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Das Niirschaner Steinkohlenrevier bei Pilsen.

Von Berg-Diplom-Ingenieur Dr.-Ing. Waldemar May, Zwickau (Sa.).

GewissermaBen ais Spiegelbild des dem Erzgebirge im 
Norden vorgelagerten Steinkohlenbeckens von Zwickau in 
Sachsen und Oelsnitz im Erzgebirge ziehen sich siidlich des 
Erzgebirges, allerdings in etwas weiterer Entfernung, die 
Steinkohlenvorkommen von Kladno und Pilsen in Bóhmen 
hin, dereń wertvollere Teile im Sudetenland gelegen sind. 
Wenn auch keine unmittelbaren geologisch-morphologischen 
Beziehungen vorhanden sind, wie dies beim Ubergreifen 
der niederschlesischen und oberschlesischen Steinkohlen- 
becken in den Sudetengau der Fali ist, so lassen doch 
mancherlei gleichartige Erscheinungen die Vermutung 
offen, daB hier mindestens ein zeitlicher, im gewissen 
Sinne vielleicht auch ursachlicher Zusammenhang der 
Kohlenbildung in Sachsen und in Bóhmen bzw. im Sudeten
land vorgelegen hat, welcher sich auf den Abbau in tech- 
nischer und wirtschaftlicher Hinsicht in ahnlicher Weise 
auswirkt.

Es sei hier zunachst die gleichartige limnische Ent
stehung beider Kohlenvorkommen erwahnt. Hieraus ergibt 
sich in beiden Fallen ein verhaltnismaBig rascher Wechsel 
der Machtigkeiten der Flóze und im umgekehrten Verhaltnis 
der Zwischenmittel sowie im Zusammenhang damit das 
haufige Zusammenwachsen mehrerer Flóze oder Flózbanke 
und ihr Wiederaufspalten. Endlich ist die Veranderung 
der Flózsubstanz durch Zu- und Abnahme von Verun- 
reinigungen hier wie dort ein kennzeichnendes Merkmal 
binnen-terrestrischer Entstehung. Wahrend die Flóze in 
Sachsen hierbei »versteinen«, kann man im Niirschaner 
Revier haufig eine Verschieferung feststellen.

Eine vóllige Ubereinstimmung besteht zwischen den 
beiden inRede stehenden Kohlenablagerungen imbesonderen 
auch beziiglich ihrer Gesteinsunterlage, die zur Zeit der 
Kohlenbildung bereits fertig gefaltet vorlag. Das variscische 
Urgebirge des Beckengrundes ist in beiden Fallen keines- 
wegs eben, sondern weist muldenartige Vertiefungen ver- 
schiedensten AusmaBes, zuckerhutartige Hiigel sowie sper- 
rende Quergebirgsriicken auf. Das Karbon ist den Phyliten, 
teilweise algonkischen Schiefertonen (in Zwickau auch 
kambrischen und oberdevonischen Gesteinen), diskordant 
aufgelagert, wobei sich die tiefsten Schichten meist nur in 
den Spezialmulden vorfinden und die Flóze an den Er- 
hebungen des Grundgebirges ihre Endschaft finden.

Wahrend im erzgebirgischen Becken Karbon und Rot- 
liegendes durch den scharfen erosiven Schnitt der soge- 
nannten Abwaschung eindeutig voneinander getrennt sind, 
ist die Unterscheidung beider Formationen im Deckgebirge 
des Niirschaner Reviers problematischer Natur. Wahrend 
Katzer schon das Niirschaner Flóz zufolge faunistischer 
Fundę (Stegocephalen ahnlich denen im Plauenschen Grund 
bei Dresden) dem Rotliegenden zurechnet, beginnt das Rot- 
liegende nach W e i th o fe r  erst mit den sogenannten 
Lihnerschichten, welche auf einem Streifen im Innem der 
Pilsener Muldę in Gestalt roten Humusbodens zu Tage aus- 
gehen.

Nach Weithofer gehóren alle Kohlenflóze, die wie in 
Sachsen den Saarbriicker bzw. Ottweiler Schichten zu- 
gerechnet werden miissen, zum Karbon. Dieser Auffassung 
Weithofers, der bei den Grubenaufschliissen im siidlichen 
Teil der Pilsener Muldę seinerzeit praktisch tatig war, also 
die Ablagerung eingehendst erforscht hat, wollen wir uns 
anschlieBen. Es ware aber zu wiinschen, daB von berufener 
Seite eine endgiiltige Klarung dieses Sachverhaltes herbei- 
gefiihrt wurde.

Den untersten Komplex des Karbons bilden die so
genannten Kladno-Pilsener Schichten Weithofers, in denen 
sich 3 abbauwiirdige Flóze. die beiden Radnitzer und dar-

iiber das Niirschaner Flóz finden. Die besonders gut in den 
tiefsten Stellen der Sondermulden ausgebildeten Radnitzer 
Flóze sind mehr oder wreniger machtigen Ubergangs- 
schichten, die aus basalen Brekzien (ahnlich dem Oels- 
nitzer Kummelgebirge) bestehen, aufgelagert. Das obere 
Radnitzer Flóz ist in zwei Bankę, die durch ein bis 30 ni 
starkes Zwischenmittel von einander getrennt sind, geteilt. 
Das untere Radnitzer Flóz wird im Niirschaner Bezirk 
Niederflóz, die untere Bank des oberen Radnitzer Flózes 
Mittelflóz und die obere Bank des oberen Radnitzer Flózes 
Oberflóz genannt. Das Niirschaner Flóz, auch ais Firsten- 
flóz bezeichnet, das sich oberhalb der Radnitzer Flóze be- 
findet, ist nur im óstlichen, hier dem tiefsten Teile des siid- 
lichen Beckens (Adolf-Hitler-Schacht), entwickelt und ab- 
bauwiirdig. Zwischen dem Firstenflóz und dem Oberflóz ist 
teilweise noch ein weiteres, das sogenannte Augustflóz, 
eingelagert, das jedoch wegen seines unregelmaBigen Vor- 
kommens und wegen der geringen Machtigkeit bisher in 
nicht nennenswertem AusmaBe abgebaut wurde.

