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Die funkgeologischen Voraussetzungen fiir die Errichtung eines Grubenfunks.
Von Dipl.-Ing. Dr. Volker F r i t s c h ,  Briinn.

Nachstehend wird eine Ubersicht iiber die wichtigsten 
Voraussetzungen gegeben, die bei der Einfiihrung des 
Grubenfunks zu beriicksichtigen sind. Die Bestrebungen 
zur Katastrophcnbckiimpfung im Bergbau bringen es mit 
sich, dafi auch den móglichen Verstandigungsmitteln be- 
sonderes Augenmerk zugewandt wird. Ich liabe in den 
letzten Jahren wiederholt das Ergebnis von Versuchen und 
sonstigen Untersuchungen, dic mit dieser Frage zusamincn- 
hangen, behandelt. Da die meisten dieserVeróffentlichungen 
indessen in Zeitschriften erschienen sind, die dem Bergmann 
seltener in die Hand kommen, so glaube ich durch diese 
zusammenfassende Darstellung dem Wunsche derer zu ent- 
sprechen, die die praktischen Móglichkeiten des Gruben- 
funks und die fiir seine Einfiihrung geltenden Voraus- 
setzungen kennenlernen wollen.

Zweck des Grubenfunks.
In jeder Grube gibt es Signaleinrichtungen ver- 

schiedenster Art, die teils der Verstandigung zwischen den 
Stellen iiber- und untertage, teils der Ubertragung be- 
stimmter und genau festgelegter Befehle dienen, wie z. B. 
jenen, die bei der Fórderung in Betracht kommen. Die 
verschiedenen Signalglocken und Fernsprecheinrichtungen 
sind untereinander durchweg durch Drahtleitungen ver- 
bunden. Sie haben heute einen so hohen Grad von 
Betriebssicherhcit erreicht und kónnen in so zweck- 
entsprechender Form gebaut werden, daB weitere Ver- 
besserungen nur noch ziemlich unwesentlicher Art sein 
diirften. So vollkommen nun alle diese Anlagen wahrend 
des nortnalen Betriebes arbeiten mógen, so plótzlich ver- 
sagen sie meist im Falle einer Katastrophe. Bei den meisten 
Grubenkatastrophen wird zunachst das recht empfindliche 
Signal- oder Fernsprechkabel beschadigt und damit hort 
jede Verstandigungsinóglichkeit zwischen den gefahrdeten 
Teilcn der Grube und jenen Stellen auf, weiche die 
Bergungs- und Gewaltigungsarbeiten zu leiten haben. Viel- 
fach hat man die Erfahrung gemacht, daB eingeschlossene 
Mannschaften noch lange am Leben waren, ohne daB sie 
die Móglichkeit gehabt hatten, sich mit den Hilfsmann- 
schaften einwandfrei zu verstandigen. Die Ubertragung von 
Klopfzeichen, sei es durch das Gebirge hindurch oder ent- 
lang metallischer Rohrleitungen, kann natiirlich heute, im 
Zeitalter des Funkverkchrs, keineswegs ais zufrieden- 
stellend angesehen werden.

Schon seit vielen Jahren hat man den Versuch unter- 
nommen, an die Stelle des Drahttelephons eine Funk- 
einrichtung zu setzen. Funkeinrichtungen sind iibertragungs- 
technisch dadurch gekennzeichnet, dafi zwischen Sender 
und Empfanger keine metallische Leitungsverbindung be
steht, sind also das gegebenc Mittel, das im Falle einer 
Grubenkatastrophe einzusetzen ware. Haufig wird nun der 
Einwand erhoben, daB die Betriebssicherhcit und Bedien- 
barkeit einer funktechnischen Anlage gegeniiber Draht- 
telegraphieeinrichtungen zu ungiinstig sind. Demgegeniiber 
muB festgestellt werden, daB der Grubenfunk zu mindestens 
gegenwiirtig iiberhaupt nicht die Aufgabe haben kann, die 
bestehenden Signaleinrichtungen in der Grube zu ersetzen; 
er soli yielmehr ausschlieBlich dann eingesetzt werden, 
wenn die anderen Signaleinrichtungen nicht mehr arbeiten. 
Man darf also dic durch den Grubenfunk gebotenen Móg

lichkeiten nicht mit jenen vergleichen, die heute durch die 
bestehenden Signaleinrichtungen gewahrleistet werden, 
sondern ausschlieBlich mit jener unsicheren Ubertragungs- 
art, wie sie z. B. Klopfsignale darstellen.

Soli nun der Grubenfunk seine Aufgaben erftillen und 
im Falle einer Katastrophe ein wesentlich hóheres MaB an 
Sicherheit bieten ais die bestehenden Leitungssignal- 
einrichtungen, so mufi er bestimmten Voraussetzungen 
entsprechen. Zunachst muB er unabhangig von allen 
Leitungen sein. Dies hat praktisch zur Folgę, dafi ein 
NetzanschluBbetrieb nicht in Frage kommen kann. Sowohl 
die Sende- ais auch die Empfangseinrichtung mussen iiber 
eigene Stromquellen verfiigen, die mit der Anlage unmittel- 
bar verbunden sind. Dagegen kann man einen Netzanschlufi 
betrieb vorsehen, um móglichst lange die eigenen Betriebs- 
mittel zu sparen. Diese mussen jedoch auf jeden Fali so 
bemessen werden, daB sie auch noch dann ausreichen, wenn 
die Stromzufiihrung gleich zu Beginn des Betriebes ver- 
sagt. Die Bedienung soli tunlichst einfach sein. Man wrird 
daher zwei yerschiedene Móglichkeiten vorsehen, und zwar 
zunachst einen Sprech- oder Tastbetrieb, der es gestattet, 
durch Morsezeichen oder andere vereinbarte Signale Nach- 
richten aller Art durchzugeben. Aufier dieser Betriebs- 
móglichkeit muB aber noch eine zweite yorhanden sein, die 
yóllig selbsttatig ist. Man darf nicht yergessen, dafi solche 
Einrichtungen durch ganz ungeschulte, mitunter sogar 
schweryerwundete Personen betrieben werden mussen. 
Von diesen kann man nicht mehr verlangen, dafi sie lange 
Nachrichten durchgeben, es mufi vielmehr eine Nottaste 
yorhanden sein, die einen selbsttatigen Geber auslóst. 
Dieser hat dann in entsprechenden Intervallen lediglich den 
H ilferuf und die Ortsangabe auszusenden. Voraussetzung 
ist ferner, dafi die Einrichtungen wasser- und wetterfest 
sind, daB sie den rauhen Betricbsbedingungen geniigen und 
sich leicht aufstellen lassen. Da gewisse Verstimmungen 
nie recht zu yermeiden sind, wird man solchen untertagigen 
Sendern allgemein ein breiteres Wellenband zuteilen 
und danach auch den Empfang einrichten. Irgendwelche 
Stórungen sind ja  ohnehin bei der geringen Reichweite 
dieser Anlagen iibertage kaum mehr zu befiirchten. Den 
Empfang selbst muB man ais Dauerdienst organisieren, um 
standig die ganze Grube iiberwachen zu kónnen.

Es ist klar, daB ein solcher Dienst yerschiedene Vor- 
teile hatte. Zunachst wiirde er es eingeschlossenen Mann- 
schaften gestatten, sich móglichst rasch mit den Hilfstrupps 
in Verbindung zu setzen. Von der rein psychologischen Be
deutung dieser Móglichkeit abgesehen, ware es sicher wert- 
voll, gleich zu Beginn der Rettungsarbeiten zu wissen, wo 
iiberhaupt noch Menschen zu retten sind und wo wegen 
schwerer Verwundung die Arbeiten zu beschleunigen waren. 
Weiter bestiinde die Móglichkeit, die Arbeiten der ein
geschlossenen Mannschaften so zu leiten, daB sie das 
Rettungswerk unterstiitzen. Anderseits waren wieder die 
eingeschlossenen Leute in der Lage, auf viele Dinge hin- 
zuweisen, die den Bergungsmannschaften wertvoll sind.

Ubersicht iiber die bisherigen Versuche.
Versuche, Funkverbindungen untertage herzustellen, 

sind nicht neu; sie wurden schon vor dem W eltkriege 
unternommen, also zu einer Zeit, in der die Funktechnik
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noch keineswegs so entwickelt war, wie dies heute der Fali 
ist. Trotzdem erzielte man schon damals ganz brauchbare 
Erfolge. Nach dem W eltkrieg wurden diese Untersuchungen, 
namentlich in Nordamerika, fortgesetzt. Man erzielte 
Reichweiten von mehreren hundert und tausend Metern, 
was bereits die praktische Verwendbarkeit bewies. In den 
letzten Jahren wurde dann die Ausbreitung selbst naher 
untersucht, also im besonderen der EinfluB der Tektonik, 
der W asserfiihrung usw. Einige dieser Versuche scien hier 
kurz besprochen. Wenn ich mich hierbei auf mcine eigenen 
Arbeiten und die einiger mir bekannter Forscher be- 
schranke, so geschieht dies deshalb, weil ich von diesen 
naturlich die Voraussetzungen am besten kenne und daher 
in der Lage bin, die beobachteten Erscheinungen am ehesten 
zu deuten. Wahrend mchrerer Jahre sind in den Kotter- 
bacher Gruben Versuche dieser Art durchgefuhrt worden. 
Einen Schnitt zeigt Abb. 1. Der Erzgang besteht aus Spat- 
cisen mit Spuren von Fahlerz. Das Nebengestein ist 
Schiefer. Rein elektrisch betrachtet, erscheint der Erzgang 
ais ein sehr schlechter Leiter. Nur die von ihm erzeugten 
wafirigen Lósungcn haben eine hóhere Leitfahigkeit. In 
Teufen bis zu 200 m konnten verschiedene Rundfunk- 
sender noch gut empfangen werden. Bemerkenswert war 
hierbei, dafi Sender auf langer Wellenlange ungleich besser 
zu hóren waren ais solche auf kurzer. So war es z. B. iiber- 
haupt unmoglich, im 200-m-Wellcnband einen Sender zu 
empfangen. Der unmittelbar benachbarte Kaschauer Sender 
war z. B. nie zu hóren, wahrend weit entfernte Sender, 
wie z. B. Oslo oder der Deutschlandsender, noch gut 
empfangen werden konnten. Wichtig war auch die Tat- 
sache, daB man Sender in der Richtung des Streichens 
besser hórte ais in der Richtung des Einfallens. Senkrecht 
zum Streichen waren wieder jene Sender schwacher zu 
empfangen, die in der Richtung des Verf!achens lagen.

-----

Ahb. 1. Die Kotterbacher Gruben.

Der EinfluB der Tektonik war immer erheblich. Wasser- 
fuhrende Verwerfer erwiesen sich mitunter senkrecht zum 
Streichen ais Abschirmung, wahrend sie im Streichen die 
Felder leiteten. Neben dem Empfang von Rundfunk- 
sendern wurden auch Sendeversuche untertage durch
gefuhrt. Man prufte z. B. die Ausbreitung der Wellen ent- 
lang des Schachtes unter Beriicksichtigung der Tektonik. 
Uberall trat klar der grofie EinfluB der W asserfiihrung in 
Erscheinung. Die untertagigen Sendeversuche wurden im 
Kurzwellcnband vorgenommen. Da bereits am 200-m- 
Band die Empfangsverhaltnisse iiuBerst ungiinstig waren, 
konnte man zunachst erwarten, dafi im Bereiche der kurzeń 
Wellen ein Empfang iiberhaupt unmoglich sei. Es zeigte 
sich indessen in Kotterbach wieder das, was ich schon im 
Mahrischen Karst beobachten konnte, daB namlich mit ab- 
nehmender Wellenlange der Empfang besser wurde. Mit 
kleinen, ganz einfach gebauten Sendern lieBen sich immer- 
hin Reichweiten von mehreren hundert Metern erzielen, 
die im Falle einer Katastrophe voljkommen ausreichend 
waren, um z. B. eine Verstandigung mit eingeschlossenen 
Mannschaften zu ermóglichen. In Abb. 1 sind zwei tief- 
gelegcne Einpfangsorte in der Kotterbacher Grube ein- 
gezeichnet (A und B). Sie liegen in der Nahe des Josefi- 
schachtes, der in seinem oberen Teil mit Eisenbeton ab- 
gefangen und dariiber vóllig verbrochen ist. Die beiden 
Punkte liegen in der Nahe des stehengebliebenen Schacht- 
sicherheitspfeilers.

In Abb. 2 ist ein Schnitt durch die Griinbacher Grube 
(am Semmering, Niederdonau) wiedergegeben, wo eben- 
falls Untersuchungen dieser Art durchgefuhrt wurden. Das 
Kohleflóz wird von Gosaumergel, Inoceramen-Mergel und 
Sandstein iiberlagert. Die Versuche fanden im W inter statt. 
Das ganze Geliinde trug eine Eis- und Schncedecke. Da das 
Eis bei hohen Frequenzen eine betrachtliche Leitfahigkeit 
erlangen kann, war das ganze Versuchsgebiet nach aufien 
hin nahezu abgeschirmt, und es konnte kein Feld in das 
Innere der Grube eindringen. Dic Versuchc untertage hatten 
ahiiliche Ergebnisse wie jene in Kotterbach. Auch hier 
wurde die Ausbreitung der Wellen im Schachte verfolgt. 
Wic Abb. 2 zeigt, durchsetzt dieser einen machtigen Ver- 
werfer. Es war nun lehrreich, dafi die Empfangsstarke, 
die man mit dem im Fórderkorb eingebauten Empfanger 
inafi, im Bereich des Verwerfers deutlich zunahm. Man 
beobachtete hier wieder, dafi die Felder entlang dieses Ver- 
werfers gefiihrt wurden. W ahrend die durch das feste Gc- 
birge eindringenden Felder infolge der erwahnten Eis- 
iibcrdeckung schon in geringer Teufe so weit geschwacht 
waren, dafi kein Empfang erfolgtc, liefien sich die entlang 
des Verwcrfers eindringenden Felder noch in wesentlich 
gróBerer Teufe nachweisen.

Abb. 2. Schnitt durch die Griinbacher Grube.

Ein aufschlufireiches Ergebnis hatte auch ein Versuch 
in der Kohlengrube Kirchbichl (Tirol), der schematisch 
in Abb. 3 dargestellt ist. Bei allen diesen Versuchen bestand 
naturlich immer die Móglichkeit, dafi die Felder nicht 
durch das Gebirge zum Empfanger gelangten, sondern 
durch das Mundloch eindrangen. Allerdings haben ziemlich 
genaue Untersuchungen gelehrt, dafi der durch das Mund
loch eindringende Anteil in gróBerer Entfernung vernach- 
lassigt werden kann. In Kirchbichl konnte man dies be
sonders gut erkennen. Die Versuchstrecke verlicf zwischen 
dem Mundloch M  und dem W etterschacht L, der keinerlei 
Rohrleitungen oder dergleichen cnthielt. Bis zum O rt A 
konnte man deutlich den EinfluB jenes Anteils erkenhen, 
der durch das Mundloch hindurch eindrang. Iii der weitererf 
Strecke riahm dann die Empfangslautstarke mit der zu- 
nehmenden Uberdeckung ab (z. B. bei B). Vom Punkte C 
an wiirde man nun eine Zunahme der Empfangslautstarke 
verniuten, wenn wieder der. durch den W etterschacht ein
dringende Feldanteil in Betracht kanie. In Wirklichkeit blieb 
derEm pfang aber konstant, ein Beweis dafiir, daB durch den 
Wetterschacht iiberhaupt kein nennenswertes Feld mehr 
eindringen konnte. Dieser Yersuch zeigt also deutlich, dafi

Abb. 3. Schema zum Yersuch von Kirchbichl.
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die Empfangsfeldstarke in der Strecke ausschlieBlich durch 
die elektrische Beschaffeńheit des Oesteins und die Hohe 
der Uberdeckung bedingt ist. Das gleiche konnte iibrigens 
bei den Versuchen am Steirischen Erzberg beobachtet 
werden. Dort zeigtc sich iiberdies noch der EinfluB gut- 
leitender Schichten, entlang denen die Feldcr in das Innere 
des Berges gelangten.

' Abb. 4. Bergbau Falkenstein.

