhe
punkt von 1926 zu verzeichnen.

Auch der Z inkerzbergbau  ist ähnlich w ie der B leierz
bergbau  verhältn ism äßig  w eit über das Land vers treu t; 
in der Regel tre ten  auch in den Ver. S taaten  Z ink- und  Blei
erze vergesellschaftet auf. I !

D ie eigene G ew innung w urde im Jah re  1940 durch eine 
E infuhr von 173 0 0 0 1 Z inkm etall — fas t ausschließlich in der 
Form  von Erzen — ergänzt, die zur H älfte  aus Mexiko, 
im übrigen  aus K anada, N eufundland, P eru , A rgentinien 
usw. stam m ten. E infuhrerhöhungen  zur V erbesserung  der

V ersorgung m achten jedenfalls auch E rhöhungen der 
H üttenleistung erforderlich. Auch hier hat die D efense 
Plant C orp. mit erheblichen Investitionen eingreifen 
müssen, um  die H ütten leistung  zu erhöhen. Im ganzen 
wurden 1941 in den Z inkhütten der Ver. Staaten 798000 t 
Z inknietall gew onnen, hiervon 754000 t prim är aus Erzen, 
die w iederum  zu 89°/o dem eigenen B ergbau entstam m ten. 
Mit w esentlichen S teigerungen der inländischen Z inkerz
fö rderung  kann jedenfalls nicht m ehr gerechnet w erden; 
w ahrscheinlich w ird im G egenteil die erhöhte  Inanspruch
nahm e im jetzigen K riege zu  einer beschleunigten 
E rschöpfung der knappen E rzvorräte führen.

U M  S C H A U
25 Ja h r e  G e se llsc h a ft fü r K oh len tech n ik .

Am 21. D ezem ber 1943 sind 25 Jah re  vergangen, seit 
dem die G esellschaft für K ohlentechnik als U nternehm en 
des R uhrbergbaus am Ende des W eltkrieges gegründet 
w urde. O hne Ü bertreibung kann m an sagen, daß es ein 
Zeichen unbeugsam en A ufbauw illens w ar, in der unge
w issen Zeit zw ischen W affenstillstand und Friedensschluß 
ein solches w issenschaftliches Institu t im R uhrbergbau, 
d e r bis zu diesem  Z eitpunkt sich chemisch verhältn ism äßig  
w enig betätig t hatte, ins Leben zu rufen. Z w ar hatte  der 
R uhrbergbau  als« d e r T räg e r des neuen U nternehm ens schon 
im Jah re  1914 bei der G ründung des K aiser-W ilhelm - 
Institu ts fü r K ohlenforschung m aßgeblich m itgew irkt, je 
doch feh lte  ihm im m er noch ein O rgan , welches auf b reiter 
Basis Z w eckforschung im Interesse des R uhrbergbaus, ins
besondere auf dem G ebiet der S teinkohlenveredlung, be
tre iben  konnte. D ieser M angel ha tte  sich im W eltk rieg  
unangenehm  ausgew irk t, insofern als man z. B. gezw ungen 
w ar, gew isse V .erfahrensum stellungen vorzunehm en, ohne 
eine geeignete vorbereitende Stelle zur V erfügung zu 
haben. Vor allem diesen M ißstand sollte das neue Institu t 
beseitigen  helfen.

D er Anstoß zur G ründung  der G esellschaft kam  von 
einer G ruppe von führenden  M ännern des Reviers, die 
schon w ährend  des W eltkrieges eine Z usam m enarbeit auf 
dem  G ebiet des P aten tw esens vereinbart ha tten , um w enig
stens von dieser Seite her fü r d ie  Kohlenchemie ein einheit
liches V orgehen zu sichern. D azu kam  noch, daß dam als 
verschiedene V erfahren  m it g roßen  technischen A ussichten 
bei einzelnen U nternehm en des R uhrbergbaus gep lan t und 
vorbereite t w urden , die nur darauf w arteten , auf b re iterer 
Basis vorangetrieben zu w erden. Diese G edankengänge 
veran laß ten  schließlich im Spätjahr 1918 21 g roße G esell
schaften des R uhrbergbaus und einige verw andte B etriebe, 
die neue G esellschaft fü r K ohlentechnik in Form  einer 
G . m. b. H . erstehen zu lassen. Zu G eschäftsführern  w urden 
P rivatdozen t D r. G lu u d  und P ro fesso r Dr. H a u s s e r  be
ste llt; ihnen zur Seite stand  ein A ufsichtsrat aus führenden 
H erren  des R uhrbergbaus, dessen V orsitzender B erg 
assessor D ü t t i r i g  w ar. D ie chem isch-technische T ätigkeit 
der G esellschaft w urde von 'einem  besonderen Ausschuß 
betreu t, d er aus K okereifachleuten und  T echnikern  der 
M itgliedsgesellschaften  u n te r V orsitz von G enerald irek to r 
J a n s s e n  bestand. Nach den Satzungen hatte die neue 
G esellschaft im w esentlichen die A ufgabe, V erbesserungen 
bestehender und A usarbeitung  neuer V erfahren auf dem 
G ebiet der V eredlung und  V erw ertung  der Steinkohle im 
Interesse der G esellschafter durchzuführen. Es w aren h ie r
bei also F ragen  zu bearbeiten , die im R ahm en der all
gem einen chemischen E ntw icklung bis zu einem gew issen 
G rade vernach lässig t w orden w aren, aber doch junge K räfte 
begeistern  konnten, sich auf dem  K okereigebiet voll ein
zusetzen, auf dem dam als nur vereinzelt w issenschaftlich 
arbeitende C hem iker angesetzt w aren.

Die junge G esellschaft be tä tig te  sich zunächst in zwei 
A bteilungen, von denen die eine in H am m  un tergebrach t 
und die andere im K aiser-W ilhelm -lnstitu t gastlich auf- 
genom m en w ar. E rs t im O ktober 1919 konnten die beiden 
A bteilungen verein ig t w erden und  sich dank dem E n t
gegenkom m en der S tadt D ortm und in einem  städtischen 
V erw altungsgebäude häuslich n iederlassen, nachdem  die 
L aboratorium sräum e geeignet eingerich tet w orden  w aren.

Von diesem  Z eitpunk t ab nahm  die G esellschaft durch 
die unerm üdliche A rbeit von G eschäftsführung und G e
folgschaft eine ste tig  aufsteigende Entw icklung, die 
schließlich zu einem Einsatz von insgesam t 20 C hem ikern 
und zusätzlichem  Personal führte, eine Z ahlenangabe, aus

der die Bedeutung und der U m fang des laborm äßigen 
Schaffens hervorgehen. Die E rgebnisse der w issenschaft
lichen A rbeiten, die im Laufe der Jah re  ausgeführt w urden, 
sind z. T . in den »Berichten der G esellschaft für K ohlen
technik« n iedergeleg t, von denen heute 5 sta ttliche Bände 
vorliegen. M it der fortschreitenden  w issenschaftlichen 
T ätigkeit ergab sich selbstverständlich  auch die N ot
w endigkeit, die E rfo lge geeignet auszuw erten. Um die 
Forschung in der G esellschaft für K ohlentechnik nicht mit 
dieser A usw ertung d irek t zu belasten, w urde im Jahre  1926 
eine besondere V erw ertungsgesellschaft, die »B ergw erks
verband zur V erw ertung von Schutzrechten der K ohlen
technik G. m. b. H.« als selbständige Schw estergesellschaft 
gegründet. D iese T rennung  in w issenschaftliche und V er
w ertungstä tigkeit, die von dem  dam aligen A ufsich tsrats
vorsitzenden G enerald irek to r H a a r m a n n ,  veranlaßt 
w urde, hat sich auf die D auer als sehr zw eckm äßig e r
wiesen und w urde auch beibehalten, als am 1. Januar 1941 
un ter der Leitung von B ergw erksd irek tor D r. F ritz  M ü l l e r  
als A ufsichtsratsvorsitzendem  und un ter der G eschäftsfüh
rung von D irek tor D r. D o h s e  beide G esellschaften durch 
Ü bergang der G eschäftsanteile an den Verein fü r die b e rg 
baulichen Interessen in Essen dem gesam ten R uhrbergbau 
als eigenes Institu t fü r G rundlagen- und Zw eckforschung 
zur V erfügung geste llt w urden. G leichzeitig w urde das 
schon seit einigen Jahren bestehende chemische L aborato
rium des Bergbau-V ereins in d ie G esellschaft fü r Kohlen
technik eingegliedert. Im Zuge dieser E ntw icklung über
nahm G enera ld irek to r B u 's k ü h 1 als V orsitzer des 
Bergbau-V ereins zugleich den Vorsitz im A ufsichtsrat. In 
dieselbe Zeit fiel die Übernahme der G eschäftsführung  
durch D irek tor D r. G r o ß k in s k y .  M it diesem  Anschluß 
der Kohlentechnik an die Z entra le  des R uhrbergbaus dü rfte  
wohl das erreich t w orden  sein, was seinerzeit den G ründern  
der K ohlentechnik vorgeschw ebt hatte, nämlich ein Zen
tra lin stitu t a lle r Ruhrzechen zu schaffen, welches die 
chemisch-technischen B elange, unabhängig  von E inzel
arbeiten der M itg lieder w ahrnim m t, um so den größten  
N utzeffekt im Interesse des R uhrbergbaus zu erreichen.

W enn man rückblickend die A rbeiten der G esellschaft 
fü r K ohlentechnik überschaut, so besteht kein Zw eifel, daß 
alle Problem e der Kokerei im engeren Sinne eine B ear
beitung gefunden haben, wie die G ründer sie erw arten  
durften . D arüber hinaus w ird  eine Reihe von aktuellen 
chemisch-technischen Problem en jew eils bearbeitet. Es 
können h ier das um fangreiche w issenschaftliche M aterial 
der G esellschaft und  die E rfo lge  ih re r T ätigkeit im ein
zelnen nicht gew ürd ig t w erden — das soll dem nächst an 
anderer S telle in geeigne ter W eise erfo lgen —, doch soll 
w enigstens in großen  Zügen auf die bearbeiteten G ebiete 
hingew iesen w erden.

Vor allen D ingen sei auf die g roße Zahl von A rbeiten 
auf dem G ebiet d e r S tickstoffdüngesalze erinnert, einerlei, 
ob es sich um einfache o der M ischdünger handelt. Ein 
erheblicher Teil d ieser A rbeiten hat praktische A nw endung 
gefunden und gerade in den letzten Jahren  besondere Be
deutung  erlang t. E ng  m it der H erste llung  der D üngesalze 
ist das Sodaverfahren  der G esellschaft fü r Kohlentechnik 
verknüpft, welches w eiteren Kreisen bekannt gew orden ist. 
Daß auch auf dem G ebiet der G ew innung des synthetischen 
Ammoniaks und seiner A usgangsgase intensive A rbeit 
geleistet w urde, sei nur am R ande verm erkt.

Z w angsläufig  m it d e r  A m m oniakgew innung derK okerei 
verknüpft ist die F rage  der E ntschw eflung bzw. Schw efel
gew innung aus dem K oksofengas. Auch auf diesem G ebiet 
hat die Kohlentechnik erhebliche Forschungsbeiträge ge
liefert, die in der Praxis ihre A nerkennung gefunden haben.
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O hne auf die E inzelverfahren eingehen zu w ollen, sei hier 
nu r an das F erroxverfahren  erinnert, das besonders in 
Amerika und im europäischen A usland w eitgehend e in
g efüh rt ist.

Auch andere E rzeugnisse der K ohleentgasung, w ie z. B. 
die Blausäure des K oksofengases, sind einer V erw endung 
zugeführt w orden , wobei besonders die G ew innung der 
R hodansalze zu erw ähnen ist, die seit dem Jahre 1927 von 
Jah r zu Jah r steigende Bedeutung auf den verschiedensten 
A rbeitsgebieten e rlang t haben. W enn dieses A rbeitsgebiet 
sich auch nur langsam  entw ickelt, so erfo rdert es doch 
dauernde, intensive w issenschaftliche M itarbeit.

Auch die übrigen unm ittelbaren  und  m ittelbaren  E r
zeugnisse der Kohleent- und -Vergasung, wie z. B. Benzol, 
Phenol, Pyrid in , Äthylen, M ethan und H om ologe, F orm al
dehyd usw., w erden in den Kreis der U ntersuchungen der 
K ohlentechnik einbezogen; man kann daher den U m fang 
der A rbeiten in etw a erm essen, ohne daß es nö tig  w äre, 
den einzelnen A rbeitsgebieten noch w eitere A usführungen 
zu w idm en. Daß die A rbeiten der letzten Jah re  ganz auf 
die B edürfnisse des K rieges ausgerichtet sind, is t selbst
verständlich.