Die Pilsen-Kladnoer Schichten bestehen aus hellgrauem 
Sandstein und dunkelgrauem Schieferton und haben teil
weise bituminósen Charakter, namentlich, soweit sie aus- 
gekeilte Flóze vertreten. An den Beckenrandern streichen 
die Kladnoer-Pilsener Schichten meist ohne Bedeckung 
durch jiingere Ablagerung zu Tage aus, wo sie in einem 
geringfiigigen Bergbau abgebaut werden.

Den Kladnoer-Pilsener Schichten ist die Teinitzler 
Schichtenfolge iiberlagert, die bereits den Ottweiler 
Schichten zugerechnet wird und aus buntroten oder griin 
gefarbten, flózleeren Schiefertonen besteht. Dariiber folgen 
die Schlanerschichten mit zwei stellenweise entwickelten 
schwacheren Flózen, die ais Kaunovaer Flóze bekannt, in 
der Pilsener Gegend aber bis auf geringfiigige Ausnahmen 
nicht abbauwiirdig sind. Wie in allen flózfiihrenden 
Schichten ist der Schieferton dieser Gebirgsstufe von 
grauer Farbę, welchem glimmerhaltige Sandsteine und Ar- 
kosen zw'ischengelagert sind. Die permo-karbonische Aus- 
fiillung der Pilsener Muldę ist von besonderer Machtigkeit. 
Im siidlichen Teil der Muldę durchteuft sie der Adolf- 
Hitler-Schacht mit einer Teufe von 810 m.

Die Tektonik des Pilsener Beckens ist verhaltnismaBig 
einfach. Das Einfallen verlauft im allgemeinen von den 
Beckenrandern nach dem Muldentiefsten zu. Die Schichten- 
neigung ist in der Nahe des Beckenrandes ziemlich steil 
und nimmt nach dem Innem zu ab, wo ein Einfallen 
von 8 bis hóchstens 20° vorherrscht. An den Spriingen sind 
die Flóze jedoch auch hier durch Zerrung bis zu 80° auf- 
gerichtet. Verwerfungen mit einem dem benachbarten 
Bóhmerwald parallelen Hauptstreichen, und zwar Spriinge 
sowie auch Uberschiebungen, zerlegen das Kohlengebirge in 
viele Schollen. Ihre Sprunghóhe geht von wrenigen Dezi- 
metern bis zu 200 m beim Nordwest-Siidost streicheńden 
Zwuger Sprung, der das Grubenfeld des Hermann-Góring- 
Schachtes vom Adolf-Hitler-Schacht in naturlicher Weise 
abtrennt.

Eine eigenartige Stórung und Unterbrechung der kar- 
bonischen Schichten findet sich im siidlichen Teil durch 
eine in Ost-Westrichtung gehende, mit permischen Ablage- 
rungen ausgefiillte tiefe Auswaschung siidlich von Lihn und 
nórdlich von Mantau, wodurch der Siidrand vom Haupt- 
becken abgetrennt wird. Zum geologischen Aufbau sei er- 
ganzend noch erwahnt, daB die Urgesteinsgrundlage von 
Plutonischen Massengesteinen durchbrochen ist, so daB z. B. 
verschiedene Querschlage des Hermann-Góring-Schachtes 
im Diorit aufgefahren werden konnten, wie auch in den still-
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gelegten Orubenbauen des Austria- und Bayer-Schachtes 
Diorit angetroffen wurde.

Die Pilsener Steinkohlenmulde (vgl. Abbildung) er- 
streckt sich in einer Lange von 35 km bei einer Breite von 
etwa 18 km von Plafi im Norden in stidlicher Richtung bis 
Pilsen, das in der Mitte des óstlichen Beckenrandes ge- 
legen ist, und schwenkt von dort in einem ost-westlichen 
Schenkel iiber Niirschan bis Wilkischen im Westen und 
Preschtitz im Siiden. Die Muldę wird in der Mitte zwischen 
Tuschkau und Pilsen vom Mies-FluB durchstrómt, wahrend 
die Protektoratsgrenze maandrisch die nordóstliche Halfte 
mit Pilsen dem Protektorat und die siidwestliche Halfte 
mit Tuschkau, Niirschan und Wiesengrund dem Sudeten- 
land zuteilt. Die Lage dieser Grenze ist insofern ungunstig, 
ais sie Betriebsfelder durchschneidet und so einen Teil der 
Kohlenfelder auf deutschem Boden liegender Betriebe dem 
Protektorat und umgekehrt Teile der Betriebsfelder auf 
Protektoratsboden liegender Schachte dem Sudetenland zu
teilt. Die sich hieraus ergebenden Zustandigkeitsfragen der 
Bergbehórden des Reiches und des tschechischen Gebietes 
sind seit Errichtung des Protektorats praktisch ohne 
Schwierigkeiten gelost worden. Da die Protektoratsgrenze 
nur 200 m óstlich des Adolf-Hitler- 
Schachtes voriibergeht, bedeutet dies, 
daB die Schachte in Zwug von dem 
nur 13 km entfernt gelegenen groBen 
Industriezentrum Pilsen, dem alle Ver- 
kehrswege zustreben, in unbeąuemer 
Weise abgeschnitten sind. Von der Ge- 
samtausdehnung des Pilsener Beckens 
von 450 km2 liegen rd. 200 km2, d. h. 
die knappe Halfte, 'allerdings mit dem 
Hauptteil des Kohlenvorkommens, 
auf reichsdeutschem Gebiet.