Im Herbst 193S wurden in der Grube Falkenstein bei 
Schwaz in Tirol im Erbstollen Empfangsversuche durch- 
gefiihrt. Einen Schnitt zeigt Abb. 4. Bei den Punkten A und 
B war der Empfang der meisten Rundfunksender recht gut 
und gleichmaBig. Stationen mit geringerer W ellenlange ais 
Mailand, das im iibrigen sehr stark und deutlich zu horen 
war, konnten alierdings keineswegs in brauchbarer Laut
starke cmpfangen werden. Sehr gut waren Innsbruck, 
Stuttgart, Mailand und die Schweizer Sender zu horen. 
Etwas schwacher liefien sich Mtinchen, Prag und andere 
deutsche Sender vernehmen. Empfang am Kurzwellenbande 
war unmóglich. Dagegen gelang es, auf langen Wellen 
Luxemburg und Warschau sowie etwas schwacher den 
Deutschlandsender aufzunehmen. Mit wachsender Ent- 
fernung zwischen Empfanger und Mundloch iinderte sich 
die Lautstarke zunachst verhaltnismaBig schwach bis zum 
Punkte C, von wo die Uberdeckung ziemlich stark zunahm. 
Der Empfang, der bisher ziemlich gleichmaBig war, lieB 
nun plotzlich stark nach. In der Richtung gegen D  waren 
hinter C nur mehr Innsbruck, Stuttgart und Luxemburg in 
brauchbarer Lautstarke zu horen. SchlieBlich blieb nur Stutt
gart noch deutlich vernehmbar, das bei D ebenfalls schwach 
wurde und mit wciterer VergróBcrung der Entfernung 
allmahlich verschwand. In diesem Bereich war der Fading 
besonders auffallend. Im allgemeinen traten zeitlichc 
Schwankungen um zwei bis drei Lautstarkestufen in der 
ganzen Strcckc auf. Alierdings werden die Schwankungen, 
welche die Versuche natiirlich sehr erschweren, auch iiber- 
tage beobachtet. Nach den Angaben des Grubenverwalters 
sind hier die in der Ost-W est-Richtung liegenden Sender 
besser zu horen ais die anderen. Besonders ist die Laut
starke von Miinchen in Anbetracht der geringen Ent
fernung und der hohen Sendeenergie verhaltnismafiig 
gering. Der Sender Innsbruck war wahrend des Tages 
standig gut zu horen. Von auslandischen Sendern erhielt 
man besonders die Schweizer in guter Lautstarke. Auch siid- 
westdeutsche Sender licBen sich gut vernehmen. Auf
fallend stark war der Mailander Sender. Im allgemeinen 
lieB auch das Empfangsergebnis iibertage den erheblichen 
EinfluB der Gebirgsschatten erkennen. Weiterhin wurden 
Versuche auf dem Kurzwellenband unternommen, wobei 
der Empfang am 20-, 30- und 40-m-WelIenband gelang.

Sehr bemerkenswerte Versuche hat S t ip a n i t s  in 
Kohlcngruben des Ostrauer Reviers angcstellt. Dabei 
zeigtc sich deutlich, daB noch in sehr bctrachtlichen 
Teufen der Empfang ubertagiger Sender und innerhalb 
der Grube auf dcm Kurzwellenband Gegensprechverkehr 
moglich sind. Einen Schnitt durch die Versuchsgrube gibt 
Abb. 5 wieder. Das Karbon besteht aus wechsellagernden

Schichten von Sandstein, Sandschiefer und Schiefer. Die 
Machtigkeit der einzelnen Schichten schwankt recht be- 
deutend, die des FIózes im allgemeinen zwischen i/s und 
li/s m, es gibt aber auch machtigere Stellen. Stipanits 
konnte den EinfluB der eingezeichneten Stórung deutlich 
nachweisen. Die Untersuchungen ergaben, daB der Empfang 
von Rundfunksendern uber 400 m W ellenlange moglich 
war. Auch Kurzwellenempfang gelang, dagegen konnte 
auch Stipanits am 200-m-Band keinen Empfang erzielen.
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Abb. 5. Schnitt durch die Versuchsgrube 
Schlesisch-Ostrau.

SchlieBlich sei noch auf die zahlreichen Arbeiten von 
D o b o rz y n s k i  hingewiesen, die dieser in Kalkhóhlen un- 
weit von Krakau durchgefiihrt hat (Abb. 6). Doborzynski 
untcrsuchte vor allem die Empfangsverhaltnisse am Kurz
wellenband. Er stellte Dauerversuche an, die fiir den 
Grubenfunk von besonderer W ichtigkeit sind. Empfangen 
wurden Sender am 50-, 30- und 20-m-Band. Die Fest- 
stellungen Doborzynskis decken sich weitgehend mit jenen, 
die ich selbst im Mahrischen Karst gemacht habe.

ćoppett iiberhoht

o 10 m 3am

Abb. 6. Hohle bei Ojcov.

Endlich móchte ich bei dieser Gelegenheit noch 
die gerade fiir den Grubenfunk lehrreichen Versuche von 
N e v ije l  und S c h u lz  erwiihnen, die einige hundert Metcr 
unter dem Grundwasserspiegel im tiefen Adalbertschacht 
von Pribram stattfanden. Sie wurden ebenfalls im Kurz
wellenband durchgefiihrt und hatten sehr giinstige Ergeb
nisse. Nach den Anschauungen von Nevijel eignen sich 
unter dem Grundwasserspiegel, also im trockenen Gestein, 
in erster Linie Kurzwellen fiir den Grubenfunk.

FaBt man das Ergebnis der angefiihrten Unter
suchungen zusainmen und vergleicht man damit noch die 
Mitteilungen, die leider in oft recht unvollstandigcr Weise 
namentlich aus Amerika heruberkommen, so gcwinnt man 
den Eindruck, daB ein Grubenfunk durchaus moglich ist 
und somit ein grundsatzliches Hindernis sicher nicht 
besteht. Anderseits erkennt man aber auch, daB die
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Ausbreitungsbedingungen untertage wesentlich von den 
allgemein ublichen abweichen. Man mufi ddher weitgehend 
darauf Riicksicht nehmen und dazu den Aufbau des Unter- 
grundes voin Standpunkte der Funkgeologie aus betrachten.

Aufbau der obersten Erdschichten.
Die elektrischen Eigenschaften des Oesteins werden 

bekanntlich im allgemeinen durch die wafirigen Lósungen 
bestimmt, die ihren Porenraum erfiillen. Nur wenige Erze 
besitzen an und fiir sieli eine so hohe Leitfahigkeit, dafi 
sie sich vom Nebengestein elektriscli unterscheiden. Im 
iibrigen sind die Unterschiede im Untergrund ausschliefilich 
durch die Beschaffenheit der wafirigen Lósungen und ihren 
Volumanteil bedingt. Die Leitfahigkeit des Gesteins hangt 
daher von folgenden Faktoren ab: a) dem sogenannten 
wirksamen Porenvolumen, b) der Ionenkonzentration der 
Porenlósung, c) der Fiillziffer. Das wirksame Poren- 
volumen ist keineswegs mit dem gesaniten Porenvolumen 
gleichbedeutend, sondern mufi nach elektrischen Grund
satzen ermittelt werden. Die beiden anderen Bestimmungs- 
stiicke sind bekannt. Das von der Erdoberflache her ein- 
dringende Regenwasser wird das Gestein auflósen und eine 
Lósung bilden, deren Konzentration und damit Leitfahig
keit mit der Zeit zunimmt. In Abb. 7 ist eine solche Kurve 
wiedergegeben, die sich asymptotisch dem Wert R ’ niiliert. 
Diesen Widerstand wird namentlich das ruhende Poren- 
wasser erreichen. Fiir den Widcrstandsverlauf in den 
obersten Schichtcn des Untergrundes ist vor allem die 
Wasserfiihrung mafigebend. Abb. 8 stellt den Verlauf sche- 
matisch dar. Die beiden Widerstandsniinima liegen in der 
Tiefe des Nahrbodens und des Grundwassers. Natiirlich 
kónnen órtliche Verschiedenheiten auftreten, und unter 
dein Grundwasserspiegel sind weitere Minima moglich, die 
auf dem geologischen Aufbau beruhen. lin grofien und 
ganzen kann man aber sagen, dafi unter dem Grundwasser 
das Gestein ziemlich schlecht leitet, und dafi, wenn es aus 
wenig porósen geologischen Leitern besteht, die Extinktion 
fiir die elektrischen Wellen in diesen Schichten nur mehr 
gering ist. Man darf schliefilich nicht vergessen, dafi viele 
Gesteine Widerstandswerte aufweisen, die denen der tech- 
nischcn Isolatoren entsprechen und dafi daher die darin 
erzielten betrachtlichen Reichweiten theoretisch durchaus 
verstandlich sind. An dieser Stelle kann nicht auf die vielen 
Versuche hingewiesen werden, die mail unternommen hat, 
um im besonderen die Leitfahigkeit der Berg- und Gruben-

Abb. 7. Widerstandsverlauf.
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wasser festzustellen. Neuerdings versucht man auch die 
Anderung des spezifischen Widerstandes ais eine Funktion 
der Formationen zu erfassen. Die diesbezuglichen Arbeiten 
sind aber noch nicht abgeschlossen.

Abb. 9a.

Abb. 8. W iderstand der obersten Schichtcn.

A ?'

Abb. 9b.
Abb. 9. Ausbreitung untertage.

Ausbreitungsbedingungen.
Die Hauptschwierigkeit beim Grubenfunk besteht 

darin, iiberhaupt ein Feld zu erzeugen. Dariiber wird noch 
kurz gesprochen. Zunachst sei diese praktisch gegebene 
Schwierigkeit iibergangen und angenommen, dafi irgendein 
Sender zur Verfiigung steht, der ein elektromagnetisches 
Feld von geniigender Starkę erzeugt. Die Ausbreitung 
dieses Fcldes in dem Raum, der ganz oder teilweise mit 
geologischen Leitern erfiillt ist, soli zunachst gepriift 
werden. In Abb. 9a sielit mail zunachst bei S den Sender, 
bei E  den Empfanger. Das Feld soli entlang des Quell- 
weges 5 vom Sender zum Empfanger fortschreiten. Dabei 
ist keineswegs gesagt, daB dieser Quellweg immer eine 
gerade Linie ist; er kann z. B. durch Verwerfer, Erzgiinge 
und auch durch die naturliche Schieferung wesentlich 
abgelenkt werden. Hier ist angenommen, daB sowrohl 
Sender ais auch Empfanger untertage liegen, dafi also 
zwischen diesen beiden, wenn man von den kurzeń Luft- 
strecken in der Nahe des Senders und Enipfangers absieht, 
nur geologische Leiter vorhanden sind. Die Schwiichung 
des Feldes durch diese wird dann von der sogenannten 
Extinktion y  bestimmt. y  ist eine Funktion der Di- 
elektrizitatskonstante e, der Leitfahigkeit o und der Fre- 
quenz v. Ist £ 0 die elektrische Feldstiirke im Sendeort 
und g  die gleiche im Empfangsort, so folgt

e  =  @0 e“ vs.
Mituntcr liegt der Sender aufierhalb des mit geologischen 
Leitern erfiillten Rauines. Dann gelten die in Abb. 9b ein- 
gezeichneten Bedingungen. Den praktischen W ert der ab- 
geleiteten Gleichung mógen zwei Beispiele veranschaulichen. 
Ist dieW ellenlange 1000 m (v=3-lO ^H z) und soli der Raum 
zwischen Sender und Empfanger praktisch ausschliefilich 
durch eine schlechtleitende Lósung von e => 80 und a = 10-6  
Siemens/cm dargestellt sein, so erhalt mail fiir y  den Wert
0,0053. Ist aber der Zwischenraum von trockenem Granit 
erfiillt, dessen Dielektrizitatskonstante bei 10 liegt und 
dessen Leitfahigkeit 10~10 Siemens/cm betragt, so erhalt 
man fiir y  den W ert 0,00000156. Daraus kann man nun die 
Reichweite berechnen. Zunachst sei angenommen, der 
Sender in der Grube hatte eine Ausgangsleistung von 
N =  100 W att und der Strahlungswiderstand seiner Antenne 
betrage ungefahr 40 Ohm, dann ergibt sich fiir die 
Stromstarke im Strombauch ungefahr 1,5 Ampere. Am 
Empfangsort soli nun eine Mindestfeldstarke von 10 Mikro- 
volt je m nótig sein, um den Stórpegel zu iiberragen. 
Bei einer Antennenhóhe von 2 m erhalt man somit fiir die 
in dieser induzierte Spannung Gg den W ert von 20 Mikro- 
volt. Betragt der W iderstand der Empfangsantenne 2 Ohm, 
so flieBt in dieser Antenne ein Strom 3fe-= 10—5 Ampere.
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Man erhalt also fiir Qs/Q e =  1,5 • 105. W ird nun
— v s/

S E/3fs =  e und somit s' =  5/y log e gesetzt,
so ergibt sich, wenn fiir y  die eben erhaltenen W erte gelten, 
im ersten Falle eine Reichweite von ungefahr 2000 m, bei 
trockenein Granit theoretisch1 eine solche von 7000 m. 
Natiirlich wird es unmóglich sein, die Reichweite mathe- 
matisch zu ermitteln, da ja schlieBlich nie mit einem voll- 
konunen homogenen Aufbau des Untergrundes gerechnet 
werden darf. Iminerhin zeigen diese beiden Ziffern bereits, 
daB man die Reichweite von einigen 1000 m, die fiir die vor- 
liegenden Zwecke ausreicht, auf jeden Fali erreichen kann. 
Die Erzielung groBer Reichweiten w ird fiir bergmannische 
Zwecke in Zukunft sicher noch von Bedeutung sein, da sie 
vielleicht die Móglichkeit bietet, tieferliegende Diskonti- 
nuitatsschićhten in ahnlicher Weise zu untersuchen, wie 
dies heute bereits in der Jonosphare allgemein geschieht. 
Bemerken móchte ich an dieser Stelle, dafi die Sende- 
leistung selbst keineswegs die grofie Rolle spielt, die man 
ihr zunachst wohl zuteilen móchte. Die Reichweiten 
steigen bei Vervielfachung der Sendeleistung nur schwach 
an. Es ist daher unmóglich, durch Energicerhóhung in 
einem Gebiet, das fiir Grubenfunk aus irgendwelchen 
Griinden ungeeignet ist, giinstigere Voraussetzungen zu 
schaffen. Anderseits folgt daraus, daB mit den im all- 
gemeinen nicht sehr grofien Energien, die im Grubensende- 
betrieb aus technischen Griinden zur Verfiigung stehen, 
das Auslangen gefunden werden kann. Von wesentlich 
gróBerer Bedeutung ist der EinfluB der Wellenlange. Der 
Extinktionsfaktor y  ist in ziemlich verwickelter Weise von 
der Frequenz des Feldes abhangig. Bisher stellte man diese 
Abhangigkeit in der folgenden Form dar:

y =  4 n/X  m

In Wirklichkeit ist aber der EinfluB der Frequenz viel 
mannigfaltiger. Ich kann auch da wieder nicht die Grunde, 
die recht verwickelter Natur sind, naher auseinandersetzen 
und beschranke mich daher darauf, die sogenannte funk- 
geologische Kurve zu zeigen, die den EinfluB der Dampfung 
des Feldes ais Funktion der Wellenlange darstellt. Sie ist 
fiir Devonkalk in Abb. 10 wiedergegeben. Bisher konnte 
man nur zeigen, daB ein Dampfungsmaximum im Bereich 
einer Wellenlange von ungefahr 80 bis 90 m zu suclien 
ist; darunter nimmt die Dampfung wieder ab. lin Bereich 
der kurzeń Wellen scheint die Kurve zu oszillieren. Die 
einzelnen Grenzwerte sind aber noch nicht eindeutig be
stimmt. Die Zusammenhange, weiche die funkgeologische 
Kurve veranschaulicht, sind hier deshalb wichtig, weil sie 
die Móglichkeit eines Grubenfunks auf kurzeń Wellen 
zeigen.

schwierigen Bedingungen des Grubenbetriebs entsprechcn 
mussen. Im ubrigen bestehen keinerlei Schwierigkeiten, 
brauchbare Geriite zu bauen. Ihre Abstiinmung soli nicht 
scharf sein, denn es besteht ohne weiteres die Móglichkeit, 
den innerhalb einer Grube aufgestellten Sendern geniigend 
unterschiedliche Wellenlangen mitzuteilen. Der Empfanger 
iibertage wird ebenfalls aiif ein weites Wellenband ab- 
gestimmt, so daB man zunachst jeden der in der Grube 
aufgestellten Sender empfangen kann. Solltcn dann zwei 
oder mehrere gleichzeitig den Betrieb aufnehmen, so wird 
entsprechend scharf abgestimmt. In Abb. 11 ist der Wellen- 
bereich der einzelnen Sender 5 und der Empfanger E  
dargestellt. Wenn auch der Empfanger iibertage stellt, so 
wird es doch einpfehlenswert sein, die Empfangsantenne 
unter der obersteti gutleitenden Schicht oder, wenn nótig, 
unter dem Grundwasser zu verlegen, wodurch sich die 
Empfangsverhaltnisse w'esentlich verbessern. In betriebs- 
technischer Hinsicht kónnte vielleicht noch vorgeschlagen 
werden, dafi jeder in der Grube befindliche Sender in 
bestimmten Zeitabschnitten in Betrieb genonunen wird und 
dafi die Empfangsstelle iibertage, die ohnehin dauernd bc- 
setzt sein mufi, auf diese Weise die Betriebsfahigkeit der 
Sender laufend iiberwacht. Fiir die Empfangsstelle iibertage 
braucht man natiirlich kein eigenes Personal vorzusehen, 
sondern es geniigt, wenn ein standig eingeschalteter 
Empfanger in irgendeinem Betriebsbiiro aufgestellt und 
mit einem Lautsprecher verbunden wird. Es ist dann ohne 
weiteres eine laufende Uberwachung durch Personen, die 
andere Arbeiten verrichten, móglich.