Nach diesen kurzen D arlegungen über G ründung, E n t
w icklung und w issenschaftliche Leistung kann man rück
blickend über die ersten 25 Jah re  der Kohlentechnik fe s t
stellen, daß die W ünsche und H offnungen der G ründer 
dank dem freudigen  Einsatz a lle r Beteiligten voll in E r 
fü llung  gegangen sind. H eute steh t die Kohlentechnik am 
A nfang eines neuen V ierte ljah rhunderts; sie hat dabei 
gegenüber der Z eit vor 25 Jahren nicht nu r eine große 
eigene T rad ition  voraus, sondern auch die M öglichkeit, 
nunm ehr auf einer verg rößerten  Basis w eiterzuarbeiten, die 
durch  die E ntw icklung der chemischen Industrie im Revier 
gegeben ist. Die G esellschaft ist in K rieg und Frieden be
rufen , auch w eiterhin entscheidend an den Bestrebungen 
m itzuarbeiten, die sich daraus ergeben, die bisherige über
wiegende V erw endung der Steinkohle als B rennstoff umzu
stellen auf ihren E insatz als R ohstoff.

Vom  K o h len sto ff.
D er un ter d ieser Ü berschrift veröffentlichte A ufsatz1 

verfolgte den Zw eck, auf die W ichtigkeit der Rolle der
1 G lückauf 79 (1943) S. 449.

C 0 2 und vor allem darauf hinzuw eisen, daß D eutschland, 
das in der ersten Reihe der kohlefördernden Länder steht, 
in den V erbrennungsgasen große M engen gerade in ihrer 
K onzentration w ertvo ller C 0 2 vom W inde über die Grenzen 
verw ehen läßt.

Von Dr. v. H o e f f t ,  Linz, der auf diesem  G ebiete 
g ea rb e ite t1 und  m it allem N achdruck d arau f hingew iesen 
hat, wie s ta rk  der M ensch in die G estaltung  der g eo 
chem ischen V erhältnisse der E rde eingreift, und der es 
kaum  verständlich findet, »daß diese w ichtigste F rage  so 
sehr vernachlässigt wird«, w erden wir darauf aufm erksam  
gem acht, daß uns bei 2 Z ahlenangaben Irrtüm er u n te r
laufen sind. Dr. v. H oefft kom m t für die E rde auf eine 
G esam tm enge von rd. 600 M rd. t  C in der A tm osphäre und 
ferner auf eine M ineralkohlenstoffverbrennung in den 
letzten 100 Jahren (Kohle, Torf, Öl, E rdgas) von rd . 
70 M rd. t  C.

Bei diesen, auch u. E. richtigen G rößenordnungen 
ergib t sich einerseits, daß durch die industrielle T ätigkeit 
der M enschen in den letzten 100 Jahren  m ehr als 10o/o der 
L uftkohlensäure zusätzlich frei gew orden sind (w obei 
unbekannt ist, w elcher Teil hiervon von den M eeren ab 
so rb iert w urde) und vor allem, daß in einem über D eutsch
land gedachten  G ew ächshaus bei dem heutigen Stand der 
K ohlenförderung schon in 2 Jahren  eine V erdoppelung des 
B estandes der A tm osphäre an C 0 2 erreicht wäre.

Dr. F. G lim m e r t .  Dr. H. G. S te in m a n n .

A bschlußprüfungen  an der O bersch lesisch en  
B ergsch u le .

Am 21. und  22. O ktober 1943 fanden in Beuthen sowie 
am 26. und 27. O ktober in Peiskretscham  idie A bschluß
prüfungen der 4 Klassen des 123. G rubensteigerlehrgangs 
statt. Es haben 18 B ergschüler gu t bestanden, 41 B erg
schüler befried igend  bestanden und  42 B ergschüler be
standen. D am it konnten w ieder 101 B ergschüler als G ruben
steiger in die Praxis entlassen w erden. Sämtliche fanden 
im oberschlesischen S teinkohlenbergbau A nstellung, 
g röß ten teils blieben sie in den Diensten ih rer B ergw erks
gesellschaft.

1 S. a. M itteilungen der Geologischen Bundesanstalt, W ien, 1936, Nr. 11.
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U nsere B ergkn ap p en .
U raufführung  eines K ulturfilm s in P rag .

»U nsere B ergknappen« ist ein Film  betitelt, den die 
W irtschaftsgruppe B ergbau im Z entra lverband  der Indu
strie  für Böhm en und M ähren hersteilen ließ. Er bezw eckt 
die W erbung  für den B ergm annsberuf un ter der tschechi
schen Jugend. Z ur festlichen U raufführung  hatte  die W irt
schaftsgruppe B ergbau im Z en tra lverband  der Industrie 
fü r Böhm en und M ähren zahlreiche V ertreter aus Partei, 
S taat und W ehrm acht sow ie V ertre ter aus dem  W irtscha fts
leben, vor allem aus dem  B ergbau geladen. D er V or
sitzende der W irtschaftsgruppe B ergbau, D r.-Ing. O o ld ,  
sprach die einleitenden W orte  und begrüß te  die O äste.

D er Film b ring t eindrucksvolle Bilder vom Leben und 
Schaffen des B ergm annes und zeig t m oderne A nlagen und 
B etriebe in ihren w ichtigsten A bschnitten. H ervorzuheben

ist, daß alle A ufnahm en über- und un tertage  von G ruben 
des P ro tek to ra ts  stam m en und som it einen anschaulichen 
B egriff über den hohen S tand der B ergbautechnik im P ro 
tek to ra t verm itteln. D ieser fortschrittlichen E ntw icklung ist 
es zu verdanken, daß der B ergbau des P ro tek to ra ts  im
4. K riegsjahre eine seit seinem  B estehen noch nicht e r
reichte Förderhöhe aufw eisen konnte.

N icht nur aus den B etrieben, sondern  auch fü r die Ge- 
sundheits- und Sozialbetreuung der B ergleute sow ie für die 
B erufsausbildung der jungen B ergm änner w erden m uster
gültige E inrichtungen gezeigt. Man sieht neuzeitliche L ehr
lingsheim e, gu t eingerichtete Lehrlingsschulen und reich 
ausgesta tte te  L ehrlingsw erkstätten . G erade dieser Teil des 
Films verm itte lt den Eindruck, daß alles ge tan  w ird, um 
einen tüchtigen N achwuchs heranzuziehen und den B erg
m annsberuf zu einem d e r w ichtigsten Berufe zu gestalten .

W I R T S C H A F T L I C H E S
Die Nachwuchssorgen im britischen Bergbau.

D er britische M inister fü r B rennstoff und  E nergie , 
M ajor L loyd G eorge, gab im A ugust 1943 au f eine p arla 
m entarische A nfrage bekannt, daß d e r  britische K ohlen
bergbau  zur Z eit 706000 M ann beschäftige, hiervon 545 000 
un tertage  und  161000 übertage. W ie ungünstig  hiernach 
die E ntw icklung gegenüber der V orkriegszeit ist, läß t sich 
fo lgender Z ahlen tafel en tn eh m en :

Z a h l  d e r  B e s c h ä f t i g t e n  im  K o h le n b e r g b a u  
G r o ß b r i t a n n i e n s .

Jah r U n te rtage Ü bertage Insges. Jah r U n te rtag e Ü b ertag e Insges.

1930 749 195 944 1939 766
1935 608 171 779 1940 749
1936 606 172 778 1941 698
1937 626 177 803 1942 709
1938 790 1943 545 161 706

E ine besonders nachdrückliche V erschlechterung zeigt 
nach den A usführungen des M inisters die E ntw icklung des 
jugendlichen N achwuchses. E r gab h ie rfü r fo lgende Zahlen 
bekannt:
Zahl der Jugendlichen u n te r 16 Jah ren :

1938 1942
U n t e r t a g e ................................................. 15 362 8803
Ü b e r t a g e ................................................. 11726 10960

insges. 27088 19 763

Zahl der Jugendlichen von 16— 18 Jah ren :
U n t e r t a g e .................................................  29088 21225
Ü b e r t a g e ................................   11246 12396

insges. 40334 33 621

Im B rennstoffm inisterium  is t eine besondere A bteilung 
fü r Jugendnachw uchs u n te r Leitung von T . F . T u rn e r ein
gerich tet w orden , der zur Z eit U ntersuchungen dieser 
F rage  in den K ohlenrevieren veranstalte t.

D er b ritische A rbeitsm inister Bevin hat die H offnung  
ausgesprochen, die B elegschaft im K ohlenbergbau auf 
720000— 750000 M ann zu bringen . Das bedeute t die Zu
füh rung  von 30000—60000 neuen Leuten, da seiner 
Schätzung nach die tatsächliche A rbeiterzahl bis zum M ärz 
1944 auf 690000 M ann gesunken sein w ird , so fern  man 
keine neuen A rbeiter zuführt.

Die Gewinnung von See-E rz in Finnland.
Seit dem F rü h jah r 1942 hat die O . Y. V uoksenniska

A. B. die G ew innung von See-Erz aus verschiedenen Seen

im Bezirk Savolax aufgenom m en. Die E rgebnisse sollen 
befried ig t haben, so daß die A bsicht besteht, die Aus
beutung erheblich zu (steigern. Im Jah re  /1943 sind insgesam t 
einige 1000 t  von der G esellschaft g e fö rd e rt w orden.

Kampf gegen schlechten Koks in den Ver. Staaten 
von Amerika.

D er Leiter des U. S. B ureau of M ines veröffentlichte 
A nfang Juli 1943 einen Bericht, der die E rgebnisse d e r bis
herigen Bemühungen um V erbesserung der K oksqualität 
und  im besonderen um Sicherung einer einheitlichen Koks
beschaffenheit w iedergibt. D er Bericht geh t von d e r F est
stellung aus, daß säm tliche H ochofenw erke d e r Ver. 
Staaten eine V erbesserung und  vor allen D ingen eine 
g rößere E inheitlichkeit der K oksqualitäten w ünschten und 
fü r den F all der E rfü llu n g  dieser F o rderung  eine w esent
liche L eistungssteigerung zusagten. Bei den Versuchen habe 
sich herausgestellt, daß eine M inderung des A schegehaltes 
um 1 °/o im Koks sich in einer S teigerung  d e r R oheisen
leistung um 3— 6 o/o ausw irke. Infolge d e r S teigerung  des 
A schegehaltes in den ersten  zehn M onaten des Jahres 1942 
seien dem Lande R oheisenm engen in H öhe von i/g M ill. t  
verloren  gegangen . Die Schw ierigkeiten beständen nam ent
lich in der unzureichenden V ersorgung m it erstk lassiger 
Kokskohle, in der Unmöglichkeit, das fü r neue A nlagen 
erforderliche M aterial zu erhalten , in d e r F rage  der 
R eparaturen  und der E rsatzteile w ährend  des K rieges usw . 
Das B ureau of M ines schlägt dem gegenüber vor, alle Koks
kohle, die je tz t auch fü r H ausbrand  u. dg l. verw endet 
w erde, streng  den K okereien vorzubehalten, P reisabschläge 
fü r unreine Kohle festzusetzen, m ehr und  bessere A uf
bereitungsanlagen zu bauen und in geeigneten Fällen 
Kokskohle, die fü r die E isenindustrie bestim m t ist, in der 
ganzen B ehandlung von der übrigen Kohle zu trennen . Der 
Bericht ist u n te r dem T itel »Increased p ig  iron  ou tpu t 
th rough  im proved coke« verö ffen tlich t w orden. E r enthält 
auch zahlreiche praktische V orschläge fü r die G ruben, 
Kokereien und  E isenw erke.

Schieferölgewinnung in Brasilien.
Die seit längerer Zeit bekannten  bitum inösen Sande in 

der Provinz Sao Paulo  sollen nunm ehr nu tzbar gem acht 
w erden. Die C om pania A tatig, die bisher einzige P riv a t
gesellschaft, die sich in Brasilien mit E rdö lbohrungen  be
schäftig t und w egen der andauernden  M ißerfolge diese 
T ätigkeit aufgegeben hat, beabsichtigt, eine G ew innungs
anlage in der N ähe der S tadt Sao Paulo  zu errichten. Das 
U nternehm en hofft, eine T agesle istung  von 50 t Schieferöl 
zu erreichen.

P A T E N T B E R I C H T
D eutsche Patente.

(Von dem T age, an dem die E rte ilung  eines P aten tes bekanntgem acht w orden 
ist, läu ft d ie  fün fjäh rige  F ris t, innerhalb  deren eine N ich tigkeitsk lage  gegen 

das P a ten t erhoben w erden kann.)
D ie Bedeutung des Zeichens * h in ter der Patentnum m er g eh t aus dem P a ten t
berich t der N um m er 49/50/1943 des G lückauf hervo r. D ie Angaben am 
Schluß der A uszüge, bei denen die Patentnum m er m it dem Zeichen * ve r
sehen is t, beziehen sich auf den V erg le ichssto ff, der im E rte ilungsverfah ren  
in B etracht gezogen ist. D ie A bkürzungen der Angaben bedeuten: 
d. =  deutsche, ö . =  österre ich ische , schw . =  schw eizerische, f r .  =  fran 
zösische, b r . =  b ritische , a. =  am erikanische, P .S . =  P a te n tsch rif t(e n ), 

Z . =  Z e itsch rift(en ) und W . =  W e rk (e ).

l a  (18). 735817, vom 22.12.39. W e s t f a l i a  D i n n e n d a h l  G r ö p p e l  
AG.  i n  B o c h u m .  F liehkra ftsch leuder.