Der Bergbau nahm seinen Ausgang 
am siidwestlichen Ausstrich bei Mantau 
sowie in der westlichen Ecke des 
Beckens bei Wilkischen, wo heute noch 
der Karoli-Schacht mit unbedeutender 
Forderung in Betrieb steht. Die ersten 
Versuche, Kohle zu gewinnen, miissen 
nach alten Urkunden in das 17. Jahr- 
hundert verlegt werden. Eine regel- 
mafiige, wenn auch noch bescheidene 
Forderung wiesen um das Jahr 1830 
bereits die sogenannten Rhein-Schachte 
westlich Mantau auf. Mit dem im Jahre 
1865 fiindigen Humboldschacht be- 
gann ein planmaBiger Abbau in gró- 
Berem Stile. Der »Westbóhmische Berg
bau- und Hiittenverein«, welcher 1872 
zum heutigen »Westbóhmischen Berg
bau A. V.« umgewandelt wurde, betrieb 
in Lihn den 1870 abgeteuften 233 m 
tiefen Sulkov-Schacht, bis er 1901 er- 
schópft war. Der dafiir 1880 auf 
492 m niedergebrachte Hilfsschacht 
muBte infolge Wassereinbruchs 1920 
eingestellt werden. Die Gesellschaft 
erwarb auch den Klaraschacht in El- 
hotten (73 m) von der Mantauer Ge- 
werkschaft und teufte in Mantau den 
250 m tiefen Austriaschacht, welcher 
bis 1921 eine vorziigliche Gaskohle 
lieferte und in einer Kokerei besten 
Koks erzeugte. Auch der Sulkov- 
Schacht war mit einer Kokerei aus- 
geriistet. Im Jahre 1893 wurde der 
Bayer-Schacht (442 m) angelegt, der 
jedoch sehr ungiinstige Ablagerungs- 
verhaltnisse antraf und 1904 auf- 
gelassen wurde. Nachdem durch plan- 
maBige Bohrungen das Kohlenver- 
mógen in den Gemeinden Teinitzl,
Rothaujezd, Zwug und Auherzen er- 
forscht war, wurde 1900 der heutige 
Hermann-Goring-Schacht (seinerzeit 
Masaryk-Schacht) in Teinitzl 420 m 
tief abgeteuft und ais neuzeitliche 
Zwillingsschachtanlageausgebaut. Acht 
Jahre spater folgte der Masaryk- 
Jubilaums-Schacht in Zwug, der heutige 
Adolf-Hitler-Schacht. Diese Schacht- 
anlage wurde von Anfang an in

groBziigiger Weise angelegt, so daB sie noch heute nicht 
nur den betrieblichen Anforderungen geniigt, sondern auch 
den heutigen Anschauungen von Schónheit der Arbeit ent- 
sprechen diirfte. Adolf-Hitler- und Hermann-Goring-Schacht 
bilden die Bergdirektion Zwug des Westbóhmischen Berg
bau A. V., die zur Zeit 93<>/o der Produktion des ganzen 
Reviers vertritt und neuerdings zum Intcressenkreis der 
hauptsiichlich Braunkohlenbergbau treibenden Sudeten- 
landischen Bergbau AG. in Briix gehort. Eine nennens- 
werte Forderung weist noch der am Siidostrande des 
Beckens bauende Gutgliick-Schacht in Wiesengrund auf, 
dessen Absatz vorwiegend in das Protektorat geht. Auf 
Protektoratsboden steht der Krimisch-Schacht 2 der Skoda- 
Werke in Tlucna unweit Niirschan im Betrieb, der haupt- 
sachiich fur den Selbstbedarf des bekannten Pilsener GroB-
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werkes arbeitet. Die am nórdlichen Ausstrich bei Steinau- 
jezd in Betrieb befindlichen Oruben Wenzelzeche und 
Karl-Schacht der Niirschaner Steinkohlen-Gewerkschaft 
haben kaum wirtschaftliche Bedeutung, wobei allerdings 
darauf hinzuweisen ist, daB das letztgenannte Werk iiber- 
wiegend feuerfesten Schieferton baut, der im Hangenden 
des Niederflózes einbricht. Die pyrometrische Priifung der 
besten Qualitat ergibt eine Feuerfestigkeit von 35 Seger- 
kegeln, aber auch die Schiefertone minderer Gute sind ais 
Feuerverkleidung gesucht.

Das Pilsener Revier fórderte im Jahre 1900 aus 43 
Schachten 1,2 Mili. t Steinkohle und beschaftigte etwa 9000 
Arbeiter. Im Jahre 1902 machte die Gewinnung ein Zehntel 
der ganzen Steinkohlenfórderung des Kaisertums Osterreich 
und etwa ein Drittel der Steinkohlenfórderung des da- 
maligen Bóhmens aus. Im Jahre 1908 wurde die Hóchst- 
fórderung mit nahezu U/2 Mili. t bei einer Belegschaft von 
8000 Mann und 23 betriebenen Schachten erreicht.

Uber die heutige Produktion kónnen zur Zeit Angaben 
nicht gemacht werden. Nahezu die Halfte der Gefolgschaft 
besteht aus Angehórigen tschechischen Volkstums, die, 
wie der deutsche Teil der Belegschaft, in der Umgebung, 
teilweise auch auf Protektoratsboden ansassig sind. Die 
sicheren Vorrate des Niirschaner Steinkohlenreviers sind 
begrenzt und gewahrleisten eine Lebensdauer von nur 
wenigen Jahrzehnten. Unverritzte Felder finden sich mit 
teilweise fraglichem Inhalt im Norden der Pilsener Muldę 
óstlich von Wscherau und westlich von Tuschkau.