£'

sj

Abb. 11. Uberdeckung der Wellenbereiche.

Die Hauptschwierigkeit besteht darin, die Antenne 
richtig zu verlegen. Abb. 12 zeigt bei a einen Sender S, 
dessen Antenne A vor dem Gebirge G yerspannt ist. Bei 
b ist das zugehórige Ersatzschema gezeichnet. Der Wider- 
stand Rs ist durch dic der Antenne benachbarten geo
logischen Leiter bedingt. Wenn z. B. die Antenne in einer 
Strecke verspannt ist, dereń Stófie aus gutleitenden 
Schichten bestehen, so wirken diese gewrisserinafien wie 
ein Metallschlauch. Dies hat aber zur Folgę, dafi kein 
Feld ausgestrahlt wird oder die ausgestrahlte Energie 
ganz gering ist. Ist das Gestcin trocken, so besteht diese 
Schwierigkeit nicht. In feuchten Strecken wird man daher 
immer der Verlegung der Antenne besondere Aufmerk- 
samkeit zuwenden mussen. Man kann sie z. B. in Sonden

Abb. 10. Funkgeologische Kurve.

Die Geriite.
Eingangs ist bereits dargelegt worden, welchen be

sonderen Voraussetzungen die Gerate des Grubenfunks 
geniigen mussen. Es wurde betont, daB sie vor allem 
unabliiingig von fremden StromqueIlen arbeiten und den

1 Die angefuhrte O leichung gilt nur fur kleine W erte von s. Bel 
gróBeren W egen sind natiirlich noch andere Faktoren zu beriicksichtigen. 
H ier kommen aber grofie Reichweiten ohnehin nicht in Betracht. Abb. 12. Antenne.
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verlegen und eingipsen. Wichtig ist, daB die Sondę in das 
trockene Gestein hineinreieht. In trockenen Strecken wird 
daher ais Antenne irgendein Kabel geniigen, das man 
einfach am StoB oder unter der Firste anbringt. In feuchten 
Strecken miiflte man dagegen solche Antennen in ge- 
nugender Zalil vorsehen, um an sie gegebenenfalls den 
Sender anschlieBen zu kónnen.

O— _
s t

" O
Abb. 13a.

c r
s  0 £

Abb. 13 b.
Abb. 13. Yerlauf des Quelhveges.

Von grofier Bedeutung ist auch die richtige Aufstellung 
des Senders und des Empfangers. Wie bereits betont, be- 
einfluBt die geoelektrische Struktur des Gebirges, also im 
besonderen das Vorhandensein von Verwerfern, yon wasser- 
fiihrenden Spalten usw., wesentlich die Ausbreitung der 
Hertzschen Felder. Es ist klar, daB man diese Faktoren 
beriicksichtigen wird, wenn man fur die Stationen den 
giinstigsten Aufstellungsort wahlt. In Abb. 13 sieht mail, 
wie der Quellweg verformt wird. S ist der Sender und E  
der Empfanger. Bei a sind die Verhaltnisse im homogenen 
Raum dargestellt, bei b dagegen ist angenommen, daB ein 
gutleitender Verwerfer V besteht. Der Quellweg s wird 
dann in der eingezeichneten Weise abgelenkt. Man muB 
natiirlich weiter beriicksichtigen, daB die Energie, die z. B. 
in einem solchen Verwerfer eingestrahlt wird, von diesem 
zum Teil zum Empfanger gefiihrt, zum anderen Teil da
gegen in Richtungen gelenkt wird, die fiir die Ober- 
tragung wertlos sind. Ein Beispiel dieser Art zeigt Abb. 14.

Ein Flóz F  sei entlang V abgesunken und ferner angenom
men, daB sowohl F ais auch V gute geologische Leiter 
sind. Bei S soli sich der Sender befinden und nur jener 
Teil der Feldenergie beriicksichtigt werden, der nach 1 aus- 
gestrahlt wird. Daneben ist dann die Verteilung zu sehen. 
Im Punkte 1 wird die Energie zum erstenmal aufgeteilt. 
Der Anteil a wird absorbiert, der Anteil b in die dem 
Empfanger abgewandte Richtung geleitet und der Anteil c 
reflektiert. Im Punkte 2 langt somit nur der Anteil d. an. 
Von diesem wird dann wieder der Anteil g  durch Absorp- 
tion abgespalten, und der Anteil e lauft entlang V weiter. 
Nur das Teilfeld f  gelangt uberhaupt zum Empfanger E. 
Man wird auf alle diese Vorgange Riicksicht nehrnen 
miissen und daher Sender und Empfanger so aufstellen,

daB dazwischen ein móglichst wenig gestórtes Gebirge 
liegt. Am giinstigsten ist es natiirlich, wenn man etwa 
einen das Gebirge durchsetzenden machtigen Verwcrfer 
zur Fortleitung verwenden kann. Ein Beispiel veran- 
schaulicht Abb. 15. V bezeichnet den Verwerfer. In der 
Teufe ist bei Q in einem Querschlag der Sender auf- 
gestellt. Der Empfanger wird dann bei A errichtet. Im 
allgemeinen kann man sich natiirlich die betreffenden 
Pliitze nicht aussuchen. In der Grube muB ja der Sender 
dorthin, wo er aus betriebstechnischen Griinden gebraucht 
wird. Bei der Wahl des Empfangsortes dagegen hat man 
schon freiere Hand. Unter Umstanden wird man auch 
mehrere Antennen verlegen und zusammenschalten, die 
dann an besonders giinstigcn Steilen angeordnet sind. Wenn 
man dic funkgeologischen Verhaltnisse im Untergrundc 
genau untersucht, so wird man sicher die Móglichkeit 
haben, die Ubertragungsverhiiltnisse ganz wesentlich zu 
vcrbessern.

j 1 V ii
V " Z*' -

Abb. 15. Senden entlang eines Verwerfers.

Beim Gcgensprechbetricb sind die gleichen Gcsichts- 
punkte zu beachten. Die Grubengerate werden dann mit 
Umschaltern ausgeriistet, so daB namentlich die Batterien 
fiir Sender und Empfanger verwendet werden kónnen. 
Der Sender iibertage erhalt natiirlich eine hóhere Energie. 
Er ist nach Móglichkeit so abzuschirmen, daB er iibertage 
nicht stórt. Die Gefahr, daB ein solcher Sender in seiner 
Umgebung den Rundfunk stórt, ist im ubrigen nicht sehr 
groB. Eine solche Anlage tritt ja nur im Falle ernster 
Katastrophen in Tatigkeit, und in solchen Fallen muB eine 
Stórung eben in Kauf genommen werden.

AbschlieBend sei noch darauf hingewiesen, daB, wie 
schon erwahnt, in der Grube oft die Móglichkeit besteht, 
iibertagige Rundfunksender zu hóren. Es wiirde sich daher 
empfehlen, an einigen abgelegenen Steilen untertage Emp- 
fangsgeriite aufzustellen, was im Falle einer Katastrophe 
wenigstens eine einseitige Verbindung gewahrleisten 
kónnte. Man kónnte durch Rundfunksender den cin- 
geschlossenen Mannschaften Nachrichten zukóramen lassen. 
Das ist natiirlich nur cin Bchelf, der einen regelrcchten 
Grubenfunk nicht zu ersetzen vermag.

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Der Grubenfunk ist notwendig, weil cr allein im Falle 

einer Katastrophe, durch die fast immer die Drahtleitungen 
vernichtet werden, eine Verbindung mit der Mannschaft 
untertage herzustellen gestattet. TheoretischeOberlegungen 
zeigen, daB untertagige Funkverbindungen iiber die prak
tisch in Betracht kommenden Entfernungen móglich sind. 
Dic bisher durchgefiihrten praktischen Versuche beweisen 
die Richtigkeit dieser Annahme. Sender und Empfanger 
untertage miissen von fremden Stromquellen unabhiingig 
sein und den rauhen Betriebsbedingungen entsprechen. Bei 
der Aufstellung der Stationen ist w-eitgehend auf die funk- 
geologische Struktur des Gebirges Riicksicht zu nehmen.
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Die wichtigsten Eisenerz fórdernden Gesellschaften Lothringens.
Von Dr. E. S a r c a n d e r ,  Berlin.

Durch die Abtretung Lothringens an Frankreich nach 
dera W cltkriege vereinigte dieses — ahgesehen von den auf 
etwa 300 Mili. t geschatzten Eisenerzlagerstatten Belgiens 
und Luxeinburgs — die reichen Minetteerzvorkornmen Loth
ringens, d. h. der Departements Moselle (Lothringen der 
friiheren Reichslande) und Meurthe-et-Moselle in seinen 
Grenzen. Es besaB dadurch die gróBte geschlossene euro- 
piiischc Eisenerzlagerstatte. Zusammen mit den anderen 
zum Teil sehr umfangreichen Eisenerzvorkommen, be
sonders in der Normandie, in Anjou-Bretagne und den 
Pyrcnaen, wurde Frankreich das eisenreichste Land Europas 
und stand in der W clt nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika und Brasilien an dritter Stelle.

Diese lothringischen Eisenerzvorkommen haben die 
Bergbeamten B ic h e lo n n e  und A n g o t vom Comite des 
Forges et des Mines de Fer de l’Est de France und der 
Association Miniere d ’Alsace et de Lorraine neuerdings 
einer eingehenden Untersuchung unterzogen, deren Er
gebnisse in dem Werlc »Le bassin ferrifere de Lorraine* 
kurz vor Kriegsbeginn veróffentlicht worden sind. Sie 
unterschciden zwei groBe Eisenerzvorkoinmen, namlich die 
Becken von Briey-Longwy und Nancy, deren Vorrate sich 
wie folgt stellen1:

1. B ecken  von  B r ie y -L o n g w y .

Kalkige 
Erze 

MIII. t

Kieselige 
Erze 

Mili. t

a) Becken von Longw y........................
b) Becken von Oettingen, Tucąue-

365 • 2524

gnieux—Landres—A m erm ont. . . 3215 1029
c) Orne- und A rs-B ecken..................... 2124 548

ZUS. 5704 4101

FaBt man die gleichwcrtigen Lager in den ver- 
schiedenen Becken zusammen, so verteilen sich die Vor- 
kommen im Gesamtbereich der Becken von Briey-Longwy 
wie folgt:

Kalkige Erze . . . .  58,2 o/o 
Kieselige Erze . . . . 41,8 o/o

2. B ecken  von  N ancy .

Mili. t •
Kalkige E r z e ......................... 287
Kieselige Erze . . . .  . . 863

insges. 1150

Fiir den Bereich der Becken von Briey und Nancy 
ergibt sich also ein G e s a m tv o r r a t  von 10955 Mili. t 
Roherz. Die GróBe dieser Zahl kann beim ersten Anblick 
iiberraschen. Sie ist augenscheinlich auf dic zugrunde 
gelegtc, ziemlich weitgehende Auslegung der Abbaufahig- 
keit jedes einzelnen Beckens zuriickzufiihren. Bichelonne 
und Angot glauben jedoch in Anbetracht der heutigen 
Móglichkeiten fiir die Behandlung eisenarmer kieseliger 
Erze nicht, daB sie zu hocli schatzen.

Der E is e n g e h a l t  kann nach Ansicht der Verfasser 
auf einen Durchschnitt von 31 o/o berechnet werden; er 
belfiuft sich danach ungefahr auf 3400 Mili. t. Um von 
der yorhandenen Erzmenge auf die praktisch abbauwiirdige 
oder abbaufahige Erzmenge zu kommen, muB man von 
den Zahlen der obigen Ubersicht Abstriche vornehmen, 
und zwar:

a) mit Riicksicht auf die Ungenauigkeit der Kenntnisse, 
die iiber den Verlauf und Zusammenhang des Vorkommens 
vorliegen. Die festgcstellten abbaufahigen Lager um- 
schlieBen sicherlich Gebiete geringeren W ertes, welche erst 
bei der kiinftigen Ausbeutung zum Vorschein kommen

werden. Umgekehrt kann man auch gluckliche Ober- 
raschungen erhoffen. Es erscheint jedoch sicherer, 20 o/o der 
Mengen abzusetzen, besonders wenn man beriicksichtigt, 
daB die Grenzen der Abbaufahigkeit sehr groBziigig ge
zogen ww den sind.

b) mit Riicksicht auf die Verluste, wie durch den Schutz 
der Oberfliiche (Verkehrswege usw.), die durch die bis
herigen Abbauverfahren bedingt sind. AAan kann diese Ver- 
luste im Mittcl mit 25o/0 der Vorrate annehmen.

Bei diesem Berechnungsverfahren ist also die tatsach
lich yorhandene obenerwahnte Erzmenge mit 0 ,8x0 ,75  
*= 0,6 malzunehmen. Man erluilt dann

Mili. t 
Roherz

fiir das Becken von Briey-Longwy: kalkige Erze 3500
kieselige Erze 2500

fiir das Becken von N a n c y ............................... ...  . . 690
insges. 6690.

Fiir das Becken von Briey-Longwy kann die Er- 
schliefiung der kieseligen Minette noch nicht ais ab- 
geschlossen gelten, so dafi man dic Zahl von 2500 Mili. t 
ais eine Mindestmcnge betrachten muB.

Im Durchschnitt entlialten diese Eisenerzvorkommen, 
die eine Flachę von rd. 1080 km 2 bedecken, zwischen 28 
und 33o/o Eisen. AuBerdem fiihren sie 0,6 bis 0,8 0/0 Phos- 
phor, wodurch sie sich besonders fiir das Thomasverfahren 
eignen. Obwohl sich das Verhaltnis zwischen kalkigen und 
kieseligen Erzen auf rd. 60 : 40 stellt, sind, wie Hermann 
R ó c h lin g 1 kiirzlich ausgefiihrt hat, wegen der leichteren 
Verarbeitungsfahigkeit bis zu 85 ó/o kalkige Erze gefórdert 
worden, wahrend nur 15 o/0 auf kieselige Erze entfielen. 
Dieser Raubbau muB jedoch aufhóren und das Fórder-
verhaltnis der Zusammensetzung der Erzlager cntsprechen, 
will man eine weitsichtige Nutzbarmachung der Vorkommen 
betreiben. Das ist um so mehr móglich, ais auf Grund der 
neuen Verfahren zur Aufbereitung kieseliger eisenarmer 
Erze deren Verarbeitung keine Schwierigkeiten mehr be- 
reitet. Die dafiir erforderliche Soda steht schon heute in 
den groflen Ammoniaksodafabriken des Departements 
Meurthe-et-Moselle, besonders in Dombasle, aber auch in 
Varangeville und Madelaine zur Verfiigung.