Die zum Eindicken von Kohle und Erz trüben dienende- Schleuder hat 
zw ei oder m ehr s tern fö rm ige , m it A ustrittdüsen  versehene S chleuder
kam m ern, die so auf einer gem einsam en W elle h in tere inander angeordnet 
sind, daß die F ließ rich tung  der T rübe in R ichtung der W elle gerad lin ig  
verläu ft. D ie Schleuderkam m ern sind von einem G ehäuse um geben, das 
eine der Zahl der Kamm ern entsprechende Anzahl von A bteilen hat. Diese 
können außer m it einer A ustrittö ffnung  fü r die F eststo ffe  m it einem 
Ü berlauf versehen  w erden, der m it dem Z ulauf der Schleuder fü r die 
frische T rübe in V erbindung steh t.
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l a  (2820)- 740 005*, vom 6 .8 .3 9 .  F r i e d .  K r u p p  G r u s i o n  w e r k  AG.  
i n  M a g d e b u r g - B u c k a u .  V erfahren zum  Trennen von trockenem , kör
nigem  G ut m it H ilfe  von Sand, K ies o. dg l. nach der W ich te.

D as zu trennende G ut w ird  auf einen Sandstrom  aufgetragen , der auf 
einer festen  geneigten U nterlage m it einer in der Schichthöhe von unten 
nach oben zunehm enden F ließgeschw ind igkeit g le ite t. D as Trennen des 
G utes w ird  dadurch bew irk t, daß die die spezifisch schw eren G utte ile  
en thaltende untere, langsam  fließende Schicht des Sandstrom es getrenn t von 
der die spezifisch leichteren  G utte ile  en thaltenden oberen , schneller fließen
den Schicht von der U nterlage abgezogen w ird . D er Sandstrom  kann eine 
Schichthöhe haben, die um ein M ehrfaches g rößer is t als die K orngröße 
des zu trennenden G utes. Die U nterlage, au f der der S andstrom  g le ite t, 
kann fe rn er eine N eigung haben, die m indestens gleich dem Böschungs
w inkel des Sandes ist, und die größ ten  K örner des Sandstrom es können 
einen D urchm esser haben, der einen B ruchteil der G röße des k leinsten 
K ornes des zu trennenden G utes be träg t. Das R aum gew icht des Sandes 
kann außerdem  gleich  dem spezifischen G ew icht des zu trennenden 
G utes sein.

d. P. S .488092, 609490, 630444 u. 638 358, a. P. S .995433, sowie Z. 
Technik  fü r A lle 1914 S. 399 Abb. 2.

1 a (30). 739543*, vom 11. 12. 40. G u s t l o f f  W e r k e  i n  M e u s e l w i t z  
(T h ü r.) . Schw ingsieb  fü r  lign ith a ltig e  Kohle.

D as Sieb hat einen schrägen Boden a, über dem Rechen b stu fen 
förm ig  h in tereinander angeordnet sind . D er A bstand der Z inken c  der 
Rechen b voneinander w ird  nach dem un teren  Ende des Bodens hin von 
Rechen zu Rechen hin allm ählich  k le iner, und die obere, das G ut vom 
Boden a aufnehm ende K ante d  d e r Rechen hat vom oberen nach dem un
te ren  Ende des Bodens einen geringeren  A bstand von dem Boden. Die 
S chräglage des le tzteren  kann h in ter der A ufnahm ekante des obersten  
Rechens g rößer w erden und v ers te llb a r sein. D ie Rechen b können ferner 
ein A ufnahm eblech e haben, über das die Zinken des vorhergehenden 
Rechens h inübergreifen . A ußerdem  kann jed im  Rechen ein besonderer Aus
lauf zugeo rdne t sein und können die un te rhalb  der Rechen b liegenden 
T e ile  des Bodens a durch Förderm ittel 
e rse tz t w erden.

d. P . S. 537 756 u. 543197 sow ie br.
P. S. 1208/1901, 8439/1914 u. 424 258.

14-
5 b  (2330). 739 315*, vom 1 0 .8 .4 0 .

D e m a g  AG.  i n  D u i s b u r g .  Schräm- 
ke tte .

Die K ette ha t durch Bolzen a m it
e inander verbundene innere und äußere 
K etteng lieder b bzw. c, von denen die 
äußeren  G lieder b aus F lacheisen be
s tehen und durchw eg gerad lin ige senk
rechte A ußenflächen haben. Die inneren 
G lieder c w erden durch fü r alle  M eißel
lagen g leich  ausgeführte  M eißelhalter 
geb ilde t, die in verschiedenen W inkel
lagen liegende Ö ffnungen d  haben, in 
w elche die M eißel c e ingesetzt sind. Die 
Ö ffnungen d  schneiden sich innerhalb  
einer senkrecht zu ihnen verlaufenden 
B ohrung /  fü r die die M eißel fes th a l
tende K lem m schraube. An den die M eißel 
haltenden K ettengliedern  c können An
schläge g  vorgesehen w erden, und die 
die K etteng lieder verbindenden Bolzen a 
können durch Klemmen oder F eder
ringe h festgehalten  w erden, die in einer 
A ussparung i  der äußeren  G lieder b der 
K ette liegen.

5 c  ( 9 io)- 739859*, vom 14.3.40. E i s e n w e r k  W a n h e i m  G m b H ,  
i n  D u i s b u r g - W a n h e i m .  A nordnung der Schaleisen im  G rubenausbau.

D ie Schaleisen a, die zum A bfangen des H angenden dienen und die 
Last des H angenden unm itte lbar auf S tem pel b übertragen , sind rahm en
a r tig  ausgeb ildet und ruhen auf an den S tem peln angebrachten K onsolen c 
auf. D er obere T eil der S tem pel is t fre i durch  die Schaleisen h indurch
g e fü h rt, und die K onsolen sind so auf den Stem peln angeordnet, daß 
zw ischen dem H angenden und den Schaleisen ein Zw ischenraum  verb le ib t, 
der eine freie  V erlagerung  der Schaleisen zu läß t und zur A ufnahme von 
Q uetschhölzern  d  d ient. D ie A uflagefläche der Konsolen c kann ballig  
sein, und die inneren F lächen der Schaleisen a können ballig  au sgeb ilde t 
sein oder schräg  verlaufen .

10a  (6). 739418*, vom 1 7 .6 .3 7 . D r . C. O t t o  & C o m p .  G m b H ,  i n 
B o c h u m .  R egenera tiv  beheizter K am m erofen.

D er zur Erzeugung von G as und Koks" dienende O fen h at in Zw il- 
lingszüge u n te rte ilte  H eizkam m ern. D er Q uerschn itt der Kopfzüge der 
H eizkam m ern ist so bem essen, daß an die m it dem stä rk e r beheizten K opf
heizzug jed er Kamm er im Zugw echsel zusam m enarbeitenden H eizzüge keine 
w esentlich  g rößere  W ärm elieferung  sta ttf in d e t. D er Kopfheizzug jeder 
Kamm er kann seinem erhöhten  W ärm ebedarf entsprechend in der Kamm er
längsrich tung  w esentlich kürzer sein als der m it ihm im Zugw echsel zu
sam m enarbeitende Zw illingszug und die übrigen Zw illingszüge der Kamm er. 
D er Kopfheizzug kann außerdem  m it dem m it ihm para lle l geschalte ten  
zw eiten und d ritten  H eizzug im Zug\^echsel Zusam menarbeiten.

10a (24oi). 739291*, vom 1 9 .9 .3 7 . C h e m  i e p r o d u i k t e  KG.  i n  
B e r l i n  - B' r i t z .  V erfahren  zur unm ittelbaren  E rzeugung  eines druckfesten  
und trag fäh igen  B raunkoh lenkoksbrike tts  neben einem an viskosen  Ölen 
reichen Braunkoh len teer.

G etrocknete, ze rk le ine rte  B raunkohle w ird  m it großen M engen von 
B raunkohlenteerpech , E rdö lasphalt o. dgl. (etw a 20 °/o) innig verm engt. 
Die dadurch erhaltene  M asse w ird  zu B riketts  verp reß t, und die B riketts  
w erden in einem Spülgasofen einem S pülgasschw elverfahren  unterw orfen , 
ln  den O fen w erden die B rike tts  e ingeschleust, wenn die Spülgase im 
oberen  T eil des O fens eine T em peratu r von 150 bis 300° C haben.

d. P .S .  219771, 220067, 274109, 354213, 362362, 392796, 513731, 
571888, 575344, 584007 u. 603301, sow ie b r. P .S . 294568.

10a (38oi). 739298*, vom 1 7 .8 .3 7 . D e u t s c h e  G o l d -  u n d  S i l b e r -  
S c h e i d e a n s t a l t  v o r m a l s  R o e s s l e r  i n  F r a n k f u r t  (M ain). Verfahren  ̂
zum  H erste llen  von holzkoh leartigen  K oksbrike tts .

Die fü r m etallu rg ische und chem ische Zw ecke bestim m ten Briketts 
w erden aus Lignin h e rg es te llt, das bei der V erzuckerung von H olz m itte ls  
Säure an fä llt. D ieses Lignin w ird  m it staubförm igen  koh lensto ffhaltigen  
Zusätzen von geringem  W assergeha lt, z. B. m it K ohlenstaub, feinpulverigen 
Koksen, H olzkohlenstaub o. dg l. verm engt und b rik e ttie r t. D ie B riketts 
w erden  verkok t.

d. P .S . 135132, 332890, 388125, 466856, 591530 u. 685906, sowie schw. 
P. S. 147 098.

3 5a  (9o6)- 739651*. vom 2 8 .6 .3 8 . R u d o l f  K ü r t h  i n  B a b e l s b e r g  
U f a s t a d t .  Vorrichtung zu r  Ü berwachung von bew egten Zugorganen und 
ähnlichen langgestreckten  O rganen in  Förderanlagen.

Z ur Ü berw achung der F örderseile , H ilfsseile , H ilfs le ite rn  o. dgl. in 
Schächten, Bergbahnen u. dgl. dienen elek trische  Induk tionskörper (oder 
ein Induk tionskö rper), die in einem an dem überw achten  O rgan  geführten  
Rahm en angeordne t sind. D er Rahmen ist so g e lag ert, daß er gegenüber 
den Bewegungen des überw achten O rgans nachgeben kann, jedoch die Lage 
der Induk tionskörper gegenüber dem überw achten O rgan sichert. D ie In
d uk tionskörper können einen hufeisenförm igen Q uerschn itt haben.

d. P .S . 12633, 15 329, 206430, 210 631, 257843, 464566 u. 565403, sowie 
schw . P. S. 69197.

81 e (62). 740004*, vom 11.10.40. S ü d d e u t s c h e  K a l k s t i c k s t o f f -  
W e r k e  AG.  i n  T r o s t b e r g .  Vorrichtung zum Fördern zer te ilte r  staub
fö rm iger  oder flü ss ig er  S to ffe , d ie dabei m it einem  spezifisch  leichteren  
T rägerm itte l gem isch t w erden.

Die V orrich tung hat ein spiralförm iges oder als U m drehungskörper 
ausgeb ildetes G ehäuse, dem das F ö rdergu t durch ein axial zu ihm angeo rd 
netes Z ufüh rungsm itte l (z. B. eine Förderschnecke), das unter D ruck  stehende 
T räg erm itte l hingegen durch an seinem U m fang tangen tia l angeordnete 
D üsen zuge füh rt w ird . Das in dem G ehäuse mit dem Z uführungsm itte l 
und dem T räg erm itte l verm engte (gem ischte) F ö rdergu t v erläß t das Ge
häuse durch tangen tia l zu diesem liegende Stutzen. F alls das G ehäuse eine 
g roße H öhe h at, können die Düsen und die A ustrittstu tzen  in verschie
denen Ebenen angeordnet w erden.

d. P .S . 551 152, 626285, 626459, 656009 u. 703097, sow ie br. P .S . 
456202.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U ‘
(E in  Stern bedeu te t: Text- oder Tafelabbildungen.) 

Die nachstehend aufgeführten  Zeitschriften w erden regelm äßig  bearbeitet.

A b k ü r z u n g N a m e  d e r  Z e i t s c h r i f t V e r l a g

Angew. Chem.

Ann. M ines Belg.
Ann. M ines France

A rch, bergb . Forsch. 
Arch. Eisenbahnw es. 
A rch. E isenhüttenw es.

A ngew andte Chem ie, Neue F olge: D ie Chem ie (Z e itsch rif t des V ereins 
D eutscher C hem iker: A)

Annales des M ines de Belgique 
A nnales des M ines de France

Archiv fü r bergbauliche Forschung 
Archiv fü r Eisenbahnw esen 
Archiv fü r das Eisenhüttenwesen

Berlin  W  35, W oyrschstr. 37,' V erlag Chemie 
G m bH .

B rüssel, 37/39, Rue Borrens, R. Louis.
P aris  (6e), B ib lio th . de l'E co le  d. M ines 60, 

Boulevard St. M ichel.
Essen, H uyssenallee 100, V erlag  G lückauf Gm bH . 
Berlin W  9, L inkstr. 22/24, Springer-V erlag . 
D üsseldorf, Ludw ig-K nickm ann-Str. 27, V erlag 

S tahleisen m bH .

1 E inse itig  bedruckte Abzüge der Z eitschriftenschau fü r K arteizw eckesind vom V erlag  G lückauf bei m onatlichem  V ersand zum Preise von 2,50 31M 
für das V ie rte ljah r zu beziehen.