Die oben geschilderte Aufteilung des Kohlenvor- 
kommens in mehrere Sondermulden, die wiederum durch 
Spriinge gestórt sind, bedeutet eine erhebliche Erschwerung 
der Abbaubedingungen. Ein weitverzweigtes Streckennetz 
und damit weite Fórderwege, dereń Offenhaltung wegen 
des durch Verwerfungen ausgelósten hohen Gebirgsdruckes 
umfangreiche Zimmerungsarbeiten und hohen Holz- 
verbrauch erfordern, sind die Folgen. Die UnregelmaBig- 
keiten in der Ablagerung, Schwankungen in der Flóz- 
machtigkeit und in der Flózsubstanz stehen iiberdies der 
planmaBigen Entwicklung eines neuzeitlichen GroBabbaues 
hinderlich entgegen.

Wahrend die weniger machtigen Flóze bzw. Flózteile 
im Strebbruchbau gewonnen werden, wird das 2—5 m mach- 
tige Niederflóz im Pfeilerbruchbau mit schwebendem Ver- 
hieb gebaut. Die Bergdirektion Zwug plant, auf Mehr- 
scheibenabbau mit Blasversatz nach dem System der Ge- 
werkschaft Gottes Segen in Oelsnitz i. E. iiberzugehen. Die 
Gewinnung erfolgt, teilweise durch Schramarbeit vor- 
bereitet, mittels Pickhammer und untergeordnet in druck- 
armen Flózpartien mit SchieBarbeit. Die Abbaufórderung 
geschieht durch Hangerutschen und, wo sich Bergauffórde- 
rung nicht vermeiden laBt, durch Gummifórderbander oder 
Kratzfórderung. Fórderwagen, die in den Hauptstrecken 
durch Druckluftlokomotiven bewegt werden, verkehren 
nur in den Grundstrecken.

Die Schachte in Zwug wie auch der Krimich-Schacht 
sind Schlagwettergruben, wahrend in den kleineren 
Schachten offenes Geleucht zugelassen ist. Der Schlag- 
wettergehalt schwankt zwischen 0,1 und 0,8 m3 je Tages- 
fórdertonne. Im ausziehenden Strom ist der Methangehalt 
wesentlich geringer. Wie in Sachsen neigt die Kohle stark 
zur Selbstentziindung, so daB der Kampf mit dem Flóz- 
brand keine seltene Aufgabe ist. Der Streckenausbau 
erfolgt heute noch fast ausschlieBlich mit Turstockzimme- 
rung. Gegenwartig ist Gelenkbogenausbau in Einfiihrung 
begriffen. Die Wasserzufliisse aus Deckgebirge und Karbon 
schwanken zwischen li/* bis m3 je Fórdertonne.

Der Fórderanteil je Mann und Schicht liegt trotz 
der geschilderten natiirlichen Schwierigkeiten verhaltnis- 
maBig hoch und kann zur Zeit bei den im Muldenkern

bauenden Schachten mit der Leistung des Aachener Stein- 
kohlenreviers verglichen werden.

Samtliche Flóze des Pilsener Beckens stehen den Gas- 
flammkohlen nahe, dereń backende Eigenschaft allerdings 
nicht durch Verkokung nutzbar gemacht ,wird. Dies gilt 
auch fiir den Gasgehalt, der mit 30—37o/0, bezogen auf 
Reinkohle, wie in Sachsen beachtlich hoch ist. Wegen der 
schiefrigen Beschaffenheit des Flózes und des hohen 
Aschengehaltes der Rohkohle ist der WaschprozeB schwie- 
rig, kostspielig und yerlustreich. Er wird deshalb móglichst 
eingeschrankt. Stiickkohle wird nur handgeklaubt und anch 
die Feinkohle teilweise ungewaschen verkauft. Der Heiz- 
wert der Rohkohle liegt zwischen 4500 und 5700 kcal, 
der der gewaschenen Kohle zwischen 5000 und 7000 kcal, 
entspricht also etwa %dem der sachsischen Steinkohle. Zur 
Erzeugung von Elektrizitat in einem eigenen Uberlandwerk 
auf dem Adolf-Hitler-Schacht wird auch ein aschenreicher 
Brandschiefer verbraucht, den der Hermann-Góring-Schacht 
liefert.

Die Kohle des Niirschaner Reviers findet hauptsach- 
lich Verwendung in der Industrie, ferner im Hausbrand 
und ais Eisenbahndienstkohle. Der Landabsatz betragt bei 
den groBen Schachten etwa 10 o/0, wahrend die Randgruben 
fast ausschlieBlich auf Fuhrwerk verkaufen. Die Kohle 
geht zur knappen Halfte nach Nordbayern, wo sie auBer 
im Hausbrand, im besonderen von der Porzellanindustrie 
zum Scharfbrand verbraucht wird. Hier trifft sie mit der 
sachsischen Steinkohle zusammen, die ebenfalls in einem 
nicht unerheblichen Hundertsatz in der dortigen Gegend 
ais Porzellan- und Hausbrandkohle dient. Das Absatzgebiet 
der Niirschaner Steinkohle deckt sich also in einem 
wichtigen Teil mit dem Marktbereich der westsachsischen 
Steinkohle, so daB eine Marktregelung von einheitlicher 
Stelle aus zweckmaBig und wiinschenswert erscheint. 
Wahrend das Protektorat und die Ostmark je etwa 10 0/0 
der Fórderung des Niirschaner Reviers aufnehmen und 
etwa 30 0/0 im Sudetengau verbleiben, geht der Rest 
nach dem angrenzenden Sachsen, Thiiringen und sonstigen 
Mitteldeutschland.

Die Niirschaner Steinkohlenwerke gehóren zum 
Sudetenlandischen Kohlen-Syndikat in Aussig, das ganz 
iiberwiegend Braunkohle vertreibt. In bergbehórdlicher 
Hinsicht ist das Revier dem Oberbergamt Freiberg bzw. 
dessen Bergamt Karlsbad unterstellt. In neuerer Zeit ist 
der Westbóhmische Bergbau A. V. Mitglied des Zwickauer 
Bergschulvereins geworden und wird semen Steigernach- 
wuchs kiinftig von dieser mit einer Steinkohlenabteilung 
versehenen mitteldeutschen Bergschule beziehen.