Die Eisenerzfórderung Lothringens, die im Jahre 1937 
35,41 Mili. t betrug, ging 1938 auf 31,03 Mili. t zuriick 
bei einer Gesamtfórdcrung Frankreichs von 33,14 Mili. t 
im Jahre 1938. Diese Fórdermenge wurde von knapp 
50 Gesellschaften geliefert, von denen 37 mit zusammen 
71 Gruben im Jahre 1937 eine Forderung von je 200000 t 
und mehr erreichten. Dic' 37 Unternehinen verfiigten 
auBerdem iiber 85 bisher noch nicht aufgeschlossene 
Grubenfelder, wahrend dariiber hinaus neben einigen 
kleineren Gesellschaften eine groBe Anzahl weiterer 
Unternehmen, die zum Teil ais reine Konzessionsholding- 
gesellschaften anzusprechen sind, 106 Bergwerke und 
Konzessionen besaBen.

Ein grofier Teil der Eisenerzfórderungsgesellschaften 
war Mitglied der beiden in der Politik eine mafigebliche 
Rolle spielenden, inzwischen jedoch aufgelósten Arbeit- 
geberverbande, namlich des Comite Central des Houilleres 
de France et Chambre Syndicale Franęaise des Mines 
Metallurgiques, Paris, sowie des Comite des Forges de 
France, Paris. AuBerdem bildeten sie innerhalb des Comite 
des Forges noch folgende Untergruppen: das Comitć des 
Forges et des Mines de Fer de l’Est de la France, Nancy, 
die Association Miniere d ’Alsace et de Lorraine, Metz, und 
die Association des Maitres de Forges de Lorraine, Metz.

Auf Grund der von der franzósischen Regierung nach 
dem W eltkriege riicksichtslos durchgefiihrten Nationali- 
sierungspolitik muBten alle deutschen Unternehmen ihre

1-Nach R e ic h  e r  t,.S tah l u. Eisen 60 (1940) S.695. i Rdsch. Dtsch. T echn. 20 (1940) Nr. 47 S. 3.
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S ta n d o r te  d e r  w ic h t ig s te n  E is e n e r z g r u b e n  L o th r in g e n s .

Unternehmer uberging. Diese wiederum waren wegen der 
groBen Finanzierungsbedurfnisse gezwungen, ihre bis- 
herige Unabhangigkeit von den Banken aufzugeben. Daher 

sitzen heute bei fast allen bedeuten- 
deren Unternelunen Vertreter fran- 
zósischer Banken, namentlich der 
Geschaftsbankcn Banąue dc I’Union 
Parisienne und Banquc de Paris ct 
des Pays-Bas, aber auch der wich
tigsten franzósischen Depositen- 
bank, des Crćdit Lyonnais. Dazu 
tretcn einige mit den genannten 
Banken in enger Verbindung 
stehende belgischc und luxem- 
burgische Bankinstitute, so die 
Banque dc Bruxelles, die Societe 
Generale de Belgique und die 
Internationale Bank in Luxemburg. 
Des weiteren arbeiten verschiedene 
franzósische Gesellschaften engm it 
den beiden gróBten luxemburgi- 
schcn Moutankonzernen, der Arbed 
und der Hadir, zusammen.

Zu den verschiedenen Eisenerz 
fórdernden Gesellschaften ist im 
einzelnen folgendes zu bemerken. 
Die Forderung des Konzerns der 
C ie. d es  f o r g e s  e t a c ić r ie s  de 
la  M a r in ę  e t  d ’ H o m e c o u r t ,  
S a i n t - C h a m o n d ,  steht mit
17.6 o/o an erster Stelle. Sie wird 
von folgenden Gesellschaftcn ge- 
liefert: Soc. Lorraine des acieries 
de Rombas, Paris (Kapitał 150 Mili. 
Fr.), dem funftgróBten Eisenerz- 
fórderer Lothringens, Soc. des 
acićries de Micheville, Villerupt 
(Kapitał 100 Mili. F r.), der Fórde- 
rung nach an achter Stelle stehend. 
der Marinę et d ’Homecourt (Kapitał 
180M ili.F r.), die an neunter Stelle 
steht, und den bedeutungsmaBig 
kleineren Gesellschaften Soc. des 
acieries d ’Anderny-Chevillon, Paris 
(Kapitał 20 Mili. F r.), Soc. des 
hauts fourneaux et acieries de 
Differdange, Saint-Ingbert-Rume- 
lange, Luxemburg (Hadir), und 
Soc. des mines et usines dc 
Redange-Dilling, Paris (Kapitał 
36 Mili. Fr.). Die Gruppe besitzt 
nicht nur cigene Hochófen und 
Stahlwerke, sondern auch Walz- 
werke und Maschinenfabriken.

Der nachstwichtige lothrin- 
gische Eisenerzfórderer mit rd.
12.6 o/o der Forderung ist die 
G ru p p e  S c h n e id e r  e t C ie ., Le 
C re u z o t ,  und die eng mit ihr yer- 
bundene luxemburgische A rb e d , 
an der Schneider mit einem nam- 
haften Aktienanteil beteiligt ist. 
Die Gesellschaften beherrschen 
gemeinsain die gróBte lothringische 
Grube, die mit 20 Mili. Fr. ar- 
beitende Soc. miniere des Terres 
Rouges, Paris, dic auBerdem in 
Audin-le-Tiche 4 eigene Hochófen 
betreibt. Uber den eigenen Bedarf 
hinaus stellt sie jedoch noch grofie 
Erzmengen anderen franzósischen 
Verbrauchern, im besonderen Schnei
der et Cie., zur Yerfiigung, auBer-

x \  ypMS
*Chavigny
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dem werden grófiere Erzińęngen ausgefiihrt. Oberdies 
besitzt jedoch die Arbed (Soc. des acieries reunis de 
Rurhach, Eicli, Dudelange in Luxcmburg) verscluedene 
eigene Erzgruben, dereń Fórdermenge sie an den 13. Platz 
in Lothringen s te llt; sic beherrscht ferner die Gesellschaft 
S. a. inetallurgique d’Aubrives-Villerupt, Villerupt (Kapitał 
27 Mili. F r.), die ihre Erze in eigenen Hochofen verhiittet 
und in Villerupt und Aubrives weitervcrarbeitet. Ebenso 
besitzt auch die Firma Schneider et Cie. (Kapitał 
100 Mili. Fr.) noch eigene Erzgruben in Droitauinont, mit 
dereń Gewinnung von rd. i/s Mili. t sie allerdings erst an 
26. Stelle steht.

An dritter Stelle ist die Gesellschaft Les p e t i t s - f i l s  
de W e n d e l e t C ie., P a r is  (Kapitał 117,18 Mili. Fr.), 
zu nennen, dic ebenso wie die eng m it ihr verl<nupfte 
Gesellschaft Dc W e n d e l e t C ie., J o e u f  (Kapitał 
SO Mili. F r.), der Familie de Wendel gehórt. Beide Gc- 
sellschaften verfugen nicht nur selbst iiber ausgedehntc 
Erzfelder, die 9,1 o/o der lothringischen Fórderung liefern, 
sondern besitzen dariiber hinaus noch 33 Tochtergescli- 
schaften. Diese sind meist ais Gewerkschaften aufgezogen, 
die iiber insgesamt rd. 5750 ha Erzfelderkonzessionen ver- 
fiigen und dereń Reprasentant der Generaldirektor der 
Firma De Wendel et Cie., Albert Bosment, ist. Mithin 
gehóren dem Konzcrn De Wendel, der in der Fórderung 
erst an dritter Stelle steht, die grófiten lothringischen Erz
felderkonzessionen von zusammen rd. 14500 ha Aus
dehnung oder rd. 13,5 o/o der gesamten lothringischen 
Minette. Der De-Wendel-Konzern hat 19 Hochofen, ver- 
schiedene Stahlwerke und eine gut aijsgebaute Weiter- 
verarbeitungsindustrie.

In der Fórderung kommt ihm der J e a n - R a ty -  
K o n ze rn  gleich. E r wird von den beiden Eisenerz 
fórdernden Gesellschaften Soc. des acieries de Longwy, 
Mont-Saiht-Martin (Kapitał 156,25 Mili. F r.), dem dritt- 
grófiten lothringischen Eisenerzfórderer, uiid der Soc. des 
hauts fourneaux de Saulnes, Jean Raty et Cie., Saulnes 
(Kapitał 22 Mili. F r.), die an elfter Stelle steht, gebildet. 
Beide Untcrnelunen besitzen Hochofen und Stahlwerke; 
dariiber hinaus gehen sie selbst oder iiber ihre zahlreichen 
Tochtergesellschaften weit in die W eiterverarbeitung 
hinein.

Die Gruppe Soc. d es  f o r g e s  e t a c ie r ie s  dc N o rd  
e t L o r r a in e ,  P a r is  (Kapitał 80 Mili. F r.), und Soc. d es  
f o rg e s  e t a c ie r ie s  du  N o rd  e t de l ’E s t ,  P a r is  (Kapitał 
163 Mili. F r.), ist bedeutungsmafiig die an 5. Stelle 
stehende Gruppe, auf die 8,5 o/o der lothringischen Fórde
rung entfallen. Beide Firmen verfiigen iiber Hochofen und 
Stahlwerke und betreiben iiber Tochtergesellschaften auch 
die Weiterverarbeitung.

Die Konzerngruppe der Soc. m e ta l i  u rg iq u e  de 
K n u ta n g e ,  P a r is  .(Kapitał 75 Mili. F r.), der auBer 
Gruben auch Hochofen, Stalli- und Walzwerke gehóren, 
beherrscht das reine Grubenunternehinen Soc. des mines 
de Murville, Bonvillers-Mont (Kapitał 19,2 Mili. Fr.), mit 
dem zusammen seine Erzeugung 5o/0 der lothringischen 
Fórderung ausniacht. Der Konzern wird von einer groBen 
Anzahl anderer Montangesellschaften bceinfluBt, und zwar 
neben den Firmen Schneider et Cie. und De Wendel den 
Gesellschaften Chatillon-Commentry et Neuves-Maisons, 
Acieries de Denain et Anzin, Acieries de Saint-Etienne und 
Soc. metallurgique de Senelle-Maubeuge.

An dem Kapitał von 9 Mili. Fr. der S. a. d e s  m in e s  
d ’A m e rm o n t-D o m m a ry , die etwa 3,9%  der loth
ringischen Fórderung ausbringt, sind sowohl franzósische 
Gesellschaften, wie Hauts fourneaux de la Chiers, Hauts 
fourneaux de Maxeville, Acieries de MicheviIIe, Soc.

E. Ferry, Capitain et Cie. und Soc. J. M arcellot et Cie., ais 
auch belgische Unternehmen beteiligt, z. B. die Forges de 
la Providence, Marchienne-au-Pont, Soc. John Cockerill, 
Seraing, und Ougrće-Marihaye, Ougrće.

Uber die weiteren 18 Gesellschaften, die in der Listę 
am SchluB des Aufsatzes zusammengcstellt sind, ist nur 
noch wenig zu sagen. Die S. a. d e s  m in e s  d e  f e r  de 
S a in t - P ie r r e m o n t ,  M a n c ie u le s  (Kapitał 20 Mili. Fr.), 
die 2,9 o/o der lothringischen Eisenerze fórdert, hat neben 
verschiedenen franzósischen Groflaktionaren auch einige 
belgische, an der Spitze die Firma Evence Coppee in 
Briissel. Die U n io n  d e  c o n s o m m a te u r s  de p r o d u i t s  
m ć ta l lu r g iq u e s  e t i n d u s t r i e l s ,  P a r is  (Kapitał 
105 Mili. F r.), gewinnt 2,8 o/o der lothringischen Minette. 
Sie hat etwa 400 Grofiaktionare, dereń bedeutendste die 
im Verwaltungsrat durch einen standigen Sitz vertretenen 
Gesellschaften sind, wie Fonderies de France, Ets. Baudet, 
Donon et Rousseł, Ets. Dayde, Cie. Fivcs-Lille, Forges 
de Leval Aulnoye, Ets. de Dietrich, S. a. Louvrioł, 
Montbard-Aułnoye, Fer de Maubeuge, Travaux au fer de 
Maubeuge, Automobil Peugeot, Usines Renault, Hauts 
fourneaux et laminoir de la Sambre und Ets. E. Vuillaume. 
Die Soc. d e s  h a u ts  f o u rn e a u x  e t f o n d e r ie s  de P o n t-  
a -M o u s s o n , P o n t-a -M o u s s o n , fórdert ebenfalls 2,8o/0 
der lothringischen Erze. Sie besitzt in Pont-a-Mousson und 
in Aubouć zusammen 8 Hochofen, ferner in Foug, Saint- 
Etienne-du-Rouvray und Sens Weiterverarbeitungswerke.

Die S o c . d e  M o u t i e r s ,  M o u t i e r s  (Kapitał
2,5 Mili. F r.), wird von den franzósischen Unternehmen 
Soc. lorraine et acieries de Rombas und Soc. des hauts 
fourneaux et fonderies dc Pont-a-Mousson sowie den 
belgischen Gesellschaften John Cockerill, Seraing, und 
Ougree-Marihaye, Ougree, beherrscht. Sie stellt etwa 2,4 o/o 
der lothringischen Fórderung, dic restlos von ihren Grofl
aktionaren verhiittet wird. Zum Konzern der C ie. d es  
f o r g e s  de C h a t i l lo n ,  C o n n n e n try  e t  N eu v e s-  
M a is o n s , P a r is  (Kapitał 43 Mili. F r.), die auch in die 
Verhiittung und W eiterverarbeitung geht, gehóren die 
beiden reinen Erzfórderer Soc. des mines de fer de la 
Mouriere, Paris, und Soc. des mines de Girauinont, Paris, 
die zusammen etwa 5,8 o/0 der lothringischen Fórderung 
ausbringen. Ferner steht ihm die Soc. des mines de fer 
de Rochonvillers, Paris (Kapitał 8 Mili. Fr.), nahe.

Der belgische Konzern S .a. d e s  la m in o ir e s ,  h a u ts  
f o u rn e a u x ,  f o r g e s ,  f o n d e r ie s  e t  u s in e s  de la  P ro -  
v id e n c e ,  M a rc h ie n n e -a u -P o n t ,  umfaflt auBer der 
bereits erwahnten Soc. des mines d'Amcrmont-Dommary, 
Bouligny, folgende gróBere Eisenerzfórderer: Soc. des 
mines de Valleroy, Valleroy (Kapitał 10 Mili. F r.), Soc. 
des mines de Godbrange, Paris, und Syndicat des mines 
de Tiercelet, Tliil, auf die zusammen etwa 4,4 o/0 der loth
ringischen Eisenerzproduktion entfallen.

Die Firma Soc. des usines de Joudreville, Paris (Kapi
tał 7,5 Mili. F r.), gehórt zum Konzern der S. a. d e  C om - 
m e n tr y - F o u r c h a m b a u l t  e t  D ć c a z e v il le ,  P a r i s ,  und 
liefert 1,8 o/o der lothringischen Eisencrzfórderung. Die 
Soc. in e ta l lu r g iq u e  de S e n e l le -M a u b e u g e , L o n g w y , 
weiter oben neben anderen ais GroBaktionar der Soc. 
metallurgique de Knutange, Paris, und der Soc. des mines 
de Murville genannt, beherrscht ferner das reine Eisenerz- 
unternehmen Soc. des mines de Jarny in Jam y (Kapitał
5 Mili. Fr.).