8 .Januar 1944 G l ü c k a u f 21

A b k ü r z u n g N a m e  d e r  Z e i t s c h r i f t V e r l a g

A rch. W ärm ew irtsch .

B ankw irtsch.

Ber. O es. K ohlentechn.

B erufsausb. in H andel u. G e
w erbe 

BBC-Nachr.
Braunkohle
B raunkohlenarch.

Bull. Soc. Encour. Ind. N at. 
Chem . Techn.

Chem .-Z tg.

Chim . e t Ind.
D em ag-N achr.
D tsch. K ohlen-Z tg.
D tsch. Recht

D tsch. V olksw irtsch .

D tsch. W irtschaftsz tg .

E lek tro techn . Z. 
E lek tr.-W irtsch .

Europa-K abel 
Europ. Rev.

Feuerungstechn.

Fördertechn.
Forschg. Ing.-W es. 
G asschutz u. Luftschutz

Gas- u. W asserfach

G eofis. pu ra  e applic.

G eol. Rdsch. 
G lückauf

G roßd tsch . V erkehr

Jb. Berg- u. H ütt.-W es.
(Sachsen)

Jb . B rennkrafttechn. Ges.
Jb. H allesch . V erb.

Jb . R eichsst. f . Bodenforsch.

Kali
Kompaß

L ehrw erksta tt 

M et. u. Erz
M itt. Forsch.-A nst. G ute

hoffnungshütte-K onzern

M itt. H ochschule Sopron

M itt. Kohle- u. E isenforsch.

M itt. M arkscheidew es. 
M onatsbull. Schweiz. Ver.

G as- u. W asserfachm . 
M onatsh. NS-Sozialpol.
N at. W irtsch .

ö l  u. Kohle

P rak t. B etriebsw irt

Raum forsch, u. Raum ord.
Das Reich 
Reichsarb.-B l.

RK W -N achr.
Rev. Ind. M iner.
Rev. univ. M ines 
Ruhr u .  Rhein 
Rdsch. D tsch . Techn.

Siem ens-Z.
S tahl u. Eisen

Südosten

Techn. Bl. (D üsseid .)
Techn. M itt. H aus d. Techn.

Techn. M itt. K rupp: F orsch .- 
Ber.

Techn. M itt. K rupp : Techn. 
Ber.

Techn. u. W irtsch .

Archiv fü r W ärm ew irtschaft und D am pfkesselw esen. Z e itsch rift fü r 
E ne rg iew irtscha ft. G em einschaftsausgabe fü r die K riegszeit m it den 
Z e itsch riften  W ärm e- und K ältetechnik und Brennstoff- und W ärm e
w irtscha ft

B ankw irtschaft. N eue Folge von Bank-Archiv und Die Bank.

Berichte der G esellschaft fü r K ohlentechnik 

B erufsausbildung in H andel und G ew erbe

BBC-N achrichten. H ausm itte ilung  der Brow n, Boveri & Cie AG. 
B raunkohle, Z e itsch rift fü r G ew innung und V erw ertung der Braunkohle 
Das B raunkohlenarchiv, V orkom m en, G ew innung, V erarbeitung, V er

wendung der B rennstoffe 
B ulletin  de la  Société d 'Encouragem ent pour l'In d u s trie  N ationale 
Die Chem ische Technik  (Z e itsch rif t des V ereins D eutscher C hem iker: B) 

verein ig t mit Chem ische A pparatur 
C hem iker-Zeitung

Chim ie et Industrie
D em ag-N achrichten. H ausm itteilung  der D em ag AG.
D eutsche K ohlenzeitung 
D eutsches Recht

Die deutsche V olksw irtschaft, in K riegsgem einschaft m it D e r D eutsche 
V olksw irt und W irtschaftsd ienst 

D eutsche W irtschaftsze itung

Elektro technische Z e itschrift
E lek triz itä tsw irtschaft, Z e itsch rift der V ereinigung der E lek triz itä ts 

w erke (V . d. E. W .), M itte ilungsb la tt der R eichsgruppe E nergie
w irtscha ft und der W irtschaftsg ruppe E lek triz itä tsverso rgung  

Europa-K abel, Europäische W irtschaftsze itung
E uropäische Revue

Feuerungstechnik , Z e itsch rift fü r den Bau und Betrieb feuerungstech
nischer A nlagen, verein ig t m it Feuerfest-O fenbau 

F ördertechn ik , Z e itsch rift fü r Förderan lagen  a lle r  Art 
Forschung auf dem G ebiete des Ingenieurw esens
G asschutz und Luftschutz, Z e itsch rift fü r den G asschutz und Luftschutz 

der Z iv ilbevölkerung und fü r die m ilitärische G asabw ehr 
D as Gas- und W asserfach , v ere in ig t m it Technische M onatsb lä tte r fü r 

G asverw endung und G asm itteilungen der H ausw irtschaftlichen V er
suchsstelle  der Z en tra le  fü r Gas- und IW asserverw endung e. V. 

G eofisica pura  e app licata

G eologische Rundschau, Z e itsch rift fü r A llgem eine G eologie 
G lückauf, Berg- und H üttenm ännische Z e itsch rift, im K riege verein ig t 

m it D er Bergbau, E lek triz itä t im Bergbau, M ontanistische R und
schau und T ägliche M ontanberichte 

G roßdeu tscher V erkehr

Jahrbuch fü r das Berg- und H üttenw esen in Sachsen 

Jahrbuch der B rennkrafttechnischen G esellschaft
Jahrbuch des H alleschen V erbandes fü r d ie E rforschung der m itte l

deutschen Bodenschätze und ih re r V erw ertung 
Jahrbuch der R eichsstelle fü r B odenforschung

Kali, verw andte Salze und Erdöl
D er K om paß, M itte ilungsb la tt der K nappschafts-B erufsgenossenschaft 

und der R eichsknappschaft 
L eh rw erksta tt

M etall und Erz
M itteilungen aus den F orschungsanstalten  von G utehoffnungshütte 

O berhausen AG. usw .

M itteilungen der berg- und hüttenm ännischen A bteilung an der kg l. 
ungarischen P ala tin -Joseph-U niversitä t fü r technische und W irt
schaftsw issenschaften . F ak u ltä t fü r Berg-, H üften- und F orstw esen 
zu S opron

M itteilungen  der Kohle- und E isenforschung (F orschungsgese llschaft der 
V erein ig te  S tahlw erke AG.)

M itteilungen aus dem M arkscheidew esen
Schw eizerischer V erein von Gas- und W asserfachm ännern , M onats

bulletin
M onatshefte fü r N S-Sozialpolitik
N ationale W irtsch aft, Z e itsch rift fü r W irtschaftsrech t und W irtsch afts 

po litik
ö l  und K ohle, in G em einschaft m it B rennstoffchem ie

D er p rak tische  B etriebsw irt

R aum forschung und R aum ordnung 
Das Reich, D eutsche W ochenzeitung 
R eichsarbeitsb la tt

RK W -N achrichten
Revue de l 'In d u s trie  M inérale
Revue un iverse lle  des M ines, de la M éta llu rg ie  usw.
Ruhr und Rhein, W irtschaftsze itung .
R undschau D eutscher Technik

S iem ens-Z eitschrift
S tahl und Eisen, Z e itsch rift fü r das deutsche Eisenhüttenwesen

Der S üdosten, O stdeutsche W irtschaftsze itung  Breslau

Technische B lä tter, im V erlag  der D eutschen B ergw erks-Zeitung 
Technische M itteilungen, H aus der Technik

Technische M itteilungen Krupp, F orschungsberichte

Technische M itteilungen K rupp, Technische Berichte

Technik und W irtschaft

Berlin N W  7, D oro theenstr. 40, V D I-V erlagG m bH .

B erlin  W  35, W oyrschstr. 13, W a lte r  de G ru y te r 
& Co.

G esellschaft fü r K ohlentechnik m bH ., D ortm und- 
Eving.

Leipzig C 1, P o ststr . 3, B. G. T eubner.

Brow n, Boveri & C ie AG., M annheim .

> H alle  (Saale), M ühlw eg 19, W ilh . Knapp.

P aris  (6e), 44, Rue de Rennes.
Berlin W  35, W oyrschstr. 37, V erlag Chemie 

G m bH .
Köthen (A nhalt), V erlag  der C hem iker-Zeitung, 

O tto  von H alem .
P aris  (7e), 28, Rue Saint-D om inique.
Demag A G., D uisburg .
Berlin  W  62, W ichm annstr. 19, W ilhelm  O hst.
Berlin  W  35, H ild eb ran d str. 8, D eutscher Rechts

verlag Gm bH .
Berlin W  35, L ützow str. 88, D ie deutsche V olks

w irtschaft, Paschke K om m anditgesellschaft.
B erlin  SW  68, D resdener S tr. 50—51, R obert K lett 

& Co. G m bH .
Berlin W  9, Linkstr. 22/24, Springer-V erlag.
Berlin W  62, L ü tz o w p l.l. F ranckh’sche V erlags

handlung, W . K eller & Co.

A m sterdam .
S tu ttg a rt O , N eckars tr. 121/23, D eutsche V er

lag sansta lt.
Berlin W  9, Linkstr. 22/24, Springer-V erlag.

L u therstad t W ittenberg , Bez. H alle , A. Ziemsen.
Berlin NW  7, D oro theenstr. 40, V D I-V erlag  G m bH .
B erlin -C harlo ttenburg  5, K aiserdam m  117, V erlag  

G asschutz und Luftschutz, D r. Ebeling  KG.
München 1, G lückstr. 8, R. O ldenbourg .

M ilano, Piazza Leonardo da Vinci 12, Institu to  
G eofisico Ita liano .

S tu ttg a rt W , H asenbergsteige 3, Ferdinand Enke. 
Essen, H uyssenallee 100, V erlag G lückauf G m bH .

Berlin SW 68, O ran ien str. 140/42, O tto  E lsner V er
lagsgesellschaft.

F re ibe rg  (Sa.), E rnst M auckisch.

H alle  (Saale), M ühlw eg 19, W . Knapp.
H alle  (Saale), D om platz 1, H allescher V erband.

Berlin  N 4 , Invalidcnstr.44 , R eichsstelle  fü r Boden
forschung.

H alle  (Saale), M ühlw eg 19, W . Knapp.
B erlin -C harlo ttenburg  5, K uno-Fischer-S tr. 8.

K nappschafts-Berufsgenossenschaft.
Berlin  C 2, M ärk ischer Platz 1, V erlag  der D eut

schen A rbeitsfron t Gm bH .
H alle  (Saale), M ühlw eg 19, W . Knapp.
Berlin N W 7, D oro theenstr. 40, V D I-V erlag G m bH .

Sopron (U ngarn ), H ochschule fü r Berg- u. F o rst
ingenieure.

Berlin W  9, Linkstr. 22/24, SpringerrV erlag.

S tu ttg a rt, S chloßstr. 14, K onrad W ittw er.
Zürich 2, D reikön ig str. 18.

S tu ttg a rt S, U rbanstr. 12/16, W . K ohlham m er. 
Berlin  W  35, H ildeb randstr. 8, D eutscher Rcchts- 

verlag  G m bH .
Berlin W  15, L ietzenburger S tr . 39, Industrieverlag  

von H ernhaussen  KG.
B erlin W  15, L ietzenbu rgerstr. 48, D eutscher 
B etriebsw irte-V erlag .
H eidelberg , Schloß-Brunnenw eg 36, K urt V ow inkel. 
Berlin  SW 68, D eutscher V erlag .
Berlin W  9, K öthener S tr . 28/29, V erlagsansta lt 

O tto  S to llberg .
Leipzig C 1, P o sts tr . 3, B. G. T eubner.
S t. E tienne (L o ire), 19, Rue du G rand-M oulin. 
Lüttich, 12, Q uai Paul von H oegaerden.
Essen, H uyssenallee 100. V erlag  G lückauf G m bH . 
München 26, E rh a rd ts tr . 36, V erlag  der Deutschen 

Technik  Gm bH .
B erlin-Siem ensstadt, W ernerw erk , H ochbau. 
D üsseldorf, Ludw ig-K nickm ann-Str. 27. V erlag 

S tahleisen m bH .
Breslau 5. am Sonnenplatz, O stdeutsche W irt

schaftsze itung Gm bH .
D üsseldorf, P ressehaus, D roste-V erlag.
Essen, Schließfach 230, V ulkan-V erlag D r. W . 
C lassen.

}Essen, K ruppstr. 50, F ried . K rupp AG.
A bt. Technische M itteilungen.

Berlin N W 7, D o ro th een s tr.40, VDI- V erlag  G m bH .
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A b k ü r z u n g N a m e  d e r  Z e i t s c h r i f t V e r l a g

Techn. Ü berw achung

Teer u. Bitumen 
Tekn. T .
V erh. N a tu rh ist. Ver.

R heinl. u. W estf. 
V ierjahresp lan

W ärm e

W eltw irtsch . A rch. 
W erk s ta tts tech n .

W irtschaftskurve 
W irtsch . u. A rb.
W irtsch . u. S tat.

W ohnungsbau in Dtsch.