Innerhalb der Organisation der gewerblichen Wirt- 
schaft sind die westsudetenlandischen Steinkohlenberg- 
werke seit Januar 1941 der »Bezirksgruppe Steinkohlen- 
bergbau Mitteldeutschland der Wirtschaftsgruppe Berg- 
bau« in Zwickau in Sachsen angeschlossen, wodurch der 
Analogie der Belange mit den sachsischen Steinkohlen- 
bergwerken bei, wie beschrieben, gleichartigen geologi- 
schen, technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in 
glucklicher Weise Rechnung getragen worden ist.

Zusammenfassung .

Es wird der geologische Aufbau der limnischen Stein- 
kohlenvorkommen von Niirschan im Sudetenland beschrieben 
und die Ahnlichkeit mit dem Erzgebirgischen Steinkohlen- 
becken von Zwickau und Oelsnitz erórtert. Nach einem 
Uberblick iiber die geschichtliche Entwicklung des Reviers 
werden Angaben iiber die heutigen technischen und wirt
schaftlichen Gegebenheiten gemacht und festgestellt, daB 
das Absatzgebiet der Niirschaner Steinkohle in seinem 
wichtigsten Teil mit dem der westsachsischen Steinkohle 
ubereinstimmt.

Die AuftragschweiBung in Bergbaubetrieben.

Von Dr.-Ing. habil. Herbert W óh lb i e r ,  Freiberg (Sa.). 

(SchluB.)

Au fschwe iBung  von Stah lwel len .

Ein Gebiet, das im Rahmen der AuftragschweiBung 
besondere Beachtung verdient, ist die AufschweiBung von 
Wellen; sie ist um so mehr von Bedeutung, ais etwaige 
Betriebsstórungen, die unter Umstanden ihre Ursache in. 
der AufschweiBung von Wellen haben, recht unangenehme

Folgen haben kónnen. Die Erfahrungen, die mit solchen 
aufgeschweiBten Wellen gesammelt wurden, sind z. T. sehr 
ungiinstig.

Die Haufigkeit der Briiche derartiger Wellen gab im 
friiheren Arbeitsbereich des Verfassers bereits vor einigen 
Jahren Yeranlassung, die AufschweiBung einzustellen. In den
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weitaus meisten Fallen war der Restbruch sehr klein, was 
darauf schliefien lieB, daB die Wellen nur geringe Nenn- 
spannungen auszuhalten hatten. Vor der AufschweiBung 
waren die Wellen vielfach mehrere Jahre unter gleichen 
Betriebsbedingungen ohne Bruch gelaufen.

Wegen der Bedeutung dieser Frage wurden von 
Ki ihnelt  eingehende Untersuchungen iiber die Dauer
festigkeit aufgeschweiBter Stahlwellen angestellt1. Er fand, 
daB die Randzone durch die AufschweiBung betrachtliche 
Zugeigenspannungen erhalt, die in der Hartezone besonders 
hoch sind und bis zu 24 kg/mm2 betragen kónnen. Die 
Hartungszone hat zwar eine hohe Dauerfestigkeit, aber 
gleichzeitig auch eine groBe Kerbempfindlichkeit. In diesem 
Zusammenhang sei ein dem Betriebe entnommenes Beispiel 
erwahnt. Die Abb. 13 zeigt den Makroschliff einer ge- 
brochenen aufgeschweiBten Welle. Wahrend die Hartę des 
Grundwerkstoffes an drei Stellen mit 145, 210 und 265 
Brinelleinheiten gemessen wurde, betrug sie in der warme- 
beeinfluBten geharteten Zone bis zu 450 Brinelleinheiten.

Abb. 13. Makroschliff einer aufgeschweiBten Welle.

Die Eigenspannungen sind abhangig vom Kohlenstoff- 
gehalt der niedergeschmolzenen Elektrode und nehmen mit 
dereń wachsendem C-Gehalt ab. MaBgeblich fiir die Dauer
festigkeit ist die GróBe der auftretenden SchweiBporen, 
die je nach Art der verwendeten Elektrode verschieden 
groB sein kónnen. So wurde z. B. von Kiihnelt festgestellt, 
daB die bei Verwendung hóhergekohlter Elektroden auf
tretenden gróberen Poren weniger gefahrlich waren ais 
die feineren Poren einer Elektrode mit niedrigerem 
C-Gehalt. AuBer der Art der verwendeten Elektrode kann 
auch der Wellendurchmesser einen EinfluB auf die GróBe 
der SchweiBporen ausiiben, und zwar dadurch, dafi eine 
diinnere Welle beim AufschweiBen insgesamt etwas warmer 
wird ais eine dicke Welle. Es wurde der SchluB gezogen, 
daB die Dauerhaltbarkeit einer auftraggeschweiBten Welle 
bei i/t bis 1/2. der Dauerfestigkeit des Grundwerkstoffes 
liegt. Je hochwertiger die Konstruktion und Bearbeitung 
einer Welle sind, desto grófier ist die Abnahme ihrer 
Dauerhaltbarkeit durch eine AuftragschweiBung. Hat der 
Werkstoff der Welle geringen Kohlenstoffgehalt, so ist die 
AuftragschweiBung weniger gefahrlich ais bei hohem 
Koh 1 enstoff gehalt.

Hochverschlei f i feste Aufschweif iungen.