Es folgt eine Listę der wichtigsten Eisenerz fórdernden 
Gesellschaften Lothringens, soweit ihre Gesamtfórderung 
im Jahre 1937 mehr ais 200000 t Erz betrug, der GroBe 
der Fórderung nach geordnet, mit ihren noch nicht auf- 
geschlossenen Konzessionen.
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Oesellschaft

Soc. des miniere des 
Terres-Rouge, Paris

Les pełits-fils de W endel 
et C ie., Paris

Soc. des acieries 
de Longwy, Mont-Sainl- 
M artin

Soc. des forges et acieries 
de Nord et Lorraine, 
Paris

Soc. lorraine des acieries 
de Rotnbas, Paris

Soc. metallurgique de 
Knutange, Paris

Soc. des mines d ’Amer- 
mont-Dommary, Bou- 
ligny

Soc. des acieries de Mielić- 
ville, Yillerupt

Cie. des forges de la 
Marinę et d*Homecourt, 
Saint-Chamond

Soc. des forges et acieries 
du Nord et de PEst, 
Paris

Soc. des hauts fourneaux 
de Saulnes, Jean Raty 
et Cie., Saulnes

De W endel et C ie., Joeuf

Soc. des acieries reunis 
de Burbach, Eich, Du- 
delange (Arbed), 
Luxemburg

Soc. an. des mines de fer 
de Saint-Pierreniont, 
Mancieules

Union des consommateurs 
de produits metallur- 
giques et industrielle, 
Paris

Grube Depar-
Kon-
zes- Fórderung

tem ent1 sion
ha

1937
t

1938
t

Mont-Rouge . Mos. 1109 1781 124
Saint-Michel . * i 43S 829 S06
Vo!merange . 166 n.i.Betr. n.i.Betr.
Escherange . . o 116 »> ,,
Bois-d'Avril M.&M. 432 162935
Dc W endel . . Mos. 5392 1949101
Lommerange . M .&M . 29 n.i.Betr. n.i.Betr.
Gcorges . . . Mos. 7
Haut- Pont . . 356
Vereinigung . tt 133 >> »»
H erserange . . M.&M. 433 160435
Hussigny* . . 206 212320
Mont-Saint*

Martin . . . 626 44 812
Moulaine . . . 371 33655
Tucquegnieux*

Beitainvillers 1659 731 320
Róchling . . . Mos. 889 889412
Longwy . . . M .&M 161 n.i.Betr. n.i.Betr.
Oustave-Wies-

ner (Exten-
sion) II . . . Mos. 15 „ 11

Carl Ferdinand 1017 1075 954
Lorraine . . . 208 45744
Saint-Privat . . 399 708657
Cbatel . . . . 235 n.i.Betr. n.i.Betr.
Boulange . , . 306 }ł
M ichelsberg . ,, 133 ,, >>
Rombas . . . 1764 1 259964 |-135I621Sainte-Marie . 645 283950
Rosselange . . >» 252 n.i.Betr. n.i.Betr.
Aumetz . . . . 400 542 399
Bassompierre . M 1289 894 133
A n c y ................ n 200 n.i.Betr. n.i.Betr.
Arnold . . . . 56
Friede . . . .

’’
227

Ida-Amelie . . 400
M ard igny . . . ,, 170 il ,,
Amermont-

Donimary . . M.&M . 1383 1365325

Brehai n. . . . 373 308 468
Landres . . . fł 533 76S043
Micheville . . 400 151129
BazonyHle . . 600 n.i.Betr. n.i.Betr.
Oenaville . . . 686
Haute-Lay . . 152 »»
Homeeourt . . 894 1 161490 923 859
Bois-d’Avril I . 4 n.i.Betr. n.i.Betr.
Andcrny*

Chevillon I Mos. 4
Anderny-

Chevillon 11 442
Anderny-

Chevillon III » 62 ,, ,,
Piennc . . . . M .&M 862 1160390 1005028
Bouxi£res-aux-

Dames . . . • 322 n.i.B etr. n.i.Betr.
Chaveno's . . 450
Chavigny- . > r . _

V andoeuvre. 789
Frouard . . . . 741 j*
La Orande-

Rimont . . .
*

960
Lavaux . . . . 370
L e y r ................ >t 492 • »
Longlaville n 261 2S881
Sancy................ 706 951650
Saulnes-Nord . 1 58 99249
Sancy I . . . Mos. 20 37846

„  II . . .* • 9 2052
393 n.i.Betr. n.i.Betr.

Malleloy . . . 723
Mi Hery . . . . 219 ,,
Joeuf ................ 11 1312 995207
Moyeuvre-

la-O range. . Mos. 356 99029
Mańce . . . . M .&M . 720 n.i.Betr. n .i.B e tr.'
W ackrange . . Mos. 46 ,, >»
Maxeville . . . M .&M . 295 100545
Burbach . . . Mos. 464 500128
H e id t................ 43 52912
Kraemer . . . II 338 389921
Burbach 11 . . 161 n.i.Betr. n.i.Betr.
K a r l ................. U 129
Karl (extension) 200 *> ,,
Saint-Pier- 8S3» ‘ SErS?

remont . . . M .&M. 917 1031905 832502

Moltke . . . . Mos 888 35S650
Roncourt . . .

M.&M.
1935 636 S30

BatilIy-JouavilIe 1719 n.i.Betr. n.i.Betr.
M oselle. . . . Mos. 1646
Zeche Oarde-

Schutze . . . 9
Zukunft . . . 196
Amanvillers. . 36S
Corny . . . . »>

t»
200 >»K atharina. . . 200 ft

Oesellschaft Grube Depar-
tem ent1

Kon-
zes-
sion
ha

Fórderung 

1937 i 1938 
t ; t

Soc. des hauts fourneaux 
et fonderies de Pont-

Auboue-Moin- 
ville . . . . M.&M . 1437 901488 921623

a*Mousson, Pont-il- M arbache. . . >» 588 72153 J 84 770Mousson V'ieux-Chateau 153 9341
Bellevillc . . . 369 n.i.Betr n.i.Betr.
Custines . . . ,, 201 ,, tt
Grandę-Goutte 239
Mairy . . . . ,, 1092 tt ,,
Malzeville . . ,, 282 M ,,

Soc. des Mines d 'E rrou- Errouville . . 948 856800
ville, Crusnes 

Soc.de M outiers, M outiers M outiers . . . 696 855489
Soc. des mines de fer de M ouriere . . . »» 474 619634

la Mouriere, Paris Domprix . . . 400 211 361
Soc. des mines de Girau- Fleury . . . .  

O iraumont . .
»» SOS 95232

mont, Paris 800 646446
Joudreville . . . M 501 n.i.Betr. n.i.Betr.

Soc. des mines d’Anderny- 
Chevi!!on, Paris

Anderny* 
Chevillon . . )) 180S 680000

Bois-d’Avril 1 »> 4 n.i.Betr. n.i.Belr.
U 104 tt „

Soc. des forges de Cha- Maric-Chanois Jl 212 9152
tillon, Commentry et 
Neuves-Maisons, Paris

Maron-Va!-de- 
F e r ................ 1623 666678

Abbeville . . . łt 849 n.i.Betr. n.i.Betr.
Bellefontaine . ,, 532 tt tł
C iną-Tranchćes >» 92 tt tt
Cóte-de-Sion . »* 495 tt ,,
Croisette- 

Liveidun . . )t 372 t>
Fond-de- 

Monvaux . . tt 3S2
Gros-Charme . ft 632 „ tt
Livcrdun . . . ł> 1021 ,»

Soc. des mines de Valle- Valleroy . . . »» 886 668000
roy, Valleroy Alexander 

Thielen . . . Mos. 200 n.i.Betr. n.i.Betr.
Fredćric-Brand u 197 „ tt
Frederic- 

Gieslcr . . . »> 182 tt u
Gottfried- 

Ziegler . . . „ 196 tt tt
Gustave- 

Coupette . . »» 200 tt „
Haniel . . . . »» 200 tt u
Jacobi . . . . »» 200 tt „
Phoenix . . . »> 106 tt n
Rasche . . . . u 197 >t ti
Saint Maurice . »» 417 ,, ,,
The Loosen. . *» 200 tt

Soc. des hauts fourneaux Ottange I . . . łt 101 57513S
et acieries de Differ- „  III . . i* 285 74498
dange, Saint-Ingbert- Roscnmuhle. . »» 191 n.i.Betr. n.i.Betr.
Rumelange, Luxemburg 
(Hadir)

Sterkrade 
(extension) . M 14

Sterkrade 
(extension) II » 22 tt tt

Soc. des Mines de Joudre- JoudrevilIe . . M .&M . 501 637959 550704
ville, Paris 

Schneider et Cie., Paris Droitaumont . >» 1170 587654 442260
Soc. mini&re Ottange 11, Ottange II . . Mos. 168 531 200

Ottange
Soc. des mines de God- Godbrange . . M. &M. 952 492147 370957

brange, Paris
Soć. des hauts fourneaux 

de la Chiers, Longwy-
Gustave- 

W iesner . . Mos. 2S9 406105
Bas Gustave- 

W iesner 
(extension) I

M.&M .
24 47300

Saulnes-Sud. . 39 35719
Beuvillers. . . M 723 n.i.Betr. n.i.Betr.
Mont-de-Chat . 221
Senelle . . . . łt 784 M 11
Ferdinand I . Mos. 25 tt tt

Soc. des mines de Jarny, Jarn>’ ................ M.&M . 812 416000
Jarny

Soc. des mines et usines Fonloy . . . . Mos. 203 144142
de Redange-Dilling, Rćdange . . . »» 348 271662
Paris Ciravelotte . . 225 n.i.Betr. n.i.Betr.

M alancourt . . 119 tt
Syndicat des mines de Tiercelet . . . M .&M . 769 388424

Tiercelet, Thil
Soc. des mines de Mur- Malavillers . . 504 123729

ville, Bonvillcrs-Mont Murville . . . >ł 496 228623
Soc. des mines de fer de RochonviIlers . Mos. 459 37284

RochonvilIers, Paris L angenberg. . M 181 307 121
Pensbrunnen 11 »* S5 n.i.Betr. n.i.Betr.
Oeutrange 1 185 „

Soc. des mines de Belle- Bertrameix . . M .&M . 425 319648
vue, Paris

Soc. des mines de Ba- Bazailles . . . 2188 247715
zailles, Paris 

Soc. an, metallurgiąue Cousnes . . . 475 208732 } 190000d ’Aubrives-Villerupt, V illerupt . . . M 326 15343
- Yillerupt Mos. 129 n.i.Betr. n.i.Betr.
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U M S C H A  U
V erschleiBversuche an  S p u r la t te n h o lz e rn ' .

Von Dr.-Ing. Dr. Erich Sch lo b a c h , Essen.
Ais es vor einigen Jahren notwendig wurde, nach 

neuen Werkstoffen oder zumindest nach neuen Holzarten 
fiir Spurlatten Umśchau zu halten, weil die friiher gebrauch- 
lichen Holzer, Jarrah, Pitchpine und Eiche, nicht mehr in 
dem gewiinschten Mafie zur Verfiigung standen, tauchte 
zunachst die Frage auf, wie grofi vergleichsweise die 
Lebensdauer bei den verschiedencn Spurlattenwerkstoffen 
ist. Bekanntlich werden die Spurlatten hauptsiichlich auf 
Verschleifi durch die Oleitschuhe beansprucht. Etwaigc 
Zerstórungen durch ZusammenstóBe oder Eingreifen der 
Fangvorrichtung mussen hier aufier Betracht bleiben. 
Einmal wollte rnan wissen, wie das VerschleiBverhalten 
von Jarrah, Pitchpine und Eiche zueinander und im Ver- 
gleiclr z u dem neuen Spurlattenholz Larche ist. Fcrner 
solite festgestellt werden, ob Beldeidungen aus Kunstharz- 
prefistoffen, sei es in der Form eines Papierschichtstoffes 
oder in der Form von Lignofol, hinsichtlich des Verschleifi- 
verhaltens besondere Vorteile bieten. Da Versuche im 
Betrieb nicht zum Ziel fiihren, weil die Betriebsverhalt- 
nisse von einem Schacht zum anderen durchaus unterschied- 
lich sind und selbst im einzelnen Schacht sich noch grofie 
Unterschiede ergeben, und weil ferner die Versuchsdauer 
zu grofi sein wiirde, mufite man einen Laboratoriums- 
versuch wahlen, bei dem die praktischen Beanspruchungs- 
verhaltnisse móglichst naturgetreu nachgeahmt wurden. 
Die benutzte Einrichtung ist in Abb. 1 dargestellt. Bei dem 
Spurlatteiwerschlcifi handelt es sich um ein stofiendes 
Reiben; jede Stelle der Spurlatte ist nur kurze Zeit mit 
dem Gleitschuh in Beriihrung. Durch die Ungleichmiifiig- 
keiten der Fiihrung entstehen Stófie, die nachzuahmen 
waren. Auf einer Drehbankplanscheibe wurde eine zylin- 
drische StahlguBscheibe von 130 mm Dmr. mit einer 
Exzentrizitat von 14 mm eingespannt und an dem Kreuz- 
support der Drehbank die Probe derart befestigt, daB die 
StahlguBscheibe bei jeder Umdrehung einmal an der Probe 
stoBend vorbeigIitt. Den Andruck stcllte man in der Weise 
ein, daB der Spindel ein ganz bestimmtes Drehmoment 
erteilt und dadurch die Probe auf die StahlguBscheibe 
gedruckt wurde. Bei der Einstellung stand die Scheibe 
naturlich still, und zwar so, dafi die grófite Exzentrizitat

der Probe zugewendet war. Um die Reibung in der Spindel 
und in der Fiihrung des Kreuzsupports auszugleichen, 
erschiitterte man das ganze System beim Einstellen durch 
Schlage. Nach dem Einstellen wurde der Schlitten des 
Kreuzsupports festgeklemmt. Rechnerisch ergab sich unter 
Berucksichtigung des Drehmomentes eine Andruckkraft 
von P =  ~  150 kg.

Durch den eintretenden VerschleiB wird der Andruck 
im Laufe des Versuches geringer. Um dies auszugleichen, 
stellt man die Maschine jede Stunde neu ein. Ais Verschleifi- 
mafistab dient der Weg, uin den der Kreuzsupport im 
Laufc der Zeit, d. h. von Einstellung zu Einstellung gegen 
die StahlguBscheibe vorriickt. Auf der Spindel des Kreuz
supports befindet sich bekanntlich eine Mikrometer- 
einteilung, an der der Yorschub und damit die Abnutzung 
der Probe genau abgelesen werden kónnen.

Die Andruckkraft P -150 kg ist so gewiihlt worden, 
dafi bei trockenem Betrieb keine iibermaBige Erwiirmung 
der Probenoberflache stattfindet. Die Umlaufzahl wird 
móglichst hocli angenommen. Bei einer Drehzahl von 
370 je min erhiilt man eine Reibgeschwindigkeit von etwa
2 m/min. Das ist ein Wert, der zwar niedriger liegt ais 
die Gleitgeschwindigkeit des Fórderkorbes, aber die Ver- 
gleichbarkeit der Ergebnisse schwerlich in Frage stellt.

Die erzielten Ergebnisse liefien erkennen, dafi die 
Unterschiede in der VerschleiBfestigkeit der vier Holzer, 
Jarrah, Pitchpine, Eiche und Larche, so gering sind, dafi 
mail eine Rangordnung iiberhaupt nicht aufstellen kann. 
Die Streuung der Versuchsergebnisse war grófier ais der 
Unterschied in den Holzsorten. Man gelangt also vorliiufig,
d. h. solange inan die Versuche nicht mit ganz anderen 
Mitteln durchfiihrt, zu der Schlufifolgerung, daB nennens- 
werte Unterschiede in dem Verschleifiverhalten dieser vier 
Holzsorten nicht vorhanden sind. Etwas anders lagen die 
Verhaltnisse bei den Kunststoffcn. Sie haben gegeniiber 
den Naturhólzern etwa die drei- bis sechsfache Verschleifi- 
festigkeit. Da aber das Preisverhaltnis noch viel gróBer ist, 
wird man an der Verwendung von Naturhólzern im all
gemeinen festhalten. Beziiglicli der Holzsorten sind die 
Versuche also ncgativ verlaufen. Eine Rangordnung liifit 
sich nicht nachweisen.

In anderer Richtung wurden aber noch besonders 
aufschluBreiche Feststellungen gemacht, namlich im Hin- 
blick auf die Frage der S p u r la t te n s c h m ie r u n g .  Man 
fiihrte fiir Pitchpineholz Versuchsreihen mit verscnieden- 
artigen Schmiermitteln durch, und zwar lieB man zunachst 
den Versuch trocken laufen und schmierte dann nachein- 
ander mit reinem Wasser, mit einem Spurlattenfett auf 
Teerbasis, mit Viscolite, einem Endprodukt der Erdól- 
destillation, und schlieBlich mit einem hochwertigen 
Spurlattenfett auf Mineralólbasis, das einen grofien Anteil 
an Verseifbarem, im besonderen Rizinusól, enthalt. Dic 
Ergebnisse veranschaulicht Abb. 2, in der auf der Abszisse 
die Laufzeiten in Stunden und auf der Ordinatc der Abrieb 
aufgetragen sind. Gemessen wurde die Zeit, bis ein Abrieb 
von 1 mm erreicht war. Diese Zeit betrug bei trockenem 
Betrieb 22 h, bei Schmierung mit reinem Wasser 11 %  li 
uncl bei Teerfctt 20 h (Kurve a). Daraus geht hervor, daB 
es in trockencn Schachten keinen Zweck hat, die iibliche 
Spurlattenschmiere auf Teerfettbasis zu verwenden. Bei den 
mineralischen Schmiermitteln dagegen stieg die Laufzeit 
um ein Vielfaches, und zwar bei Viscolite auf 148 h und 
bei dem mineralischen Spurlattenfett (Kurve c) sogar’ auf 
169 h. Daraus ergibt sich, daB der Yerschleifl in trockenen,

Abb. 1. Einrichtung fiir Verschleifiversuche 
an Spurlattenholzern.