Z. A kad. D tsch. Recht

Z. B ergr.

Z. Berg-, H iitt.-  u . Sal.-W es.

Z. B innenschiff.

Z. D tsch. G eol. Ges.
Zem ent

Z. ges. Schieß- u.
Sprengstoffw es.

Z. ö ffen tl. W irtsch .

Z. p rak t. G eol.

Z. VDI

Technische Ü berw achung, K leinausgabe der Z e itsch rift der R eichs
haup tste lle  fü r die Technische Überwachung 

Teer und Bitumen 
Teknisk  T id sk rif t
Decheniana, V erhandlungen des N aturhistorischen V ereins der Rhein

lande und W estfalens 
Der V ierjah resp lan , Z e itsch rift fü r nationalsozialistische W irtsch afts

po litik
Die W ärm e, G roßausgabe der Z e itsch rift der R eichshauptste lle  fü r die 

Technische Ü berw achung 
W eltw irtschaftliches Archiv
W erksta tts techn ik , D er B etrieb, im K riege verein ig te  Ausgabe von 

W erksta tts techn ik  u. W erksle ite r, M aschinenbau/D er B etrieb 
Die W irtschaftskurve  
W irtsch aft und A rbeit 
W irtsch aft und S ta tis tik

D er W ohnungsbau in Deutschland

Z e itsch rift der Akadem ie fü r D eutsches Recht

Z e itsch rift fü r B ergrecht

Z e itsch rift fü r das Berg-, H ütten- und Salinenwesen im D eutschen Reich

Z e itsch rift fü r B innenschiffahrt

Z e itsch rift der D eutschen G eologischen G esellschaft 
Zem ent, W ochenschrift fü r Hoch- und T iefbau .

Z e itsch rift fü r das gesam te Schieß- und Sprengstoffw esen m it d e r  
Sonderabteilung G asschutz 

Z e itsch rift fü r öffentliche W irtschaft

Z e itschrift fü r prak tische G eologie m it besonderer Berücksichtigung 
der Lagerstättenkunde 

Z e itschrift des V ereines deutscher Ingenieure

Berlin SW 68, Schützenstr. 18—25, Berliner Vcr- 
lag san sta lt G m bH ., A bt. Technischer V erlag.

H alle (Saale), M ühlw eg 19. W . Knapp.
Stockholm  C, K ungsgatan 37 III.
Bonn, N atu rh isto rischer V erein der Rheinlande 

und W estfalens.
Berlin SW 68, Z im m erstr.87—91, Franz Eher 

Nachf. GmbH.
B erlin SW 68, Schützenstr. 18—25, B erliner V er

lag sansta lt G m bH ., A bt. Technischer V erlag.
Jena, V illengang 2, G ustav  F ischer.
B erlin NW 7, D oro theenstr. 40, V D I-V erlag 

G m bH .
F rankfurt (M ain), Societäts-V erlag.
Berlin W  35, R auchstr. 8, A lbert Lim bach, V erlag .
Berlin SW 68, W ilhelm str.42, V erlag für Sozial

p o litik , W irtschaft und S ta tistik , Paul Schmidt.
B erlin C 2, M ärkischer Platz 1, V erlag  der D eut

schen A rbeitsfron t G m bH .
Berlin W 35, Potsdam er S tr. 131,

C. H . Beck’sche V erlagsbuchhandlung.
B erlin W  35, W oyrschstr. 13, W a lte rd e  G ruv ter 

& Co.
Berlin W  9, K öthener Str. 38, W ilhelm Ernst 

& Sohn.
Berlin NW  87, H olsteiner U fer 1, M ier & G lase

mann, Abt. B innenschiffahrtsverlag .
S tu ttgart, H asenbergsteige 3, Ferdinand Enke.
Berlin W  15, K urfürstendam m  67, Bau-Verlag 

Rudolf Schirm er.
M ünchen 22, K öniginstr. 11, D r. A. Schrim pff.

B erlin-W ilm ersdorf 1, P rag er Platz 4 a . V ereinigte
Verlagsgesellschaften  F ranke & Co.^KG.
H alle  (Saale), M ühlw eg 19, W . Knapp.

B erlin .N W 7, D o ro th een s tr.40, V D I-V erlag G m bH .

G eologie und Lagerstättenkunde.
G eologische Zeitbestim m ung . E w ald , H .: R a d i o 

a k t i v i t ä t  u n d  g e o lo g i s c h e  A l te r s b e s t im m u n g e n .  
Um schau 47 (1943) N r. 15 S. 221/23. A ltersbestim m ung von 
G esteinen durch A usnutzung der Z erfallsgeschw indigkeit 
rad ioak tiver S toffe. Die auf dem Z erfa ll des U rans au f
gebaute bekannte B lei-Helium -M ethode. U ngenauigkeit 
dieses V erfahrens bei seh r alten G esteinen. H eranziehung 
des unbeständigen Elem entes Rubidium , das durch ß-Zer- 
fa ll in viel längeren Zeiträum en, als das U ran zu seiner 
Z ersetzung bedarf, in ein S trontium -Isotrop u m g ew an d e lt, 
w ird . E rste  erfo lgreiche Versuche an geologisch alten 
G lim m ern. Aussicht auf genauere zeitliche B egrenzung na
m entlich der ä lteren  E rdperioden  bei w eiterem  Ausbau des 
V erfahrens.

N utzbare Lagerstätten. H ornung , V .: O b e r  d a s  S a l z 
v o r k o m m e n  Z e n t r a l a m e r ik a s  u n d  W e s t in d i e n s  s o 
w ie  d ie  V e r s o r g u n g  s e i n e r  B e w o h n e r  m i t  d ie s e m  
M i n e r a l s t o f f  v o r  d e m  E i n f l u ß  d e r  E u r o p ä e r .  
Kali 37 (1943) N r. 8 S. 139/41. Die H auptgew innung 
des benötigten Salzes e rfo lg t in prim itiven See- 
Salinen an der M eeresküste, so in G uatem ala, H onduras, 
N icaragua, C ostarica, Panam a, Britisch- und  N ieder- 
ländisch-W estindien. Salzlager bzw. Salzquellen, die aber 
infolge schw ieriger V erkehrsverhältnisse w enig oder gar- 
nicht ausgebeutet w erden, g ib t es in G uatem ala, Kuba, 
Santo Dom ingo, H aiti und P uerto  Rico.

H eike, A .: M i t t e i l u n g  n e u e r  G e s t e i n s a n a l y s e n  
a u s  d e n  k a r p a t i s c h e n  B e r g b a u b e z i r k e n .  Z. prakt. 
Geol. 51 (1943) N r. 7 S. 76/80. U ntersuchungen an G e
steinen in der N ähe von Erzgängen zwecks F estste llung  
von V eränderungen, die sie durch die in G angspalten  au f
steigenden H ydrotherm en erfahren  haben. Analysen von 
propylitisiertem  A ndesit aus d e r G egend von Krem nitz 
(Slowakei) sowie vom G angnebengestein der go ld füh ren 
den E rzgänge der B radisor-G ruhe bei Bräd in Siebenbürgen. 
D arstellung  der geologischen Verhältnisse und des m ine
ralischen C harakters der letztgenannten Erzgänge.

E rdölgeo logie . Fabian, H. J . : Z u r  S t r a t i g r a p h i e  
d e s  l u n g t e r t i ä r s  d e r  O l t e n i a  ( S ü d r u m ä n i e n ) ,  ö l
u. Kohle 39 (1943) N r. 35/36 S. 786/87. S tratigraphische 
Tabelle des Jung te rtiä rs im westlichen Teil Südrum äniens, 
das nicht so g u t aufgeschlossen is t wie im eigentlichen 
folgebiet. Zusam m enstellung auf G rund  der E rgebnisse 
ä lte re r B earbeiter sowie eigener Beobachtungen und A uf
nahmen. W ertvolle Zusam m enfassung der b isher vorliegen
den E rkenntnisse über die Schichtengliederung.

A ufschlußverfahren . Schenk, E .: U n t e r s u c h u n g  g e o 
l o g i s c h e r  S t r u k t u r e l e m e n t e  d u r c h  K r e i s 
s o n d i e r u n g e n  m i t  G l e i c h s t r o m  ( V i e r - P o l -

M e t h o d e ) .  Z. prakt. G eol. 51 (1943) N r. 8 S. 85/90. 
Schilderung eines elektrischen Auf Schluß Verfahrens, bei 
dem Sonden und E lektroden bei gleichbleibenden A bständen 
um einen festen Punkt im G elände als M ittelpunkt herum 
gefüh rt w erden. Gemessen w erden langgestreckte geolo
gische S trukturen, etw a G änge, V erw erfungen, Spalten, 
steile G esteins- bzw. Schichtgrenzen u. dgl., die von den 
M essungskreisbögen überschnitten w erden. Schilderung der 
M öglichkeiten und G renzen des V erfahrens an H and von 
Beispielen aus der Praxis.

Kölbel, H .: G e o e l e k t r i s c h e  F o r m a t i o n s 
m e s s u n g e n  i n  E r z b o h r u n g e n .  Z. prakt. G eol. 51 
(1943) N r. 7 S. 7‘3/76. A nw endung d e r in der Ö lgeologie 
schon länger gebräuchlichen elektrischen Form ations
m essung in Bohrlöchern zum Nachweis und zur A bgrenzung 
von E rzkörpern  sowie zur Para lle lisierung  von E rz lagern  
oder N ebengesteinsschichten durch Vergleich der M eß
kurven.

v. Z w erger, R.: O b e r  w e i t e r e  E r f a h r u n g e n  m i t  
r a d i o a k t i v e n  M e s s u n g e n  in B o h r l ö c h e r n .  Öl u. 
Kohle 39 (1943) N r. 43/44 S. 935/41. Beschreibung einiger 
neuer M eßgeräte. E ntw icklung eines neuen sog. »Neu
tronenverfahrens« , wobei ansta tt d er y -S trahlung aus einem 
R adium -Beryllium -Gem isch erzeugte N eutronenstrahlen  zur 
H ervo rru fung  der m eßbaren Reaktionen im Gestein benutzt 
w erden. E rp robung  nam entlich im E rdölgeb iet von T rin i
dad. H aup tvorteile : Bessere U nterscheidung von Öl, Gas 
und W asser in den Speicherhorizonten, Festste llung  der 
H öhe eingebrachten Zem entes h in te r der V errohrung , so
fern  diesem radioaktive S toffe (z. B. K alium verbindungen) 
beigefüg t sind, bessere U nterscheidung von Kalk- und 
Sandstein, F estste llung  an dersgearte te r E inlagerungen in 
tonigen Schichten, bessere G liederungsm öglichkeiten der 
letzteren.

C loss; H .: G r a v i m e t r i s c h e  Ü b e r l e g u n g e n  z u m 
g e o l o g i s c h e n  P r o f i l  d e r  T h e r m a l b o h r u n g  v o n  
H e i d e l b e r g .  Öl u. Kohle 39 (1943) N r. 43/44 S. 942/51. 
Die F rage  der A usbildung des östlichen R andabbruches 
des O berrhein talgrabens w ird  hier erneut angeschnitten, 
nachdem Salomon seinerzeit in der A usdeutung des H eidel
berger B ohrprofils m it seinen auffallenden M ächtigkeiten 
von Diluvium und T ertiä r zur V orstellung eines Abbruches 
in m ehreren durch östlich einfallende Oberschiebungen be
grenzte R andstaffeln  gekommen ist. D em gegenüber machen 
es nun gravim etrische U ntersuchungen wahrscheinlich, daß 
es sich bei dem Abbruch um eine norm ale, grabenw ärts 
fallende H aup trandstö rung  von seh r beträchtlicher Ver- 
w urfshöhe handelt, d er a lle rd ings einige w eniger bedeu
tungsvolle R andstaffeln  zugeordnet sein können. F ü r die 
V orstellung vom geologischen Aufbau des O berrhein
grabens und einer etw aigen E rdö lhöffigke it der versenkten
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T ertiärschichten ergeben sich durch diese D eutung neue 
G esichtspunkte.

Stratigraphie. H ilterm ann, H .: Z u r  S t r a t i g r a p h i e  
u n d  M i k r o f o s s i l f ü h r u n g  d e r  M i t t e l k a r p a t e n .  Öl u. 
Kohle 39 (1943) N r. 33/34 S. 745/55. A uf G rund  d e r 
m ikropaläontologischen D urcharbeitung von etw a 8000 
Schläm m proben gelang  dem B earbeiter der Nachweis, daß 
auch in F lyschsedim enten m it ih rer stark  w echselnden G e
steinsausbildung eine stratig raph ische U nterg liederung  an 
H and von M ikrofossilien m öglich ist. Die Stufen von der 
m ittleren  K reide bis zum O ligozän können nunm ehr ver
glichen und e ingegliedert w erden. Dabei ergab sich häufig  
eine Ä nderung und  V erbesserung der bisher hauptsächlich 
auf der G esteinsausbildung und M akrofossilführung  be
ruhenden G liederung  d e r F lyschablagerung. Die Bedeutung 
d er E rgebnisse fü r die E rdö lgeo log ie  im K arpatenvorland 
liegt au f der H and.