Wahrend man bis vor einigen Jahren die Auftrag^ 
schweiBung im wesentlichen dazu benutzte, abgenutzte 
Teile wieder in gebrauchsfahigen Zustand zu setzen, ist 
man im Laufe der letzten Jahre in gróBerem Mafie dazu 
iibergegangen, hochbeanspruchte Teile von vornherein mit 
Aufschweifiungen zu versehen, die verschleiBfester ais der 
Grundwerkstoff selbst sind. Wenn man die fiir solche 
Zwecke angewendeten hochlegierten Schweifizusatzstoffe 
im allgemeinen auch ais eine weitere Entwicklung der vor-

1 K i i h n e l t : Der EinfluB einer AuftragschweiBung auf die Dauer- 
haltbarkeit von Stahlwellen. Mitt. Materialpriifstelle Allianz, 1936, H. 3

her bekannten SchweiBdriihte ansehen kann, so bezeichnet 
man sie heute doch nicht mehr ais SchweiBdrahte, sondern 
mit Namen wie EinschweiBlegierungen, Aufschweifilegie- 
rungen, Hartlegierungen, Hartmetall oder Schneidmetall. 
Man kennt heute bereits Werkstoffe, die aufgeschweifite 
Harten bis zu etwa 75 Rockwell C und eine 10—30fache 
Lebensdauer gegeniiber den vorher iiblichen Auftrag- 
schweifiungen ergeben. Zur genaueren Unterrichtung iiber 
diese Werkstoffe sei auf die einschlagigen Arbeiten, z. B. 
von A m ann1, Zeyen 2 sowie Rapatz ,  Hummitzsch  und 
Schii tz3 verwiesen. Hier sollen nur die wichtigsten der 
namentlich fiir den Bergbau in Betracht kommenden 
Gruppen mit ihren Eigenschaften und ihrer Anwendungs- 
weise gestreift werden.

Nach Amann unterscheidet man im wesentlichen 5 ver- 
schiedene Gruppen der Sonderlegierungen fiir Auf- 
schweifiungen, von denen die beiden ersten meist ais Hart
legierungen, die drei letzten ais Hartmetall bezeichnet 
werden.

Aufschweifile gier un gen aus Chrom-Mangan-Eisen.

Zu der ersten Gruppe dieser Sonderlegierungen gehóren 
gegossene Stiibe, dereń Legierungselemente neben Eisen 
hauptsachlich Chrom und Mangan sind. Zuweilen werden 
auch noch andere Elemente, wie z. B. Wolfram, hinzulegiert. 
Sie haben einen niedrigen Schmelzpunkt und eine giinstige 
Warmeausdehnungszahl. Die SchweiBeigenschaften sind bei 
autogener und elektrischer SchweiBung sehr gut. Bei 
rascher Abkiihlung werden sie zah und bei langsamer Ab- 
kiihlung hart. Die Abkiihlungsgeschwindigkeit bei der elek- 
trischen AufschweiBung ist im allgemeinen groB genug, 
um einen zahen austenitischen Zustand in der Auf
schweiBung zu ergeben. Deshalb ist die elektrische 
SchweiBung besonders bei der AufschweiBung grófierer 
Flachen der autogenen vorzuziehen.

Die Aufschweifiungen erfahren durch Kaltverformung, 
z. B. durch Schlag, ahnlich wie bei Manganhartstahl, eine 
Kalthartung und werden aus diesem Grunde z. B. fiir 
Baggerzahne oder Schneiden von Eimermessern mehrfacli 
verwendet.

Aufschweifilegierungcn aus Kobalt-Chrom-Wolfram.

Die zweite Gruppe umfafit eisenfreie oder eisenarme 
Legierungen, die aufier Kobalt, Chrom und Wolfram nocli 
gelegentlicli Zusatze von anderen Metallen, wie z. B. 
Vanadin und Molybdan enthalten. Kennzeichnende Eigen
schaften dieser Legierungen sind, dafi sie im auf- 
gesćhweifiten Zustand hohe Hartę- und Verschleififestig- 
keit haben. Ais Schweifiverfahren kommen die Gasschmelz- 
schweifiung und die elektrische Lichtbogenschweifiung mit 
umhiillten Elektroden in Frage.

Aufschwcifilegierungen aus Hartmetallen, 
die in Stahlrólirchen eingebrac/if sind.

In die dritte Gruppe fallen alle diejenigen Sonder- 
werkstoffe fiir verschleififeste AuftragschweiBungen, die 
aus einem Stahlrólirchen mit Hartmetallfiillung bestehen. 
Diese Stiibe kónnen autogen oder elektrisch verschweiBt 
werden, im zweiten Falle mit besonderer Umhiillung. Die 
Hartmetallteilchen lósen sich bei dem Abschwejfien zum 
Teil in dem aus dem Stahlrólirchen verfliissigten Werkstoff 
auf, und in der AufschweiBung liegen dann fein verteilte 
Wolfram-Karbidteilchen mit hoher Verschleififestigkeit in 
einer ziihen Eisen-Wolfram-Grundmasse eingebettet.

Aufschwcifilegierungen dieser Gruppe haben sieli viel- 
facli fiir Drehbohrer und auch fiir Schlagbohrer mit Erfolg 
anwenden lassen.

Aufschweifilegierungcn aus Wolframkarbiden 
in Kórnerform.

Bei Werkstoffen der vierten Gruppe handelt es sich 
um Wolframkarbide in Pulver- oder Kórnerform, die nach 
der AufschweiBung hóchste Hiirte ergeben. Da ihr Schmelz
punkt bei etwa 2800° liegt, kónnen sie nur elektrisch mit 
Hilfe des Kohlelichtbogens aufgeschweiBt werden. Bei dem 
SchweiBen lóst sich ein Teil des Wolframkarbides in dem 
Grundwerkstoff, so dafi zur Erreichung hóchster Hiirten 
mehrere Lagen von Wolframkarbid iibereinander- 
geschweifit werden miissen.

1 Amann :  Ariwendung der AuftragschweiBung von Hartmetallen aul
Arbeitsstiicke und Werkzeugc, Sonderheft V l)l Trier 1934.

2 a. a. O.