1 Mitteilung des Facliausscliusses fiir Betriebsmiltel.
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staubfreien Schachten unter Verwendung von inineralischen 
Schmiermitteln etwa auf den siebenten Teil herabgesetzt 
werden kann.
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Abb. 3. Schmierung mit einer Mischung von einem Drittel 
Kohlen- und Gesteinstaub und zwei Dritteln Schmierstoff, 

tro c k e n .

Um nun festzustellen, wie sich die Verh;iltnisse 
gestalten, w'enn man die Verschmutzung durch Gestein
staub und Kohlenstaub einmal im trockenen und zum 
anderen im nassen Schacht mit bcriicksichtigt, wiederhólte 
man die Versuche derart, daB das Schmiermittel mit 30»/o 
Staub, der zu gleichen Teilen aus Kohlen- und Gestein
staub bestand, vermischt wurde. Die in Abb. 3 dargestellten 
Ergebnisse zeigen, daB dic Laufzcit bei Wasser durch die 
Verschtnutzung sogar etwas gestiegen ist. Wahrscheinlich 
haben sich die Staubteilchen in die durch das Wasser 
aufgeouollenen Poren hinęingedruckt und so die Ver- 
schleififestigkeit erhdht. Die Laufzeiten fiir die Schmier
mittel auf Erdólbasis sind erheblich heruntergegangen. Sie 
betragen aber immer noch fast das Doppelte gegenuber der 
Schmierung mit Teerfettschmicre. Zum Verglcich wurde 
bei diesen Versuchen auch deutsches Dampfzylinderól ver- 
wendet, das mit 57 li sogar am besten abschneidet. 
In Abb. 4 sind schlieBlich die entsprechenden Laufzeiten 
bei Schmierung mit verschmutzten Schmiermitteln unter 
Zugabe von Wasser aufgctragen. Hier zeigt sich, daB das 
gewóhnliche Spurlattenfett auf Teerólbasis im Verhiiltnis 
zu den ■ minernlischen Schmiermitteln auch recht gut ab
schneidet, und zwar mit einer Laufzeit von 37 h. Das 
crkliirt sich aus dcm W assergehalt des Fettes. Wahrend 
der Wassergehalt bei trockenem Betrieb die Holzfaser 
aufcjuillt und damit den VerschleiB erhóht, kann sich dieser 
ungiinstige EinfluB bei nassem Betrieb nicht mehr aus- 
wirken, weil die Feuchtigkeit ohnehin vorhanden ist. Das 
nachteilige Quellen der Holzfaser tritt daher auch bei den 
mineralischen Schmiermitteln ein.

Abb. 4. Schmierung wic bei Abb. 3, nafi.

Abb. 2 4.’ VerschleiBversuche mit Pitchpine unter 
vcrschicdenen Schmierungsverhaltnissen (a Teerfctt, 

b Viscolite, c hochwertiges Spurlattenfett. 
d deutsches Dampfzylinderól).

In groBen Ziigen kann man also, soweit sich diese 
Ergebnisse auf den Betrieb ubertragen lassen, sagen, daB 
in trockenen Schachten die Schmierung mit Teerspurlatten-
fett yw p flilnę ist Rpi ętmihfmintn Rn+rił^K 1

das Siebenfache. In trockenen, staubigen Schachten ergeben 
mineralische Schmiermittel etwa nur noch die doppelte 
bis dreifache Laufzeit. Auch in nassen verschinutzten 
Schachten ist eine Schmierung noch von Vorteii, denn sic 
hat eine Erhohung der Laufzeit auf rd. das Dreifache zur 
Folgę. Hier sind auch emulsionsfahige Fette, so vor allem 
solche auf T.eerbasis, mit Erfolg verwendbar.

Die B erechnung  der  K urzsch luB stróm e 
und A bscha lt le is tungen  sowie dereń  EinfluB auf die 
P ro je k t ie ru n g  der  e lek tr isch en  U n te r tag ean lag en .

Vor der Vereinigung fiir technisch-wrissenschaftliches 
Vortragswesen (TWV.), Bochum, in Verbindung mit dem 
Bezirk Ruhr des Vereins Deutscher Bergleute im NSBDT. 
sprach Elektroingenieur L o m b e rg  iiber diese Fragen.

Wie der Vortragende u. a. ausfiihrte, zwingt die in 
Ictzter Zeit stark voranschreitende Elektrifizierung der 
Maschincnbetriebe untertage zu einer besonderen Beachtung 
der auftrctenden KurzschluBstróme bei der Projektierung 
derartiger Anlagen. Die vom Kurzschlufi betroffenen An
lagen werden mechanisch und thermisch beanspnicht. 
Daher sind drei KurzschluBstromwerte von Bedeutung, 
der StofikurzschluBstrom, der StoBkurzschlufiwechselstrom 
bzw. Abschaltstrom und der DauerkurzschluBstrom. Dic 
Auswahl der Schaltcr, Wandler und Oberstromschutz- 
einrichtungen erfolgt nach dcm gróBten auftretenden drei- 
poligen Kurzschluflstrom, wahrend bei gróBeren Kabel- 
liingen die Auslósesicherhcit der Magnetauslóser bzw. die 
Ansprcchsicherheit von Sicherungen bei einem zweipoligen 
KurzschluB zu priifen ist.

An Hand von Beispielen aus der Praxis wurde nach- 
gewiesen, daB man bei Berechnung von KurzschluB- 
strómcn in Niederspannungsanlagen auch ohne Ein- 
beziehung des davorliegendeii Hochspannungsnetzes fiir die 
Praxis ausreichend genaue W erte erhalt. Ferner geniigt 
es, in Niederspannungsanlagen hinter gróBeren Kabel- 
liingen nur mit dem Óhmschen W iderstand der Leitung 
zu rechnen.

Mafinahmen zur Begrenzung zu hoher KurzschluB
stróme sind u. a. Einbau von KurzschluBdrosselspulen, 
Einbau von Hochspannungsschinęlzsicherungen, Erhohung 
der Kurzschlufispannung der Transformatoren und Auf- 
teilung des Haiiptsammelschiensystems durch Einbau von 
Kuppelschaltern in kleinere Sammelschiencnsysteme. Kurz
schluBdrosselspulen erhóhen durch ihren hohen Blind- 
widerstand den Gesamtblindwiderstand der KurzschluB- 
bahn und begrenzen dadurch den Kurzschlufistrom in 
seiner GróBe und seinen Auswirkungen.

Beim Einbau von Hochspannungsschmelzsicherungen 
muB aus Griinden der Betricbssicherheit jeder Schalter mit 
Sicherungen versehen werden. Durch die Erhohung der 
Kurzschlufispannung der Transformatoren erhóht sich 
ebenfalls der Blindwidcrstand der Kurzschlufibahn.

Die Berechnung der KurzschluBstróme in stark ver- 
maschten Netzen ist aufierordentlich zeitraubend und 
teilweise rechnerisch nicht durchfiihrbar. Man ist daher 
dazu tibergegangen, die KurzschluBstróme durch Messung 
zu bestiminen. An vcrschiedenen Bildern erlauterte der 
Vortragende, wie die jMessungen der KurzschluBstróme am 
Netzmodell vorgenomnien werden, und zeigte die Um- 
wandlung eines Netzschaltbildes in ein Modellschaltbild. 
Mit dem Hinweis, dafi eingebaute W andler und Primar- 
auslóser mit niedrigen Nennstrómen durch ihre Kurz- 
schlufifestigkeit die Schalter in ihrer Abschaltleistung 
herabsetzen, schlofi der Vortrag.

N orm en  fiir SchlauchanschluBteile .
Da die Normblatter fiir SchlauchanschluBteile dem- 

nachst fiir verbindlich erldart werden sollen, W'ar es not
wendig, die bereits vor mehreren Jahren erschienenen 
Blatter nochmals zu iiberprufen, um sie zu vervollstandigen 
und dem neuesten Stand der Technik anzupassen. Dieser 
Arbeit hat sich der AusschuB fiir Rohrleitungen beim Fach- 
normenausschufi fur Bergbau in mehreren Sitzungen 

emeiiisam mit den Hcrstellerfirmen unterzogen. Die 
edeutung der in Frage stehenden Teile darf nicht unter-
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Um móglichst allen Wiinschen zu entsprechen, sind 
die iiberarbeiteten Normbliitter fiir SchlauchanschluBteile 
in dem am 20. Marz 1941 erschicnenen Heft 37 der Faberg- 
Mitteilungen veroffentlicht worden. Dieses Heft kann vom 
FachnormenausschuB fiir Bergbau (Faberg), Essen, 
Friedrichstrafie 2, bezogen werden. Einspriiche zu den 
Normbiattern sind bis zum 1. Mai 1941 beim Faberg ein- 
zureichen.

Die H a k e n w u rm k ra n k h e i t  und ih re  B ekam pfung  
im deutschen  Bergbau.

In der unter der vorstehenden Oberschrift erschiene- 
nen Abhandlung von Dr. W. H e in e 1 zahlt der Verfasser 
die Staaten auf, in denen es gelungen ist, der Ankylosto- 
miasis H err zu werden und fiilirt dann fo rt: ». . . Zu den 
Landern, welehe die Hakenwurmkrankheit noch nicht ais 
ein iiberwundenes Ubel ansehen kónnen, gehóren Frank- 
reich und Ungarn, dereń Bergbaubetriebe nach wie vor 
holie Befallsziffern aufweisen . . .«

Da diese Angabe geeignet erscheint, das Gesund- 
heitswesen der ungarischen Bergwerke in ein falsches Liclit 
zu stellen, bedarf sie einer Berichtigurig.

In dem durch den sogenannten Friedensvertrag von 
Trianon verstummelten Ungarn wurde der Betrieb in 00 
kleineren und gróBeren Kohlengruben aufrechterhalten. 
In den Jahren 1935/37 kam es noch in 8 Bergbau- 
betrieben zu Infektionen, die jedoch bloB in einer Grube 
hóhere Grade erreichten. Parallel mit den planmaBigen 
Untersuchungen gingen auch die Bekamp.fungsmaBnahnien 
ihren Weg, und es ist schlieBlich gelungen, s a m tl ic h e  
G ru b e n  von  d en  H a k e n w iirm e rn  zu b e f re ie n .  Seit 
dem Jahre 1937 sind rd. 25000 Untersuchungen ausgefiihrt 
worden, und heute stelien samtliche Betriebe unter steter 
Oberwachung; zu n e u e re n  I n fe k t io n e n  is t  es s e i t -  
h e r  n ic h t  g ek o m m en . Unter den in den letzten zwei 
Jahren aufgenommenen Bergleuten fanden sich bei regel- 
maBig fortgesetzter Uberpriifung Ankylostoina nur dann, 
wenn es sich um Arbeiter liandeite, dic aus tropischen 
Landern zuriickgewandert waren, oder um solche, die 
vorher in den Gruben eines in der eingangs genannten

1 Gliickauf 76 (1940) S. 467.

P  A  T  E  N  T  B
Gebrauchsmuster-Eintragungen

bekanntgemacht im Patcntblatt vom 6. Marz 1941.
5d. 149S654. Maschinenfabrik und EisengieBerci A. Bcien GmbH., 

Herne. Mitnchmcrfórderer, besonders fur den Orubenbctrieb. 2.7.35.
35a. 1493438. Outehoffnungshiitte Oberhausen AO.. Oberhausen 

(Rhld.). Schwingungsdampfcr fur Fórderkórbe und FórdcrgefaBe. 24.12.38.

bekanntgemacht im Patentblatt vom 13. Marz 1941.
10b. 1498710. Peter Wilczek, Breslau. Glutstreckungsbrikett. 5 .8 .3 9 . 
lOb. 149S778. Hugo Nothwang, Klingen (W urtt.). Feueranzunder.

16. 11. 40.
* lOb. 1493779. Firma Werner Most, Bremcn. Aus einem brennbaren 

Kórper, besonders Torf, bestehender Feueranzuuder fur Brennstoffe.
19. 11. 40.

lUb. 1499027. Max Bach mann. Ponitz (Th.). Holz- und Kohlen- 
anzunder. 7. 1. 41.

35a. 1498746. Emil Burmester, Bochum. Schutzvorrichtung fur Seil- 
rollen. 31. 1. 41.

81 e. 1498950. Carl Schenck, Maschinenfabrik Darmstadt GmbH.. 
Darmstadt. Abstreifer fur Ourtfórdcrcr. 22. 7. 38.

81 c. 1499005. Wilhelm Lanvermayer, Maschinenfabrik, Mellc (Hann.). 
Verbindungsschelle fur Rohrc von Druckluftforderanlagen, besonders fur 
landwirtschaftliche Zweckc. 25 .4 .40 . Protektorat Bohmen und Mahren.

81 c. 1499044. Erich Schaefer. Mannheim-Rhcinau. Abnehmbarer Band- 
antrieb. 8. 2. 41.

81 e. 1499069. Wilhelm Lanvcrmayer. Maschinenfabrik, Mcllc (Hann.). 
Randverstarkung fiir Zufiihrungstrichter von Druckluftforderanlagen. be
sonders fiir landwirtschaftliche Zwecke. 25. 4. 40. Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 13. Marz 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
Ib , 4/01. D. 81761. Erfinder: Herbert Closset, Dortmund. Anmelder: 

Deutsche Edelstahlwcrke AO.. Krefeld. Dauermagnetischer Scheider.
22. 12.39. Protektorat Bohmen und Mahren.

5c, 9/10. T.40 345. Heinrich Toussaint, Berlin-Lankwitz, und Bochutner 
Eisenhiitte Heintzmann & Co., Bochum. Profil fur den cisernen Gruben- 
ausbau in Ring- oder Bogenforin nach Art eines Belageisens. Zus. 7. 
Pat. 674 648. 5 .3 .3 2 .

1 In den Gebrauchsmustern und Patentanmeldungcn, die am SchluB mit 
dera Zusatz »Protektorat Bohmen und Mahren* verschen sind, ist die Er- 
klarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Protektorat Bóhmen und
Mahren erstrecken soli.

Abhandlung ais seuchenfrei bezeichneten Landes (z. B. 
Rumanien) beschaftigt gewesen waren.

Univ.-Professor Dr. Josef T o m c s ik , 
Direktor des Ungar. Staatl. Hygiene-Instituts.

B eobach tungen  d e r  M agnetischen  W arten  
der  W estfa lischen  B e rg g ew erk sch af tsk asse  

im F e b ru a r  1941.

Deklination =  westl. Abweichung der M agnetnadel 
vom M eridian von Bochum

Febr.
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1. 6 46,4 6 50,9 6 42,3 8,6 19.7 23.4 0 1
2. 46,2 48,9 40,9 8,0 13.9 23.6 0 1
3. 44,0 52,6 37,0 15,6 15.9 6.3 I 1
4. 46,4 52,5 37,0 15,5 14.3 4.2 1 1

- 5. 46,4 52,0 29,8 22,2 15.9 23.2 1 1
6. 48,8 52.0 34,1 17,9 8.2 4.4 2 2
7. 47,3 52,6 32,2 20,4 15.7 3 5 2 2
8. 46.1 49,1 34.1 15.0 15.5 2.0 1 1
9. 46,0 49,8 42,8 7,0 9.0 21.9 1 1

10. 47,0 49,4 40,9 8,5 13.6 23.3 1 1
11. 45,4 48,5 40,7 7,3 18.7 21.0 1 1
12. 45,6 47,9 40,8 7,1 14.1 1.6 1 I
13. 48,4 55,5 32,0 23,5 15.2 23.4 1 2
14. 44,6 52,6 32,3 20,3 3.6 0.0 2 1
15. 48,2 50,9 33,5 17,4 6.3 21.2 2 2
16. 45,6 50,3 34,0 16,8 5.1 23.0 1 1
17. 45,2 49,0 29,4 19,6 16.0 21.4 1 1
18. 45,5 48,2 39,7 8,5 15.6 21.6 1 1
19. 44,8 48,2 37,2 11,0 14.9 19.1 0 1
20. 46,5 49,0 31,0 18,0 12.1 23.6 0 2
21. 44,6 52,4 25,0 27,4 15.5 17.9 1 2
22. 45,6 52,0 18,0 34,0 16.7 18.4 2 2
23. 45,7 51,9 22,1 29,8 4.2 20.4 2 2
24. 47,0 49,8 26,3 23.5 15.6 18.3 l 2
25. 45,2 49,6 27,8 21,8 14.3 20.5 1 1
26. 45,0 51,7 39,3 12,4 13.5 20.1 1 1
27. 45,4 47,8 34,3 13,5 14.7 19.6 0 1
28. 46, l 55,4 32,4 23.0 16.7 22.1 1 1

Mts.- Monats-
Mittel 6 46,0 6 50,7 6 33,8 16,9 Summe 29 37

E  R I  C  H T
5c, 10/01. G. 88862. Karl Gerlach. Moers. Nachgiebiger e i ser ner 

bogenfórmiger Ausbaurahmen. 1. 10. 34.
10a, 18/01. R. 106265. Erfinder: Dr. Kurt Schneider. Berlin. An- 

mclder: Rheinmetall-Borsig AO., Berlin, und Carl GciBcn. Berlin-Schone- 
berg. Verfahren zur Verhinderung des FlieBens des mit feinkórnigen 
Bestandteilen angereicherten Schwclgutes. Zus. z. Pat. 698726. 21.10.39. 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

35a, 9/05. M. 144546. Maschinenfabrik Ewald Wiemann, Bochum. 
Spurlattenhaiter. 16. 3. 39.