Bergtechnik.
A llgem eines. Balz, R .: D er A bbau von Schachtsicher

heitspfeilern . M itt. M arkscheidew es. 54 (1943) S. 54/87*. 
G ebirgsbew egungen und  Spannungen beim Abbau. Durch 
Abbau verursachte Spannungen in Schächten. Schäden bei 
E inhaltung  ungenügender S icherheitspfeiler. P lanm äßiger 
spannungsausgleichender Abbau von Schachtsicherheits
pfeilern . D er E influß von G eb irgsstö rungen  sow ie des 
A lten M annes und w eicher Schichten. G ebirgsbew egung bei 
geneig ter Lagerung. Schachtsicherungen. Schrifttum .

B urgholz, R udo lf: Z u r  F r a g e  d e r  V e r w e n d u n g  
v o n  L i c h t t e l e p h o n i e g e r ä t e n  i m B e r g b a u .  G lück
auf 79 (1943) N r. 49/50 S. 555/59*. W enn das V erfahren 
d er L ichttelephonie seinen G rundzügen nach e rö rte rt 
w urde, so soll dadurch  V erständnis fü r  eine w eitere M ög
lichkeit gew eckt w erden, wie die Lücken in der N ach
rich tenüberm ittlung  im B ergbau geschlossen w erden 
können. Nach kurzem  E ingehen au f das P rinzip  des V er
fah rens w erden Lichtquellen und  M odulationsm öglich
keiten fü r  den Sender angegeben. E m pfängerseitig  sind 
durch die E ntw icklungsergebnisse d e r letzten Jah re  im Bau 
von Sekundärem issions-V ervielfachern m it Photokathode 
solche po rtsch ritte  erzielt w orden, daß gu te  Ü bertragungen 
b re iter F requenzbänder möglich sind und  dam it neben der 
Ü bertragung d e r Sprechfrequenzen auch Fernsignal- und 
F ernm eßw erte gleichzeitig  überm itte lt w erden können. 
W eil L ichttelephoniegeräte nicht an Leitungen gebunden 
und so einfach wie Fernsprecher zu bedienen sind, is t ein 
schneller, unvorbere ite ter E insatz m öglich, d e r den G eräten 
gute Aussichten au f erfo lgreichen E insatz fü r Sonder
zwecke im B ergbau über- und un tertage  sichert.

Wirtschaft und Statistik.
B räckeler, H .: V e r w a l t u n g s m ä ß i g e  E r f a s s u n g  

u n d  Ü b e r w a c h u n g  d e r  N e u a n l a g e n .  B raunkohle 42
(1943) Nr. 44/45 S. 425/27. U nter B erücksichtigung der 
w irtschaftlichen V erhältnisse ist eine ständ ige U nterrich tung  
über den Stand der N euanlagen, B etriebserw eiterungen, 
V erbesserungen sow ie G roß repara tu ren  unerläßlich. Es 
w ird gezeig t, wie mit w enigen M itteln hierfür eine E inrich
tung  geschaffen w erden kann, die sich zum N utzen des 
U nternehm ens ausw irkt.

P E R S Ö N L I C H E S
V ersetzt w orden sind:
der B erg rat D r. G o l d  vom B ergam t Brüx an das 

O berbergam t F re iberg ,
d er B ergrevierinspektor K r a u s e  vom B ergam t Brüx 

an das B ergam t Teplitz-Schönau,
der B erg rat E n g e l h a r d  vom O berbergam t F re iberg  

an das O berbergam t C lausthal.
D er Leiter der Z en tra lverw altung  der Bohr- und 

F örderbetriebe der Itag  in Celle, D r. H ans R u n g e ,  ist 
zum ordentlichen P ro fesso r in der F aku ltä t fü r Bergbau 
und H üttenw esen an d e r  B ergakadem ie C lausthal u n te r 
Ü bertragung des L ehrstuhls fü r Bergbaukunde, T iefbohr- 
kunde und E rdölgew innung ernann t w orden.

D er W issenschaftliche R at D r.-Ing. H ä 1 b i c h beim 
O berbergam t F re iberg  ist zum B erg rat ernann t w orden.

D er lang jäh rige  V orsitzende der hessischen O beren 
B ergbehörde, seit V erreichlichung der B ergbehörden O ber
b erg ra t als M itg lied  eines O berbergam ts, D r. phil. h. c. 
K ö b r i c h  ist auf seinen A ntrag  in den R uhestand versetzt 
w orden.

Dem M arkscheider D ipl.-Ing. A p e 1 in Borna (Bez. 
Leipzig) ist die Konzession als M arkscheider fü r das Land 
Sachsen erte ilt w orden.

D en  T o d  f ü r  d a s  V a t e r l a n d  f a n d :
am 30. N ovem ber im O sten d e r B ergbaubeflissene 

B ernhard V o g l e r ,  U n teroffiz ier in einer R ad fah rer
schw adron, im A lter von 19 Jahren.

Gestorben:
in Bad Brambach der D r.-Ing. e .h . Max Z e l l ,  frü h ere r 

G enerald irek to r d e r  H alleschen P fännerschaft AG., im A lter 
von 77 Jahren.

SminSeutfifier aiecgüufe

A n u n s e r e  M i t g l i e d e r !
N eu jah r 1944.

A uch in diesem  Jah re  m ußten  w ir auf die V ersendung 
eines besonderen W eihnachtsrundschreibens an unsere 
M itglieder verzichten. W ir g rüßen  daher durch unsere 
V isreinsfachzeitschriften alle M itg lieder draußen  und in der 
H eim at zum neuen Jah re  m it herzlichem  G lückauf!

Im Jahre  1943 konnten w ir die A ufbauarbeit des V er
eins D eutscher B ergleute im NSBDT. tro tz  a lle r Schw ierig
keiten w eiter fo rtfüh ren . W ir freuen  uns, m itteilen zu 
können, daß von Ende D ezem ber 1942 bis E nde Dezem ber 
1943 die Zahl der M itg lieder w iederum  angestiegen ist 
und zw ar von 9178 au f 9686. Die Zahl der V ortrags
und sonstigen V eranstaltungen  beläuft sich erfreu licher
weise auch in diesem Jahre au f etw a 200, ein Beweis dafü r, 
daß tro tz  der g roßen  S chw ierigkeiten , die nam entlich in 
verschiedenen lu ftgefäh rdeten  G egenden  D eutschlands 
au ftreten , ein reges In teresse fü r die von den einzelnen 
B ezirksgruppen und U nterg ruppen  durchgeführten  V eran
sta ltungen  vo rgeherrsch t hat.

Im Laufe des Jah res 1943 konnten folgende U n ter
g ruppen  neu au fgeste llt w erden :

im B ezirksverband  G au M ark B randenburg  die U n ter
gruppe F ran k fu rt (O der), 

im B ezirksverband  G au H essen-N assau die U n ter
gruppe Lahn,

im B ezirksverband  G au W estm ark , U nterg ruppe Saar
brücken , der O rtsbereich  Falkenberg ,

im B ezirksverband G au H alle-M erseburg  die U n ter
gruppe Bitterfeld.

Aus k riegsbed ing ten  G ründen  w urde auch im Jahre 
1943 von der A bhaltung  einer H auptversam m lung ab 
gesehen. W ir hoffen, die längst fällige H auptversam m lung 
bald nachholen zu können.

D er U n terstü tzungsfonds w urde im abgelaufenen Jah r 
in m ehreren  Fällen in A nspruch genom m en, und w ir 
hoffen, m anche dringende N ot von K am eraden gelindert 
zu haben. Bis zum 1. D ezem ber 1943 sind an U n te r
stützungen insgesam t 3060 ¡UM gezahlt w orden.

Auch im B erichtsjahr hat der V erein D eutscher B erg
leute nach K räften versucht, die F ühlung  m it den zur 
W ehrm acht eingezogenen K am eraden im m er enger zu 
gestalten. W ie bekannt, w erden alle zur W ehrm acht 
eingezogenen K am eraden von der B eitragszahlung ent- 
pflichtet, erhalten  aber tro tzdem  eine V ereins-Fachzeit
schrift kostenlos. Im Jah re  1943 w urden zweim al Sen
dungen d e r o ffenbar sehr beliebten »M ünchner Lese
bogen« an die im W ehrd ienst stehenden K am eraden 
verschickt.

Das unerbittliche G eschick des K rieges hat in die 
Reihen unserer K am eraden im Laufe des Jah res 1943 
schw ere Lücken gerissen . Die E hrentafel der für das 
V aterland gefallenen K am eraden erw eitert sich zu unserer 
tiefen M itträuer um  folgende N am en:

Steiger G ustav  G e r h a r d i ,
D iplom -Ingenieur H eribert v o n  S c h m i d t ,
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M arkscheider O tto  S c h e l l h a s e ,
F ah rs te ig e r H einrich H a n n e n ,
D iplom -Ingenieur M artin H e l l e r ,
B ergassessor K urt E i c h m e y e r ,  
A bteilungs-S teiger E rnst O r o o s ,  
D iplom -Ingenieur D r. M artin  D i n t e r ,
E rster B erg rat H ans B r u n n e r ,
Steiger Johann  B e r w a n g e r ,
S teiger Johannes K o p f e r m a n n ,  
M aschinen-Steiger H erm ann M ü n n i g ,  
B ergassessor H erm ann N i e d e r b ä u m e r ,  
B ergassessor Paul N i e r m a n n ,
M aschinen-S teiger Karl H einrich R e i ß n e r ,  
S teiger F ranz G r a u ,
M aschinen-S teiger T heo d o r B r u n s w i c k ,  
D iplom -B ergingenieur N orbert Z i l k e n s ,
Steiger O tto  S c h n e i d e r ,
B ergverw alter Eugen L i e d l ,
B ergschüler E berhard  P e l l  m a n n ,
B ergassessor Dr. O tfried  R o e t h e ,
S teiger Josef P o l e n z ,
S teiger Erich Je  len.

W ir beugen uns in E h rfu rch t vor ihrem O pfer fü r 
uns und das V aterland und rufen den gefallenen H elden 
ein letztes G lückauf zu. W ir w erden ihre N am en nie ver
gessen.

Allen M itg liedern , die sich auch im vergangenen Jahre 
gern  und freud ig  in den D ienst des V ereins D eutscher 
B ergleute im NSBDT. gestellt haben, besonders den 
H erren  Leitern der B ezirksverbände und U ntergruppen , 
den K assenw altern und Schriftw arten , sow ie den V er
b indungsm ännern  danken w ir herzlichst in A nerkennung 
der freiw illig übernom m enen A rbeiten. Es ist uns ferner 
ein B edürfnis, in unserem  kurzen Jahresberich t auch die 
jederzeit gu te  Z usam m enarbeit mit den D ienststellen des 
NSBDT. und dem H auptam t fü r Technik sowie den 
Leitungen der H äuser der T echnik  hervorzuheben.

M it besten N eu jah rsg rüßen  an unsere  M itglieder, vor 
allem  an die im W ehrm achtsd ienst stehenden  K am eraden, 
verbinden w ir für das Jah r 1944 unsere herzlichsten 
W ünsche für ih r persönliches W ohlergehen, erfolgreiche 
B ergm annsarbeit sow ie für den Endsieg.

G lückauf und  H eil H itler!
Verein Deutscher Bergleute im NSBDT.

D er V orsitzende: Die G eschäftsführung:
v o n  V e l s e n .  W ü s t e r .

An unsere M itglieder!
W ir bringen  Ihnen hierm it fo lgende A nordnung der 

R eichsw altung des N SBD T. zur K enntnis:
M i t g l i e d s k a r t e n  d e s  N S B D T .

Die zuletzt im Jah re  1942 an die N SBD T.-M itglieder 
ausgegebenen  M itgliedskarten  behalten  bis auf w eiteres 
ihre G ültigkeit. Eine N euausgabe von M itgliedskarten  e r
fo lg t w ährend  des K rieges w eder durch den NSBDT. noch 
durch die technisch-w issenschaftlichen Fachverbände im 
N SBD T. Von ausgeschiedenen M itgliedern w erden die 
M itg liedskarten  durch die technisch-w issenschaftlichen 
F achverbände bei der B estätigung des A usscheidens zu
rückgefo rdert. N eu ein tretende M itglieder erhalten , wie 
üblich, die M itg liedskarte  bei A ufnahm e ausgehändig t.

N SBD T.-Reichsw altung
M ünchen.

Die fü r das Jah r 1942 und im Jahre  1943 an N eu 
m itg lieder ausgegebenen V D B .-M itgliedskarten behalten 
also — ebenso wie die N SB D T .-M itgliedskarten — für 
das Jah r 1944 G ültigkeit.

V erein D eutscher B ergleute im NSBDT.
Die G eschäftsführung.

Bezirksverband Gau Hessen-Nassau, U n t e r g r u p p e  
W e s t e r w a l d .  22. Januar, 16 U hr, V ortrag  O bersteiger 
P a u l ,  D illenburg , in der Bergschule in D illenburg  »Die 
G ew innung von Bodenschätzen in der U kraine (E rlebn is
bericht)«.

Bezirksverband Gau Halle-Merseburg. 29. Januar, 
16 U hr, V ortrag  D iplom -B ergingenieur D r. M ü l l e r ,  E is
leben, im H otel G oldene Kugel »Leistungsfragen im Mans- 
feldschen K upferschieferbergbau«.