® Rapat z ,  H u m m i t z s c h  rnd Sch i i t z :  Hochwertige Auftias
schweiBungeti, Autogen. Met. Beaib. 33 (1940) S. 16^17.
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lm Gegensatz zu den AufschweiBungen der vorher 
genannten Gruppen bildet sich hierbei keine zahe Eisen- 
Wolfram-Grundmasse, so daB derartige AufschweiBungen 
nicht auf Schlag und StoB beansprucht werden diirfen. 
Ais ein besonderes Anwendungsgebiet dieser Gruppe sei 
die AufschweiBung von Tiefbohrwerkzeugen genannt.

Hartmetalle in Verbindung mit Chrom-Mangan-Eisen- 
Aufschweipiegierungen.

Bei der letzten Gruppe handelt es sich um kleinere, 
kantige Hartmetallstucke, die zunachst in Vertiefungen der 
Werkzeugoberflache mit weichem StahlschweiBdraht 
autogen aufgeschweiBt werden. Dann schweiBt man die 
ganze Flachę noch mit einer Legierung der zuerst ge- 
nannten Gruppe autogen voll. Die in der Chrom-Mangan- 
Eisen-Legierung eingebetteten kantigen Hartmetall-
stiickchen wirken ahnlich wie die Ziihne einer Feile. Fur
Drehbohrer in mittelhartem bis hartem Gestein haben sie 
sich sehr gut bewahrt.

Ober das Anwendungsgebiet dieser 5 Gruppen kann 
rundsatzlich gesagt werden, daB vorwiegend die
egierungen der drei zuletzt besprochenen Gruppen, also 

die in der Hauptsache aus Wolframkarbiden bestehenden 
Hartmetalle, fast ausschlieBlich fiir Werkzeuge fiir den 
Bergbau  und T ie fbohrungen  angewendet werden. Ais 
Anwendungsbeispiele seien die AufschweiBungen von
FischschwanzmeiBeln und BackenmeiBeln genannt. Ein fiir 
die AufschweiBung mit Hartmetall geeigneter Werkstoff 
muB geniigende Festigkeit und Zahigkeit besitzen, um den 
aufgeschweifiten Hartmetallauflagen, die keine Verformung 
ertragen kónnen, eine druckfeste Unterlage zu geben.

Die Gefahr von Rissen ist bei der AufschweiBung von 
Hartlegierungen auf elektrischem Wege im allgemeinen 
gróBer ais bei der GasschmelzschweiBung. Infolgedessen 
muB hierbei auf die Vorwarmung vor dem SchweiBen be- 
sonders"geachtet werden. Da das Aufschmelzen von Grund- 
werkstoff bei der LiehtbogenschweiBung stets starker ais 
bei der GasschmelzschweiBung ist, wird zumindest die 
erste Lagę der Auftragschicht im allgemeinen weniger hart 
sein. Zuweilen ist es auch vorteilhaft, bei Mehrlagen- 
aufschweiBungen von Hartlegierungen Autogen- und Licht- 
bogenschweiBung miteinander zu verbinden, indem man 
z. B. die erste Lage elektrisch auftragt und die weiteren 
Lagen autogen oder auch umgekęhrt.

Die Auf t ragschwe iBung  von M angan-Har tstah len .

Die AufschweiBung von Mangan-Hartstahl verlangt 
infolge ihrer Eigenart im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
eine besondere Behandlung, zumal eine Reihe von Werk- 
stiicken in den Bergbaubetrieben aus Mangan-Hartstahl 
angefertigt werden. Die Anwendung von Manganstiihlen 
ais Grundwerkstoff wird dann vielfach bevorzugt, wenn 
bestimmte Werkstiicke einem starken VerschleiB unter 
gleichzeitiger Druck- oder Schlagbeanspruchung unter- 
liegen, die eine Kaltverfestigung des Metalls zur Folgę 
haben. Der Stahl mit 12—14o/0 Mn weist in einem be- 
stimmten Warmebehandlungszustand, namlich einer Ab- 
schreckung von 1000-1100° in Wasser, austenitisches Ge- 
fiige auf und zeichnet sich in diesem Zustand durch be- 
sonderen VerschleiBwiderstand bei Beanspruchungen aus, 
die mit einer Kaltverfestigung verbunden sind. Sind solche 
Beanspruchungen z. B. durch Druck oder Schlag nicht vor- 
handen, sondern handelt es sich nur um eine reine Ver- 
schleiBbeanspruchung, so bewahrt sich der Manganhart- 
stahl, der im abgeschreckten Warmebehandlungszustand 
mit austenitischem Gefiige eine Brinellharte von nur etwa 
160— 200 Einheiten hat, im allgemeinen nicht sehr gut.

Bei der Erwarmung eines austenitischen Hartstahl- 
gefiiges auf hóhere Temperaturen treten darin, besonders 
bei langerer Temperatureinwirkung, martensitische und 
troostitische Ausscheidungen auf, die nicht nur die hohen 
mechanischen Giitewerte des Werkstoffes auBerordentlich 
schadigen und ihn stark verspróden und damit riBanfallig 
werden lassen, sondern auch bisweileri seinen sonst so 
hohen Widerstand gegen VerschleiB bei gleichzeitiger 
Druck- oder Schlagbeanspruchung erheblich beein- 
trachtigen. Diese Tatsache muB man bei einer SchweiBung 
von Manganhartstahl stets beachten, da ja bei der 
SchweiBung die aufzuschweiBenden Werkstoffe auf hohe 
Temperaturen erhitzt werden. Wo infolge der Stahl- 
zusammensetzung bei der SchweiBung von Stahl eine 
Hartbarkeit bei schneller Abkiihlung von hóheren Tempe
raturen vorliegt oder wo es sich um die SchweiBung

dickerer Querschnitte auch bei unlegierten Stahlen handelt, 
sind eine móglichst groBe Warmeentwicklung entwreder 
durch Vorwarmen oder durch reichliche Warmezufuhr beim 
SchweiBen, wie z. B. Verwendung starkerer Schweifi- 
drahte, und eine langsame Abkiihlung ratsam oder zum 
Gelingen der SchweiBung vielfach sogar unbedingt er- 
forderlich. Derartige MaBnahmen waren bei der Auf
schweiBung von Manganhartstahl nicht nur nutzlos, 
sondern sogar falsch. Hier muB die Warmebeeinflussung 
des Grundwerkstoffes beim SchweiBen so klein wie nur 
móglich gehalten und fiir eine schnelle Abkiihlung der 
SchweiBstelle gesorgt werden.