81 e, 22. B. 188040. Erfinder: Peter Becker, Dortmund-Lindenhorst. 
Aumelder: Brown, Boveri 81 Cie. AG., Mnnnheim-Kafertal. Schleppkette.
17. 7. 39.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist. lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkcitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
5b (7). 703555, vom 19.12.35. Erteilung bekannt

gemacht am 6 .2 .41 . H a l f o r d  L em bke in S e a t t le ,  
K ing  C o u n ty ,  W a s h in g to n  (V.St. A.). Durch einen um- 
laufenden Motor angetriebene Stofibohrmaschine.

Bei Bohrmaschinen fiir Gestein u. dgl., bei denen die 
Drehbewegung eines zwangslaufig angetriebenen umlaufen- 
den Teiles durch in diesem'Teil gelagerte Kugeln mit Hilfe 
von Kugeln, die an einem den BohrmeiBel tragenden, 
axial beweglichen Kolben (Stóssel) gelagert sind, in die 
zum Bohren erforderliche StoB-(Scli!ag-)bewegung um- 
gesetzt wird, ist der antreibende Teil durch parallel zu 
seiner Achse angeordnete Bolzen mit der umlaufenden 
Achse des Ankers eines in dic Maschine eingebauten 
Elektromotors gekuppelt. In der Achse dieses Motors ist 
der Teil mit Hilfe eines Zapfens verschiebbar. Die Bolzen, 
die zum Kuppeln des angetriebenen Teiles mit der Achse 
des Ankers dienen, kónnen durch Bohrungen eines 
Flansches der Achse des Ankers greifen und ais Lager- 
pfannen fiir die Arbeitskugeln, d. h. die die StoB- (Schlag-) 
bewegung des BohrmeiBels hervorrufenden Kugeln, aus
gebildet werden.
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des Bunkers so geschwenkt werden, daB sie die Mit- 
nehmer e in eine annahernd senkrechte Lage schwenken 
bei der die Mitnehmer die Stange d  zangenartig umfassen

5c (10OI). 703435, vom 1.3 .39 . Erteilung bekannt
gemacht am 6 .2 .41 . A lf re d  B usc lim ann  in E s se n  und 
L u d w ig  E m m in g h a u s  in W a tte n s c h e id .  Sio/l/anger 
in Bergwerksbetrieben.

Der Stofifanger, der, wie bekannt, zwischen am Ge- 
birge oder am StoB anliegenden Teilen a des Strecken- 
oder Ortsausbaues und in der Strecken- oder Orts- 
ąuerschnittebene liegenden Teilen b des Ausbaues eingebaut 
wird und plotzlich auftretende Stofie, besonders an gebirgs- 
schlaggefahrdeten Stellen, auffangen soli, besteht aus zwei 
ineinander verschiebbaren Hiilsen c und d, zwischen denen 
eine Druckfedcr e eingeschaltet ist. Zum Regeln der 
Spannung der Feder e dient eine Schraubenspindel /, dic 
in einer auf der Stirnflache des freien Endes der Hulse d 
aufnihenden Mutter g  gefuhrt ist und sich auf einen der 
Ausbauteile a oder b stiitzt.

lOa (2205). 703543, voin 25 .7 .36 . Ertcilung bekannt
gemacht am 6. 2. 41. Dr. C. O tto  & C om p. GmbH. in 
Bochum . Verfa/iren zum Verkoken won Pech.

Das Pech wird in fester zerkleinerter Form in solchem 
MaBe angefeuchtet, dali es beim Erhitzen iiber den Er- 
weichungspunkt nicht zum FlieBen kommt. Die erhaltene 
Masse wird in die Verkokungskammern von fiir die Ver- 
kokung von Steinkohle iiblichen Kammerófen eingefullt.

lOa (1101). 703557, vom 30. 6. 3S. Erteilung bekannt
gemacht am 6.2.41. H e in r ic h  K o p p e rs  GmbH. in E sse n . 
Einrichtung zum F iii len von auf der Decke von Koksojcn- 
batterien o. dgl. yerjahrbaren Ofenfulleinrichitingen. E r
finder: Bruno Willeke in Gladbeck (Westf.).

Infolgedessen wird beim Verfahren der Fiilleinrichtung 
die Stange d durch die Mitnehmer e verschoben, bis die 
Abstreicher c durch die Stange in die jeweilig richtige Ab- 
streichstellung gebracht sind.

81 e (45). 703265, vom 5 .5 .40 . Erteilung bekannt
gemacht am 30. 1.41. Dipl.-lng. E r h a r t  M iitze  in K óln- 
L in d e n th a l .  Tastschalteranordnung fiir Schragrutschen.

Die Einrichtung, die auf der fahrbaren Full
einrichtung a der Batterien angeordnet ist, hat durch einen 
mittleren Langsschiitz des Bodens eines Kohlenbunkers b 
in diesen eingefuhrte, iiber den Boden des Bunkers 
schleifende Abstreicher c. Diese Abstreicher werden mit 
Hilfe einer auf der Fulleinrichtung yerschiebbaren 
Stange d  durch an dieser schwenkbar angeordnete Mit
nehmer e in die der Fahrrichtung der Fiilleinrichtung ent
sprechende Abstreichstellung geschwenkt. Die Mitnehmer e 
sind mit Hebeln /  yerbunden, die beim Fahren der Full
einrichtung unter den Bunker durch Fuhrungsschienen g

Im Boden der Rutschen u ist eine am Einlauf mit einer 
stcilen W andungń yersehene Muldę c yorgesehen. Ober der 
normalen FlieBlióhe der Muldę ist eine Tastvorrichtung d 
angeordnet. Diese wird bei gewóhnlichen Arbeitsverhalt- 
nissen vom Fordergut nicht beeinfluBt. Bei fortschreitender 
Stauung des Gutes' wird sie jedoch von dem Gut, das bei 
Erreichung der vollen Bunkerung des Gutes in der Muldę 
uber das an deren Seitenwand lagernde Gut hinabfaUt, so 
beeinfluBt, dali sie den Antrieb des Fórdermittels, das den 
Rutschen das Gut zufiihrt, ausschaltet oder ein Signal 
auslóst.

Z  E  I T S C H R n
i Eine E r klar urtg der A bkurzungen is t in N r . l  a u f den Seiten

Geologie und Lagerstattenkunde.
Ruhrkarbon. Falkę, Horst: D ie  E i n t e i l u n g  d e r  

S e d i m e n t e  d es  Z w is c h e n m it te ls  im R u h rk a rb o n  
n a c h  m a k r o s k o p i s c h  e r k e n n b a r e n  M e r k m a le n .  
Gluckauf 77 (1941) Nr. 12 S. 185 92*. Vorschlag zur Ein-

1 Einscitisr bedrucktc Abzflce der Zeitschriftenschau fur Karicizweckc 
sind voni VerlaR Oluckauf bei monatlichem Versand zum Prcise von 2,50 3Ui 
fur das Vierte1jahr zu beziehen.

T E N S C M A W
i—27 verd lfen(lich t. '  bedeutet T ex l- oder T a fe labb iidungenJ

fiihrung einer bereits ais zweckmaliig erprobten Gliederung 
auf Grund der Kennzeichen, die sich jederzeit mit den 
wenigen untertage zur Verfiigung stehenden Hilfsmitteln 
feststellen lassen. Die kennzeichnenden iiuBeren Merkmale 
der einzelnen Sedimentarten; Erganzung dieser Dar- 
legungen durch Untersuchungen unter dem Mikroskop.

Zechstein-Normalprofil. Hartwig, G.: S t r a t ig r a p h ie  
d e r  G re n z e  Z e c  h s t e i n f o 1 g c  III gegen IV. Kali 35
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(1941) Nr. 1 S. 8/14 u. Nr. 2 S. 23/26*. Ergiinzende Mit
teilungen zu dem friiher aufgestellten Zechstein-Normal- 
profil »Hannover-Thiiringen« auf Grund neuerer Erkennt- 
nisse. Folgerungen.

Dominikanische Republik. Bartels, W alther: B e i tr a g c  
z u r  K e n n t n i s  d e r  B o d e n s e h a t z c  d e r  D o m in  i- 
k a n is c h e n  R e p u b lik . (SchluB.) Metali u. Erz 38 (1941) 
Nr. 4 S. 75/78. Kontaktmetamorphe und metasomatische 
Lagerstatten. Lateritisclie, aus Serpentin entstandene Eisen- 
erzvorkommen. Titaneisenerzsande. Die bergwirtschaft- 
lichen Aussichten des an Bodenschatzen reichen Landes.

Versteinerungs!cunde. W eigelt, Johannes: D ie n e u e n  
E n td e c k u n g e n  von W alb eck . Angew. Chem. 54 (1941) 
Nr. 11/12 S. 141/42. Kurzer Bericht iiber die bei Walbeck 
im oberen Allertal geborgene Paleozanfauna und die 
cheinischen Vorgange, die zu ihrer Erhaltung gefuhrt 
haben.

Bergtechnik.
Allgemeines. Buskiihl, E rnst: M en sch  u n d  M a sc h in e  

im R u h rk o h le n b e rg b a u . Vierjahresplan 4 (1940) Nr. 24 
S. 1070/74*. Kohlenwirtschaft und Kohlentechnik. Fragen 
des Arbeitseinsatzes uud der Verwendung von Maschinen. 
Rationalisicrung und Leistungssteigerung im Ruhrbergbau.

Gabel, Oskar: D ie S te l lu n g  d es  B c r g b a u e s  in 
d e r  g r o U d e u t s c h c n  W i r t s c h a f t .  Vierjahresplan 5 
(1941) Nr. 1/3 S. 28/33*. Allgeineine Bctrachtungen iiber 
die Bedeutung des Bcrgbaues, im besonderen im Kriege, 
iiber die Rationalisierung, die Nachwuchsfrage, die 
Leistungssteigerung und die sozialc Stellung des Berg- 
manns.

B e t r i e b s e n t w i c k l u n g  im  d e u ts c h e n  K o h len - 
b e r g b a u  im J a h re  1939. Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. 88 
(1940) Nr. 10 S. 294/305. Ruckblick auf die bergtechnische 
Entwicklung. Betriebszusammenfassung untertage, Aus- 
und Vorrichtung, Abbau, Fórderung, Grubenausbau usw. in 
den verschiedenen Bezirken.

L e h r-  u n d  V e r s u c h s a n s ta l te n  d e s  d e u t s c h e n  
B e rg b a u e s  im ja h r e  1939. Z. Berg-, Hutt.-u.Sal.-W es. 88
(1940) Nr. 10 S. 305/08. Zahl der Studierendcn des Berg- 
und Huttenwesens. Bergschulen und Bergvorschulen. Kurz- 
bericht iiber die Arbeiten an den bergtechnischcn Versuchs- 
anstalten.

Rolshoven, Hubertus: D e r  E i s e n e r z b e r g b a u  in 
M it te lp o le n .  Oluckauf 77 (1941) Nr. 11 S. 169/74*. All
gemeines. Geologische Verhąltnisse. Die Gewinnung; 
Duckelbetrieb, Tief- und Tagebau. Aufbereitung und 
Róstung. Wirtschaftliche Bedeutung.

L es m o d e s  d ’u t i l i s a t io n  d es  l ig n i te s  e t les  
p o s s i b i l i t e s  d e  d e v c l o p p e m e n t  d e s  b a s s i n s  
l ig n i t i f e r e s  f ra n ę a is .  Genie Civil 61 (1941) Nr. 7/8 
S. 77/78. Auszug aus einem Vortrag von M. Ch. Berthelot 
iiber Vorkommen,"Gewinnungs- und Vcrwertungsmóglich- 
keiten von Braunkohle in Frankreich. Die seit 1918 von 
1,8 Mili. t auf weniger ais 1 Mili. t gesunkene Fórderung, 
die zu drei Vierteln im Tiefbau (Teufe der Schachte 200 
bis 250 m) von Bouches-du-Rhone und zu einem Viertel 
im Tagebau von Landes gewonncn wird. Verfeuerung auf 
dem Rost und ais Kohlenstaub, Briketticrung, Erzcugung 
von Generatorgas, Schwelen uud Hydricrung. Zukunftige 
Entwicklung.

Abbau. Stephan, Carl-Heinz: D er K am m erb au  m it 
b re ite m  B lick , e in  B e i tr a g  z u r  F ra g e  d e r  K onzen - 
t r a t i o n  beim  A b b au  d e r  m a c h tig e n  F ló z e  O b e r-  
s c h le s ie n s .  Bergbau 54 (1941) Nr. 5 S. 65/77 u. Nr. 6 
S. 83/92*. Die Betriebszusammenfassung ais notwendige 
Voraussetzung fiir die gesunde Entwicklung des deutschen 
Bergbaues. Der Kammerbau mit breitem Blick und Spiil- 
versatz; Betriebserfahrungen, wirtschaftliches Ergebnis. 
Der Kammerbau mit breitem Blick ais Bruchbau. Die Aus- 
w.ertung der Erkenntnisse uber den Gebirgsdruck fiir die 
Durchfiihrung der Betriebszusammenfassung mit Bruchbau 
im Redenflóz. Betriebserfahrungen; Wirtschaftlichkeit.

Seume, Friedrich: D ie A b b a u v e r fa h re n  im E rz -  
b e rg b a u  u n d  ih re  K e n n z e ic h n u n g . Met. u. Erz 38
(1941) Nr. 4 S. 69/75 u. Nr. 5 S. 98/104*. Mitteilungen aus 
dem Entwurf der vom AusschuB fiir Bergtechnik der 
Gesellschaft Metali und Erz geplanten Richtlinien fiir 
einwandfreie Bezeichnung der Abbauverfahren. Einteilung 
in 21 Abbauarteti, und zwar 8 Abbauverfahren mit Siclięr- 
heitspfeilern (Weitungsbau, Kammerbau, Unterirdischer 
Trichterbau, Firstenkammerbau, Magazinbau, Etagenbau, 
Orterbau, Pfeilerbau), 8 Abbauverfahren mit Bergeversatz 
(Strossenbau, Firstenbau, FirstenstoBbau, Abbau mit

Rahmehzimmerung, Schragbau, Querbau, Strebbau, Stolibau) 
uud 5 Bruchbauverfahren (Scheibenbruchbau, Etageu- 
bruchbau, Strebbruchbau, Pfeilerbruchbau, Blockbruchbau). 
Erlauterung des Wesens der einzelnen Verfahren an Hand 
von Beispielen aus der Praxis.

Fox, Herbert William: D er S ta B fu r te r  S te i la b b a u . 
Kali 35 (1941) Nr. i S. 1/7 u. Nr. 2 S. 20/23*. Kennzeich
nung der neueren Entwicklung der Abbauverfahren in der 
steilen Lagerung des Kaliwerkes StaBfurt; die fur die Ein
fiihrung eines neuen Verfahrens maBgebenden Griinde. Be- 
schreibung des Steilabbaues. Von einem am Flangenden 
hochgefiihrten Rolloch aus werden in strossenbauartigem 
Verhieb Abbaukammern (Steilfirsten) hergestellt, die ihre 
Langserstreckung (160 m) im Einfallen de.s Lagers und 
eine streichende L;inge vou 12 m haben. Der untere Teil 
der Steilfirsten, die unversetzt bleiben und zwischen denen 
Bergfesten von 12 m Starkę belassen werden, wird ais 
Bunker ausgebildet (W egfall der Abbaufórderung). 
Betriebserfahrungen. Leistungen und Kosten des dem 
GroBkammcrbau mit firstenbauartigem Verhicb bedeutend 
iiberlegenen Verfahrens.