Nachrufe.
Am 30. O k tober 1943 fiel auf dem Felde, der Ehre 

unser V ereinsm itglied H err S teiger Erich J e l e n  von der 
G u tehoffnungshütte  O berhausen  AG. W ir w erden sein 
A ndenken in E hren halten.

B ezirksverband G au Essen.
U ntergruppe O berhausen  (Rhld.).

Am 15. D ezem ber 1943 sta rb  H err G rubeninspektor 
i. R. B ernhard  S c h m i d t ,  G eilenkirchen, K assierer der 
U n tergruppe Aachen. Die U n tergruppe Aachen des V ereins 
D eutscher B ergleute verliert in ihm sein ältestes M itglied, 
das jah re lang  bis zu seinem  T ode als K assierer der U n ter
gruppe treu e  D ienste geleistet hat.

Er w ird bei den A achener B ergbeam ten unvergessen 
bleiben und w ir w erden sein A ndenken ste ts in Ehren 
halten.

B ezirksverband  G au Köln-Aachen.
U nterg ruppe A achen.

B ergw erksd irek tor K l i t z i n g ,  M itglied des V orstandes ' 
d e r Ilse B ergbau-A ctiengesellschaft, konnte am 1. Januar 
1944 au f eine 25jährige T ätigkeit im D ienste dieses U n ter
nehmens zurückblicken.

G e n e ra ld i re k to r  D r .-In g . W a ec h te r  60 J a h re  alt.

Am 5. Januar vollendete der V orsitzer des V orstandes der S aargruben- 
A ktiengesellschaft und  der ihr angeschlossenen lothringischen Steinkohlen
bergw erke, G enerald irek to r Bergassessor a. D. D r.-Ing. W aechter sein 
00 Lebensjahr. Nach lang jähriger T ä tigke it an verantw ortlicher Stelle im 
R uhrbergbau w urde Dr. W aechter am 1. M ärz 1935 von der R eichsregierung 
mit der Leitung der Saargruben-V erw altung beauftrag t. In wenigen Jahren 
gelang es ihm, die un te r der französischen V erw altung s ta rk  heruntergew irt- 
schafteten S aargruben durch um fassende Neu- und U m bauten w ieder in einen 
le istungsfähigen Z ustand zu bringen. Nach siegreicher Beendigung des W est- 
fcldzuges betrau te  ihn G auleiter Bürckel mit der kom m issarischen Führung 
der lo thringischen S teinkohlenbergw erke . Auch hier gelang es Dr. W aechter 
in sehr kurzer Z eit, die G ruben zu zufriedenstellenden Leistungen zu bringen. 
V or allem die Süm pfungsarbeiten, die auf den lo thringischen G ruben durch
geführt w urden, stellen eine einm alige bergm ännische Leistung dar. Dr. 
W aechters V erdienste um die R üstungsw irtschaft w urden mit der Ernennung 
zum W ehrw irtschaftsführer und mit der V erleihung des K riegsverdienst
kreuzes I. K lasse belohn t. Neben den vielen E hrenäm tern , die er in w ir t
schaftlichen V ereinigungen innehat, is t e r Leiter der K nappschafts-Berufs
genossenschaft, Leiter des Bezirksverbandes G au W estm ark des V ereins 
D eutscher Bergleute im NSBDT. und G aufachw alter für Bergbau im G auam t 
fü r Technik. W ir w ünschen W ehrw irtschaftsfüh rer G enera ld irek to r Dr. 
W aechter fü r seine w eitere  A rbeit an führender S telle  im B ergbau des 
G aues W estm ark  a lle s  G ute.

Oberbergrat Dr. Adolf Gstöttner f .
G anz u n erw arte t verschied  am 10. N ovem ber 1943 in seiner W iener 

W ohnung der H aup tgeschäftsfüh rer der B ezirksgruppe Südost der W ir t
schaftsgruppe Bergbau, O berberg ra t D ipl.-Ing. D r. ju r. Adolf G stö ttner.

G stö ttne r w urde am 9. A pril 1874 a ls  Sohn des späteren  M in is te ria l
ra tes  A dolf G stö ttn e r in B rix legg (T iro l) geboren. E r abso lv ierte  die Berg
akadem ie Leoben und die U niversität in W ien und tra t  sodann in den berg 
behördlichen D ienst ein. Er verließ  ihn im Jahre 1918 a ls  O b erb erg ra t und 
übernahm  nach ein iger Zeit die G eschäftsführung des Vereines der M ontan-, 
Eisen- und M aschinen-Industriellen in Ö sterreich  und des V ereines der B erg
w erksbesitze r, wozu späte r noch der V erband der H üttenw erke Ö sterreichs 
kam . N ach Schaffung der berufsständischen O rganisation  w urde e r  G enera l
sek re tä r des F achverbandes fü r den B ergbau und die H üttenw erke (im 
Bunde ö s te rr . In d u strie lle r) m it den U nterverbänden: V erband der
B ergw erke, V erband der H üttenw erke und V erband der E rdöl- und Erdgas- 
P roduzenten . N ach dem Anschluß der O stm ark  an das Reich w urde O ber
b e rg ra t D r. G stö ttne r H aup tgeschäftsführer der neuen Bezirksgruppe 
S üdost der W irtschaftsg ruppe Bergbau, w elche Funktion er bis zu seinem 
T ode beibeh ielt.

O b erb erg ra t D r. G stö ttne r ha t sich besonders um den donau- und 
alpenländischen K ohlenbergbau sehr verd ient gem acht. E r le ite te  in den 
schlechtesten  Zeiten des heim ischen Bergbaues eine großzüg ige P ropaganda 
fü r die B raunkohle in die W ege und leg te dar, daß deren Eigenschaften 
besser sind  als ih r Ruf. U nter seiner Leitung wurtfe eine Reihe von Kohlcn- 
m essen im Rahm en der W iener F rüh jahrs- und H erbstm essen veran sta lte t; 
der V erband der B ergw erke bete ilig te  sich ferner an vielen Landesaus
stellungen , B roschüren w urden nam entlich zur A ufklärung der Jugend 
über die E igenschaften  der heim ischen K ohle, über die rich tige  H eizung mit 
Braunkohlen usw. ausgegeben. Auch fü r den heim ischen E rzbergbau und 
die E rschließung des Z istersdorfer Erdölgebietes is t O b erberg ra t Dr. 
G stö ttne r s te ts  m it Feuereifer e ingetre ten . Es gelang  ihm, die jew eiligen 
S taa tsreg ierungen  fü r die Belange des alpen- und donauländischen K ohlen
bergbaues zu in teressieren , und m anche S tützungsm aßnahm e zugunsten der 
heim ischen B raunkohle w ar das V erd ienst D r. G stö ttne rs. N icht unerw ähnt 
bleibe, daß O b erb erg ra t D r. G stö ttne r im m er fü r die w eitere  A usgestaltung  
der M ontanistischen H ochschule Leoben und der Bergschule Leoben ein
g e tre ten  ist. In K reisen seiner Fachgenossen e rfreu te  sich D r. G stö ttne r 
des g röß ten  A nsehens.

Die B esta ttung der sterb lichen  Ü berreste  fand unter g ro ß er B eteiligung 
am 15. N ovem ber 1943 am F riedhof W ien-O ber-St. V eit s ta t t.  Am G rabe 
sprachen Dr. H o l l e r  (nam ens des durch D ienstreise verhinderten Leiters 
der B ezirksgruppe Bergbau G enera ld irek to r H e i n i  s c h ) ,  D irek to r Dr. 
L a  r e s  (Reichswerke AG. »H erm ann G öring« ) nam ens der M ontanistischen 
H ochschule, der B ergschule und der B ezirksgruppe Südost, Z e n tra ld irek to r 
Ing. R ichard K r ö n  nam ens der ehem aligen Burschenschaft »C rux ia« , Dr. 
K r ö h l  von der Bezirksgruppe nam ens der G efolgschaft dieser O rgan i
sa tion  und ein V ertre te r  des K ünstlerk lubs »Alte W elt«.
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tausendfach bewährt.

Verlangen Sie kostenloses 
Angebot!

D e r  „ U n v e r w ü s t l i c h e "

Präzisions-Radsatz rauhen Bergbaubetrieb
S c h m ie r b ü c h s e n - R a d s a t z  m it q u e rg e s te llte r  A ch se, S yste m  „S c h a u w in h o ld ", DRP. 

V o r t e i l e :
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ke ine N abendruckkugellag er 
und doch le ich te r Lau f.

Keine  elastischen Lagerungsm ittel 
w ie  G um m iplatten , Federn usw. 
und doch k e in e  A chsbrüche.
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B O P P e R E U T H E R  I  : B
M AN N H EIM

//BAR

Man verlange Drucksache 62 G lückauf.

Drucksachen ?!
G ro ß e  A u flag en  drucken zu lassen , ve rb ie te t sich von selbst. 
A b e r es ist ja  auch g a r nicht erfo rd erlich , Beschreibungen, 
G eb rauchsanw e isung en , A rb e itsa b läu fe  u. a . m. a llzu  w e it
schweifig zu bringen.

Je  w en ig e r P ap ie r fü r d iese Drucksachen ang esetzt w ird , um so 
besser. W a s  d e r e in ze ln e  e in sparen  hilft, kommt der G esam the it 
vo lla u f zugute.

Bevor S ie  den Drucker an ru fen , im mer prüfen, ob d ie  F rage  
„P a p ie r  e in sp a re n "a u ch  w irklich beachtet w urd e . Um so leichter 
w ird  d e r Drucker d ie  Herstellungsgenehm igung erha lten .

W ir  w o llen Ihnen unsere reichen Erfahrungen gern zu r V e r
fügung ste llen , rufen S ie  uns an , wenn S ie  neue Drucksachen 
p lanen .

C. W. Haarfeld , Korn.-Ges., Essen, Ruf 40535

G l ü c k a u f
H eft 1/2 vom 8.1.1944



A rt . 76 4

Gruben-Sidierheilsstieiel
v e rm e id e n  F u ß v e r le tz u n g e n ,  

e rh ö h e n  d ie  A r b e i t s l e i s t u n g !

S p e z i a l h e r s t e l l e r :

S c h u h f a b r i k

CURT HUHLE
A nfragen an die V erlag Glückauf G mbH., Essen, erbeten.

A nfragen sind zu richten an : Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Schwarz, 
S tu ttgart-F euerbach , Rusenschloßstraße 14.

K u p p t C ö b u f d j - W a s c h k a u e n

n a c h  d e n  n e u e s t e n  R i c h t l i n i e n

F. K U P P E R S B U S C H  & S O H N E  A K T I E N - G E S E L L S C H A F T

G l ü c k a u f
H eft 1/2 vom 8.1.1944



Die neue 
Reibungskupplung
mit erstaunlich kleinen Baumaßen!

S ie  ste ig e rt d ie  Le istu n g sfäh ig ke it der 
M asch inen , schützt A n tr ieb e  und M a
schinen vo r vo rze itig em  V e rsch le iß , 
verhütet Betriebsstö rung en , A rbe its« 
Unterbrechungen und dam it Z e itve r
luste, fö rd e rt d ie  B e t r ie b s s ic h e rh e it  
und verhütet U n fä lle .•  K le inste  Baum aße

•  G ro ß e  Leistung
•  Se lbstsperrende 

Schaltung

•  Sanfter A n la u f
•  S icheres Lösen

•  Leichte M ontage
•  Keine  W artung

•  Ein fache N achstellung

Das sind V o rte ile , d ie  jeden  K o n stru k
teur und jeden B e trieb s le ite r v e ra n 
lassen  so llten , sich recht ernstlich mit 
d e r A L M A R -K u p p lu n g  zu b e fassen .

Fordern  S ie  unsere ausführliche  D ruck
schrift 2165, w ir senden sie  Ihnen g e rn .

A. FRIEDR. FLENDER & CO .' DÜSSELDORF

[R i
F Ü R  A  N  T

G l ü c k a u f
H eft 1/2 vom 8.1.1944
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IURID VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. 
COSWIG BEZ. DRESDEN

EMIL FISCHER/ESSEN
W Ä R M E W I R T S C H A F T ,  

B E T R I E B S -  U N D  R E G E L T E C H N I K
D ra h t: W ärm efischer, Essen Ruf 3 20  36

A r b e i t s g e b i e t e :
A b t. I: W a sse rv e rg ü tu n g

a) Entw urf, B e ra tu n g  u. L ie fe ru n g  von W asse rau fb ere itung s
an lag en  fü r Trink- und Brauchwasser nach a llen  zw eckd ien
lichen V erfah ren , w ie  Fällungs- oder F ilte r-Prinzip , und 
e igenen Schutzrechten

b) L ie fe ru n g  d e r  e in sc h lä g ig e n  B e tr ie b sch e m ik a lie n  und  
Z u b e h ö rte ile .

S o n d e r h e i t e n :  
O x y g e n -E x -V e r fa h re n  zu r chemischen Sauersto ffb indung  
von Brauchwässern und zu r Restentgasung von Kesselspeise- 
und H eizungsw ässern .
O x y g e n e x o l- V e r fa h r e n  zu r Behandlung von Kondensaten, 
insbesondere fü r  Lokom otiv-Speisew asser. 
A c c e le ra to l-V e rfa h re n  zu r Verbesserung  und Leistungs
steigerung von vo rhandenen  A n lag en  und Fä llungsverfah ren . 
S ta n d a r tf i lte rk ie s .