Fórderung. Gladen, Franz: Z u la s s ig e  F ó r d e rb a n d -  
la n g e n  be i g e g e b e n e r  M o to r e n le is tu n g  im U n te r -  
ta g e b e t r i e b .  Gliickauf 77 (1941) Nr. 12 S. 192/94*.
Rechnerische Grundlagen. Theoretische Fórdermenge eines 
Bandes. Lange des Fórderbandes bei gegebener Motoren
leistung. Graphische Ermittlung. Erkliirung eines Nomo- 
gramms an Hand von Beispielen.

Schulze-Manitius, Hans: M e t a l l f ó r d e r b a n d e r .  
(Forts. u. SchluB.) Fórdertechn. 34 (1941) Nr. 3/4 S. 23/27
u. Nr. 5/6 S. 35/37*. Geschwindigkeit und Leistung des 
Metallfórderbandes. Runddraht-, Flachdraht- und Gef lechts- 
gliederbandcr. Drahtgeflechtsbander, Stangen- und Draht- 
gewebebander, Drahtósengliederbander, Entwiisserungs- 
und Filterbiinder, Siebplattenbander, Blechgliederbander.

Abraumentwasserung. Hartung, W.: O ber d ie  V er- 
w e n d u n g  von B e t o n s i e k e r r o h r e n  in  F a l l f i l t e r -  
b o h r ló c h e rn .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 9 S. 97/101*. 
Beschreibung von Sickerrohren aus Beton, die bei der Vor- 
entwasserung des Abraums im Braunkohlenbergbau die 
bisher iiblichen eisernen Filterrohre vollkommen crsetzen 
und bei gleich guter Filterleistung bedeutende betrieb- 
liche Vorteile bieten. Einbau, Filterversuche, Kosten.

Markscheidewesen. M a rk sc h e id e -  u n d  R iB w escn  
d es  d e u ts c h e n  B e rg b a u e s  im J a h re  1939. Z. Berg-, 
Hutt.- u. Sal.-Wes. 88 (1940) Nr. 10 S. 309/11. Aus der 
Tatigkeit der Oberbergamtsmarkscheidereien. Ubersicht 
iiber die Zahl der Markscheider, den Markscheider- 
nachwuchs und die markscheiderischen Hilfskrafte.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Dampfkessel. Gumz, Wilhelm: D ie D a m p f u n g s -  

y e r f a h r e n  z u r  r a u c h g a s s e i t i g e n  H e i z f l a c h e n -  
r e i n i g u n g .  Feuerungstechn. 29 (1941) Nr. 1 S. 8/10. 
Kurze Kennzeichnung der Dampfungsverfahren von 
Raschek, Hutter und Linz sowie der sich bei ihnen 
abspielenden Vorgange auf Grund von Betriebsbeob- 
achtungen und Laboratoriumsversuchen.

Boie, W erner: F e u e ru n g s i ib e r w a c h u n g  d u rc h
C O s- o d e r  0 , - M e s s u n g ?  Feuerungstechn. 29 (1941) 
Nr. 1 S. 6/8*. Erórterung dieser Frage von der brennstoff- 
technischen Seite aus.

Schulz, Erich: D a m p fk e s s e ls c h a d e n  d u rc h  W e rk - 
s to f f i ib e r h i t z u n g .  Z. VDI 85 (1941) N r.S  S. 177/84*. 
Auswertung von Schadensfallen an Hochdruckdampfkesseln 
auf Grund deutscher und amerikanischer Erfahrungen. 
Schaden in Schriigrohrbiindeln von Teilkammerkesseln. 
Unzureichende Dampfabfuhr durch schwache Rohrneigung. 
Phosphatschwund. Mangel im Wasserumlauf. Unzu
reichende Alkalitat. Korrosionen im Schlackenkiihlrost. 
Starkę Beheizung. EinfluB niedriger Alkalitat des Kessel- 
wassers. RiBbildung durch Tempcraturwechsel in dicken 
Waudungen. Rohrbiindel von Steilrohrkesseln. Haufiges 
Abschrecken iiberhitzter Wandungen. Mangelhafter Wasser
umlauf. Hinweis fiir die Vermeidung derartiger Schaden.

Kohlenstaubfeuerung. Traustel, Sergei: V e rb re n n u n g  
in d e r  S chw ebe. Feuerungstechn. 19 (1941) Nr. 1 S. l/o
u. Nr. 2 S. 25/31*. Untersuchung der Verbrennung von 
Kohlenstaub unter Heranziehung bekannter und neuer 
Anschauungen. Ableitung von Formelri zur Berechnung 
der Brennzeit. Allgeineine Betrachtungen iiber den Ver- 
brennungsvorgang. Richtlinien der kiinftigen Entwicklung 
der MeBverfahren zur Beśtimmung der Reaktionsfahigkeit. 
(SchluB f.)
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Elektrotechnik. Technische Ubersicht 1940. S t r o m -  
e rz e u g u n g  — S tro m v e r te i lu n g .  Elektr.-Wirtsch. 40
(1941) Nr. 3 S. 34/47*. Die Entwicklung auf den Gebieten 
Kessel und Feuerungen, Dampfturbinen, Elektromaschinen, 
Umspanner, Umfornier, Kabel und Leitungen, Isolatoren, 
Mefitechnik, Schaltanlagen, Beleuchtung u. a.

Chemische Technologie.
Kohlenuntersuchung. Rammler, E., und J .G a ll: O ber 

d ie  A n d e ru n g  d e s  h y g ro s k o p is c h e n  V c rm ó g e n s  d e r  
B r a u n k o h l e  im  T e m p e r a t u r b e r e i c h  z w is c h e n  
T r o c k n u n g  u n d  S ch  w e lu n  g. Braunkohle 40 (1941) 
Nr. 10 S. 109/13*. Untersuchungen an zwei Braunkohlen 
zur Klarung der Frage, wie das an sich bekannte Ab- 
nehmen des hygroskopischen Vermogens im einzelnen ver- 
liiuft. Es erfiihrt die erste und verhaltnismafiig stiirkste 
Beeinflussung bei der vollstandigen Trocknung, nimrnt mit 
zunehmender Erhitzung stetig weiter ab, ohne dafi ferner- 
hin ausgepriigte Umschlagspunkte bis zur Schwelung auf
treten. Der Strukturwandel vollzieht sich im grofien und 
ganzen allmahlich.

Kokcrci. Euler, Hans: B e t r i e b s s t a t i s t i k  in  
K o k e re ib e tr ie b e n .  Arch. Eisenhiittenwes. 14 (1940/41) 
Nr. 8 S. 415/20. Vorschliige zur einheitlichen Begriffs- 
bestiminung und Festlegung von Kennzahlen. Technische 
Kennzahlen fiir Bauten, Erzeugung, Ausbringen, Zeiten, 
Leistung, Verbrauch, die wichtige Unterlagen fiir die 
laufende tiigliche und monatliche Betriebsberichterstattung 
(Zeitvergleich), fiir den Vergleich von Kokereien unter- 
einander (Betriebsvergleich) und fiir besondere Unter
suchungen und Beurteilungen darstellen. Erlauterungen.

Benzol. Rosendahl, Fritz: Aus d e r  T e c h n ik  d e r  
B e h a n d lu n g  von  K o h le n g a se n . 1. Benzolgewinnung 
mittels Aktivkohle. Ó1 u. Kohle 37 (1941) Nr. 9 Ś. 155/58*. 
Theoretische Grundlagen. Grundsatzliches iiber Absorption, 
Adsorption und Kapillarkondensation unter besonderer 
Beriicksichtigung des Verhaltens der Aktivkohle. Erlaute- 
rung der Desorption.

Gastrocknung. Boye, Erich: T e c h n is c h e  T ro c k n u n g  
von I n d u s tr ie g a s e n .  Chem.-Ztg. 65 (1941) Nr. 17/18 
S. 81/83. Die Korrosionen verursachenden Umstande. Er- 
órterung der zur Verfiigung stehenden Verfahren, Tief- 
kiihlung, Kiihlung und Verdichtung, Absorption und Ad
sorption, an Hand des Schrifttums und von Patenten.

Gasenlgiftung. Ristow, Karl: G a s w e rk s b e tr ie b  und  
G a s e n tg i f tu n g .  Gas- u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 9 
S. 138/42*. Bericht iiber die Arbeitsweise, die bisherigen 
Betriebsergebnisse und die Betriebskosten der Potsdamer 
Gasentgiftungsanlage (einstufige katalytische Umwand- 
lung des CO mit W asserdampf nach der Glcicluing 
C O -f H20  =  H2- f C 0 2). Vorschlag fiir den ktinftigen Gas
werksbetrieb mit Entgiftungsanlage. Betriebserfahrungen. 
Schrifttum.

Hydrierung. Ipatieff, V. N.: C a ta ly s e u r s  m ix te s . 
Chimie & Industrie 45 (1941) Nr. 2 S. 103/11. Erórterung 
der Wirksamkeit verschiedenartiger Katalysatoren bei der 
Hydrierung und ihrer Beeintrachtigung durch Ver- 
giftungserscheinungen an Hand von Versuchsergebnissen.

Recht und Verwaltung.
Berggesetzgebung. B e rg g e s e tz g e b u n g  u n d  B erg - 

v e rw a l tu n g  d e s  D e u ts c h e n  R e ic h e s  im J a h re  1939. 
Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes.88 (1940) Nr. 10 S. 289/94*. 
Amtliche Ubersicht iiber die Gesetze und Verordnungen, 
iiber die Bergverwaltung und die Organisation der Berg- 
behórden sowie iiber das Berechtsamswesen.

Bcrgschadenrecht. Kampers, Bernhard: D ie  B c g r if fe  
s e in h e i t l ic h e  s e lb s ta n d ig e  A b b a u h a n d lu n g «  so w ie  
» a l te r  u n d  n e u e r  B e rg b a u « be i V e r ja h ru n g  d es  
B e rg s c h a d e n a n s p ru c h s .  Gliickauf 77 (1941) Nr. II
S. 175/79*. Erórterung dieser Begriffe an Hand von prak- 
tischen Beispielen. Unigrenzung der »selbstandigen Abbau- 
einheit« von bergiechnischen Gesichtspunkten aus. Dar- 
legung, dafi unter dem Begriff »alter Bergbau« rechtlich 
ein Bergbau zu verstehen ist, der in seinen Anspriichen 
zur Zeit der Schadensentstehung bereits verjahrt ist.

Wasscrrecht. Wiisthoff, Aiexander: D er E n tw u rf  
e in e s  R e ic h s w a s s e rg e s e tz e s .  Dtsch. Recht 11 (1941) 
Nr. 7 S. 353/57. Bericht iiber Entstehen und Inhalt des 
Gesetzentwurfs und die darin fiir die bedeutsamsten 
Sonderfragen des Wasserrechts getroffenen Lósungen. 
Geschichtliches, Bedeutung des Gesetzes und Organisation. 
Aufbau des Gesetzentwurfs. Gliederung, Einzelheiten: 
Unterhaltung und Ausbau, Gemeingebrauch, Eigentum,

Sondergebrauch, Wasserzins, Wasserbiicher, Grundwasser, 
Schadenhaftung, Behórden und Verfahren, Inkraft- 
treten u. a.

Wirtschaft und Statistik.
Gaswirtschaft. Dorzee, P .: La d i s t r ib u t io n  du  gaz 

a h a u te  p re s s io n  en B e lg iq u e . Revue Universelle des 
Mines 83 (1940) Nr. 8/9 S. 207/13*. Die Hochdruckgas- 
verteilung in Belgien. Geschichtliche und wirtschaftliche 
Grundlagen. Die Beschaffenheit des Fernleitungsnetzes und 
technische Einzelheiten der Satnmel-, Verdichtungs- und 
Abnahmeanlagen.

Slowakei. Dobransky, E .: B e rg b a u  u n d  M e ta ll-  
in d u s t r ie  in d e r  S lo w a k e i. Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 3
S. 61/64. Entwicklung und Stand des slowakischen Berg
baues (Eiseu-, Mangan- und Kupfererze, gold- und silber- 
lialtige Blei-Zinkerze, reine Gold-Silbererze, Antimon- und 
Quecksilbererze, Schwefelkiese, Braunkohle sowie Ma- 
gnesit). Die Standorte und Unternehmen der Eisen- und 
Metallhiitteniiidustrie und ihre wirtschaftliche Bedeutung.

Verschiedenes.
Ausbildung. L eh r-  u n d  V e r s u c h s a n s ta l te n  des 

d e u ts c h e n  B e rg b a u e s  im J a h r e  1939. Z. Berg-, Hiitt.-
u. Sal.-Wes. 88 (1940) Nr. 10 S. 305/0S. Zahl der Stu- 
dierenden des Berg- und Hiittenwesens. Bergschulen und 
Bergvorschulen. Kurzbericht iiber die Arbeiten an denberg- 
technischen Vcrsuchsanstalten.

Hornoch, A. T .: Zu d en  A n fiin g en  d es  h ó h e re n  
b e r g te ć lf t i is c h e n  U n te r r ic h t s  in M it te le u r o p a f  Berg-
u. hiittenm. Mh. 89 (1941) Nr. 2 S. 16/22. Behandlung der 
Entstehungsgeschichte der ersten bergmannischen Bil- 
dungsstatten Joachimsthal und Schemnitz auf Grund ver- 
biirgter Unterlagen. Schrifttum. (Forts. f.)

Werksgeschichte. Hellwig, Fritz: D ie  w e r k s -
g e s c h ic h t l ic h e  F o r s c h u n g  d e r  r h e in is c h - w e s t -  
f a l i s c h e  n G r o f ie is e n in d u s tr ie .  Stalli u. Eisen 61 (1941) 
Nr.7 S. 153/64. Werksgeschichte und allgemeineGeschichts- 
wissenschaft. Geschichtliche Forschung bei den technisch- 
wissenschaftlichen Vereinen. Wirlschaftsarchive. Wirt- 
schaftsbiographien. Werksarchive. Das werksgeschichtliche 
Schrifttum der rheinisch-westfalischen Konzerne. Weitere 
Forschungsaufgaben.

P E R S Ó N L I C H E S
Ernannt worden sind:
der Bergrat B ó t tc h e r  beim Oberbergam t Freiberg 

zum Oberbergrat,
der Dipl.-lng. J u s t  zum stellvertretenden Hiitten- 

direktor an der Halsbriicker Hiitte in Halsbriicke,
der Betriebsingenieur Dipl.-lng. O lz s c h a  zum Leiter 

des Laboratoriums fiir die Brikettfabriken beim Braun
kohlen- und Grofikraftwerk Bólilen.

Angestellt worden sind:
der Maschineningenieur K. Z i m m e r ni a n n ais 

Betriebsleiter fiir die W erkstatten und fiir die Uberwachung 
der maschinellen Anlagen,

der Dipl.-lng. W. R eufie  ais Betriebsleiter fiir die 
Brikettfabriken des' Braunkohlen- und Grofikraftwerkes 
Espenhein.

Die Konzession ais Markscheider fiir das Land Sachsen 
ist erteilt worden:

dem Dipl.-lng. des Markscheidefachs Walther S te in  
in Oederan,

den fiir Preufien konzessionierten Markscheidern 
Wilhelm S c h m id t in Altenburg und Halle, Hans P ir l  
in Borna (Bez. Leipzig) und Albert H ir te  in Halle (Saale).

Dem Diplom-Bergingenieur B re d e n b ru c h  und den 
technischen Revisionsbeamten D ó rn e tn a n n  und W e lin e r 
von der Hauptstelle fiir das Grubenrettungswesen in Essen 
ist das Grubenwehr-Ehrenzeichen verliehen worden.

Gestorben:
am 1. Januar der hauptamtliche Lehrer an der Berg

schule Zwickau, Regierungsgewerberat a. D. Kurt L an g , 
am 8. Januar in Freiberg der Bergdirektor a. D. Dipl.- 

lng. Heinrich Max Roli l in g  im Alter von 75 Jahren.