A b t. II: B e tr ie b s-  und R e g e lte ch n ik
a ) R e g le r  fü r  D a m p f, Lu ft, W a s s e r  und G a s
b) D o sie re in r ich tu n g e n  v e r s c h ie d e n e r  A rt

S o n d erh e it : „D o s ie rw ip p e "
c) G e h re -M e m b ra n -D o s ie rp u m p e n  mit Hand- u. se lbsttätiger 

Regelung (Feindosierm aschinen) gegen jeden Druck zur 
chemischen Entgasung , A lk a lis ie ru n g , En tsäuerung , A b 
stum pfung von a lka lischem  K esse lw asser zwecks Schäumungs- 
unterb inaung  usw.

A b t. III: F e u e ru n g sb a u
vorzugsw eise nach e igenen und Schutzrechten der Firma 
H erm ans & C o ., G m bH ., Essen
K a rre n a  - Einm auerungen und -H ängedecken d e r Firm a 
K arren b e rg  & C o ., D üsseldorf

A b t. IV : L a b o ra to riu m
U n te rsu ch u n g e n , B e ra tu n g e n , L ie fe ru n g e n

S c h a c h ta b te u fe n , 

S c h a c h te n y o e ite r u n g e n  

A  b d ic h  te n  v o n  S c h ä c h te n  

G e s te w s a n b e ü e n ,

Veruschacht
VEREINIGTE UNTERTAG-u. SCHACHTBAU 6.MAR

ESSEN

f

1 Uber 2000 Stück

Schnellumsleck-
Klemmkauschen
nach D.R.-Patent „Droste"

Nichts bringt mehr Erfolg, 
als der Erfolg!

fü r Se ile  bis 7 0  mm 0  bestellte 
allein der Bergbau in fo lge 
lO jä h rig e r Erprobung und Be
w ährung der doppelt w irken
den, selbsttätigen Klemmung 
und der guten Verriegelung  
des Kauschenherzes gegenRück- 
stoß und Lockerung

bei dem A lle inherste ller:

G l ü c k a u f
H eft 1/2 vom 8.1.1944



f r a v E R l X S S i G E

GD-BRACKER SÖHNE
MASCHINENBAU-AKTIEN G ES ELLS C H A FT

 \

Saubere und
Ungeziefer-
freie Räume durch Aufwischen mit dem 
seit 25 Jahren bewährten Lösungs- und 

Desinfektionsmittel

T h e b e d o l

D. R. W z . 3 5 8 5 4 3

Verhütet Hautpilzerkrankungen

Rud. Then Bergh jr.
Inh .: W illy  H erbrechter

Dortmund
Ruf 22 4 92  u. 238  86  Te leg r.-A d r. Thenbergh

D R A l l A R M  U N D  S P A N N U N G S F R E I  
R U N D - ,  F L A C H  , D R E I  K  A N  T U  T Z £ N - 
U N D  S E A IE  - W A R R IN G TO N  - A USFÜ H RUN G

DORTMUNDER DRAHTSEILWERKE
G . M. g. H.

D O R T M U N D

B R A C K E *
g e g rü n d e t 1815

Hydraulisdie Anlagen
hydraulische Pressen, Preßpumpen 
Akkumulatoren mit Gewichts- und 

Druckluftbelastung 
hydraulische Druckübersetzer, 

Steuerventile 
hydraulische Hebe- und Senk- 

vorrichtungen 
hydraulische Aufzüge 
hydraulische Hebezeuge aller Art 
hydraulische Spezialausführungen

A nfragen erb itten  w ir an^unsere 
V ertre tung :

D ip l.- In g . C . G i l le r
in M ülheim -Ruhr, M entzstr. 19.

G l ü c k a u f
H eft 1/2 vom 8.1.1944



Kahlbaum
ofd & ,coMcwUeR e a g e n ^ u f  ^  ^  ^  ^  s . 4 »

chemdtscb
R- BBRG'' n d '^ e V e r ö

iffentUchung^

in Leichimeiallgehäuse

d a z u g e h ö r i g e  P r ü f g e r ä t e  
M i n e n p r üf e r

GEWERKSCHAFT CARL
B O C H U M

Schlagwettersichere dynamoelektrische

Minenzfindmasdiinen

E ife n -u n d  S ta h lw e rU e  • L e ip z ig

B R O W N ,  B O V E R I  & C I E  A .  G .

G l ü c k a u f
H eft 1/2 vom 8.1.1944



Sieb-u. Filter-Gewebe
für jeden Zweck 

a u s  a t a \  M ferN febtaren  M e ta lle n , a u s  
E ise n . Federstahl. Edelstahl u. a. 
fü r S ieb  • und Filteranlagen 
Vibratoren, Schüttelsiebe,
Zentrifugen u. s w.

Eno’ Gewebe ^

/„ C O U R IER ” '

Oslfar Eilhauer
Metallgewebe - Fabrik

V e r k a u f s b ü r o  G e r a
K aiser-W ilhelm -Straße 6.

Ruhrbergbau-Bedarf
W. Hohendahl. Inh. Max Hohendahl

E s s e n , Ruf 2  5 5  7 2 , Privat 2  3 5  7 1

V ollau to m atische  U nterw asserpum pen  „ R U  B E “, liegende  
V orortpum pen , ,R U B E “ , Turbo-Pum pen „ R U B E “, Duplex
pumpen, se lb stsch lie S e n d e  Fahrventile , unfallverhütende  

K lap p en ventile , D R G  M., unfallverhütender, fed ernd er S e il
einband „ R U B E “, D R G  M., Stem p e lraub er, PreBluft-W erk- 
zeuge, W erkzeug m asch inen , W erkzeug e a lle r Art. tech 
n isch e  Artikel.

ln w e n ig e n  M in u ten  d ring t

„ A n t i-R o s t“ ,
das g rap h itie rte  K riechöl, s e lb s ttä tig  in  d a s  
In n e r e  der F ö r d e r - ,  T r a g -  und Z u g s e i l e ,  
zw ischen N ietungen, F ederb lä tte r und alle 
sonstigen  unzugänglichen Eisenteile. Es w irk t 
rostschü tzend , rosilösend , rosten tfe rnend  und 
schm ierend. Als R o s t s c h u t z  besonders w irk

sam und w irtschaftlich .

D r .  N ü s k e n  &  C o .
G e n e ra l-V e r tr ie b : B ru n o  D e b o u r , Ing . V D I.,
E s s e n - B r e d e n e y ,  H erm ann-G öring-S tr. 351.

mit Wälzhebel» 
rad iz ierung , 
für Dampf, Wasser, 
Gas oder Luft.

H O L Z H A U E R  zCO. K.G.
f ü r  w ä rm e te ch n isch e  K o n tro llap p ara te

B e rlin  W  3 0 ,  L u itp o ld stra ß e  21.
V e r t r e t e r :  W a lte r  N eum ann , F e r n s p r e c h e r 2 55 1 74 .

M A S C H IN E N  FÜR 

Z E R K L E IN E R U N G  
Z E R F A S E R U N G  
A U F L O C K E R U N G
W IN D S IC H T U N G

A IP IM E
Aktien-Gesellschaft 

Eisengießerei und Maschinenfabrik

AUGSBURG

P h e b r o c o n
g e g e n

H a u tp ilz e rk ra n k u n g e n
(M ykosen, Fußflechten , Ep id erm op hytie  usw.)

P h e b ro co n -S e ro l
wasserlösliche Sa lbe zum Aufträgen

P h eb ro co n -Lö su n g
für Einpinselung und Bäder

P h eb ro co n -C
das D esinfektionsm itte l fü r d ie  B ad ean lag e n . 

W ir k sa m k e it : Phebrocon tötet neben den b e ka n n 
ten Bakterien  vo r a lle n  D ingen den E rre g e r der 
in te rd ig ita len  M ykosen , den K au ffm ann-W o lf-P ilz , 
zu verlä ss ig  und in kü rzeste r Z e it ab . 

W irtsc h a ft lic h k e it : Phebrocon verb ü rg t rasche und 
sichere Heilung und verh in d ert dadurch längeren  
A u sfa ll w e rtvo lle r A rb e itsk ra ft .

MERZ & CO., CHEM. FABRIK, FRANKFURT-M.

G l ü c k a u f
H eft 1/2 vom 8.1.1944
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WERNER & MÄNNCHE Gummi- und Asbestfabrikate
DRESDEN Hochdruck-Dichtungsplatten

Ruf 40600 und 40700 Stopfbüchsenpackungen

H e i n r i c h  L o h m a n n
Technisches G eschäft fü r K raftw erksb etriebe  

Esse n , Fe rn ru f 2  3 8  5 1 / 5 2

A b t. I : W ag g o n b au , Kesse lbau , Brückenbau, Industriebauten , 
Rohrle itungen, W and erro ste .

A b t. I I :  Prüfm aschinen a lle r  A r t : Ze rre ißm asch inen .
A b t. I I I :  G ro ß hand lung  in technischen und elektrotechnischen 

A rtike ln , Bergw erks- u. H ü ttenbedarf, W erkzeugm aschinen 
und W erkzeug en  a lle r  A rt .

01)

Das Nilos-System 
für Bandbetriebe

Das N ilos-System , in über 10 jäh riger Ent
w icklungsarbeit entstanden, um faßt a lle  Ge- 
räte_ und A rbe itsverfahren  zur Herstellung 
betriebssicherer Bandverbindungen und zur 
Pflege und Instandsetzung der Förderbänder.

P R U LU JEV ER
HOm. GES.  IN H. HR NS  Z I L L E R

DÜSSELDORF

Gußgekapselte r»d Signalgeräte
> T O lag w ette r-ex p lo sio p s\  
g e s c h ü tz te  u n d  W a sse r-  

' d i c h t e *A  ufs f ü h ru  n g e n «

FABRIK FOR ElEKTROTl
INKE & HUSTER

ISfsE

er Sinn unferes Stegee ift: Den Siegeelor» 
beer einem gefunden, einig lebeneftarhen 
Volhe zu reichen! Im Krlegeininter= rtfL 
hllfamerh hllfft Du m it, unter Volk Ä 1 

lebenoftarh zu erhalten.

L ä r c h e n  -  S p u r l a l t e n

L ä r c h e n - S c h a c h t h o l z
jeder Art liefert

E s s e n e r  G r u b e n h o l z h a n d l u n g  g. m. b. h.
E ssen , Adoli-Hitler-Straße 1 (Eickhaus) Tel* 3 3 7 4 4 / 5

R E U S S - R o h r  hi l f t  Eisen SfWWSf*

R e u s s - R o h r e  für den Bl as-  und Spü l v er s a f z
u s s - S t a h l p a n z e r r o h r e  DR P a t e n t e  und Aus l andspat enf e

S ch riftw a lte r: B ergassessor C. Pom m er, fü r den w irtschaftlichen  T e il: D r. H . M eis, beide Essen / A nzeigen leiter: Franz Flach, Essen.
Z ur Z e it g il t A nzeigenpreisliste N r . 6 /  D ruck : C . W .H a a rfe ld , K omm.-Ges., Essen /  V erlag  G lückauf G m bH ., Essen, H uyssenallee 100. F ern ru f 22203, 20981

V ierteljah res-B ezugspreis  7 ,— 9Ui. P re is  des E inzelheftes 1,25 3UI.



FR. SOBBE, G.M.B.H., DORTMUND
F A B R I K  E L E K T R I S C H E R  Z Ü N D E R  Fern ru f 3 10 88 und 5 23  83

D rahtanschrift: Z ün d erfab rik  

lie fe rt fü r den B ed arf be i S p r e n g a r b e i t e n  in Bergbau- und Steinbruchbetrieben

MOMENT- UND ZEITZUNDER
sowohl a ls  W e t t e r z ü n d e r  w ie  auch in gew öhnlicher A usführung , entsprechend 
den bergbehörd lichen  Vorschriften in bekannt unübertro ffener Q u a litä t.

F e rn e r: Schießleitungen, K abel, Sprengkapseln  sow ie Meß- und Prü fapparate.

r ------------------ "
Fabrik

niederlage der 
Original- 
Schaf fler- 

Ziindm aschinen
i . .1 ^

ERNST EWERS
R e g i e r u n g s b a u m e i s t e r

BAHN-u. TIEFBAU
E S S E N - R U H R

PLANUNG BAU LIEFERUNG
von

INDUSTRIEBAHNEN

R u h r t h a l e r

Diesel-Lokomotiven
unter Tage  

lie ferbar in allen Größen

bis 110/120 PS.
70/80 PS.

Ruhrthaler Maschinenfabrik, SCHWARZ & DYCKERHOFF. K.-G., Mülheim (Ruhr)



V o l l m e c h a n i s c h e r  h o c h l e i s t u n g s f ä h i g e r

Gesteinsstreckenvortrieb
unter Verwendung von

Stoßschaufellader in Verbindung mit

Bohrwagen und 

Schnellbohrlafetten, Typ Bohrmeister

B E R G T E C H N I K  GMBH.
(Anfragen an Verlag G lückauf Gm bH., Essen.)