Die richtige Art der Warmebehandlung von auf
geschweifiten Mangan-Hartstahlen, die also im wesent
lichen darin besteht, das Werkstiick nach dem Schweifien 
auf 1050° zu erhitzen und dann im Wasser abzuschrecken, 
laBt sich im allgemeinen nur bei kleineren Werkstiicken 
durchfiihren. Sofern es sich um die AufschweiBung 
gróBerer Stiicke handelt, muB man schon beim SchweiBen 
fiir móglichst geringe Erwarmung sorgen. So kann man 
z. B. bei elektrischer AufschweiBung die niedrigste Strom- 
starke wahlen, die noch zur Erreichung eines guten Ein- 
brandes erforderlich ist. Nach dem Abschweifien einer 
Elektrode ist es zweckmafiig, die noch rotwarme Auftrags- 
raupe mit Wasser abzuschrecken. Ais Beispiele fiir die 
ManganaufschweiBung seien Brechbacken, Schlager von 
Kohlenmiihlen und Eimerkettenbolzen genannt.

Die Wirtschaftlichkeit der AuftragschweiBung.

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Auftrag
schweiBung kann ganz allgemein gesagt werden, daB ihre 
Anwendung gegeniiber der Neuanschaffung der betreffen- 
den Konstruktionsteile in den weitaus meisten Fallen mit 
einem Gewinn verbunden ist. Nach den Angaben von 
Scha f t 1 betragt das Verhaltnis von Neuanschaffungspreis 
zu Instandsetzungskosten durch AufschweiBung durch- 
schnittlich etwa 4:1.

Auf Grund von €igenen Betriebsbeobachtungen ergaben 
sich fiir Eimerkettenglieder etwa folgende Ersparnisse: Je 
Dickschake rd. 5 RM, je Nasenschake rd. 2 -9łM und je Flach- 
schake rd. 3 3tM. Die Gewichtsersparnis betragt in den drei 
Fallen 42, 22 und 20 kg. Legt man einen mittleren Jahres- 
bedarf einer grófieren Grube fiir die Berechnung zugrunde, 
so kann man annehmen, daB die Ersparnisse allein fiir 
diese 3 Posten gegeniiber der Neuanschaffung etwa 
zwischen 20000 und 30000 3tM bzw. 100—120 t Materiał im 
Jahr liegen.

Einige weitere Beispiele wurden fiir einzelne Bagger- 
gerate festgestellt. So betrugen die Ersparnisse durch Auf
schweiBung von Raupenkettengliedern eines Baggers 
8500 SUM bzw. 14 t im Jahr. Da in dem fraglichen Betrieb
4 Gerate von gleicher bzw. ahnlicher GróBe auf Raupen 
laufen, kann man die hier jahrlich erzielbaren Ersparnisse 
mit rd. 30—35000 9tM bzw. mit 50—60 t annehmen. An 
einem andern Eimerkettenbagger wurden durch die Auf
schweiBung verschlissener Eimerohren jahrliche Er
sparnisse von 10—11000 3tM bzw. 23—24 t Materiał erzielt.

Bei der Feststellung der durch die AufschweiBung 
erzielbaren Ersparnisse muB noch beriicksichtigt werden, 
dafi die aufgeschweifiten Teileim allgemeinen eine langere 
Laufzeit aufweisen ais die neuen, unaufgeschweifiten Teile. 
Infolgedessen ist in diesen Fallen auch eine weniger haufige 
AusweehslUng der Verschleifiteile notwendig, so dafi damit 
die mit der Auswechslung verbundenen Lohnkosten ver- 
ringert werden. Die hierauf entfallenden Ersparnisse sind 
in den Angaben iiber die Kosteneinsparungen nicht ent- 
halten. Die in einem Betriebe mit Hilfe der AufschweiBung 
von abgefahrenen Bandagen von 16-m3-GroBraumwagen 
erreichten Ersparnisse lagen bei etwa 11000.5?JĆ im Jahr. 
Die bisher hier mitgeteilten Werte sind willkiirlich fiir eins 
der letzten Jahre herausgegriffen. Selbstverstandlich 
werden die Ersparnisse um so gróBer, je mehr Gerate mit 
den betreffenden aufgeschweifiten Verschleifiteilen im 
Betriebe laufen und je hóher ihre Leistung und damit ihre 
Beanspruchung ist.

Weiterhin mógen noch einige Beispiele iiber die W irt
schaftlichkeit der AuftragschweiBung angefiihrt werden, 
die dem Schrifttum entnommen sind. Fiir die .autogene 
Auftragung eines verschlissenen einfachen Herzstiickes gibt

1 Sc ha f t :  Neuzeitlichtr SchweiRtechnik im Braunkohlenberjrbau.
Hraunkohle 36 (1937) S. 213.
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Frankenbusch 1 die Gesamtkosten mit 31,15 5?^ an. Da- 
gegen kostet ein entsprechendes neues Herzstiick je nach 
Form und Grófie 300 bis 600 SRM. Ebenfalls iiber die In- 
standsetzung abgefahrener Herzstiicke berichtet Scha f t2. 
Danach betrugen die Kosten hierfiir einschliefilich eines 
100o/oigen Unkostenzuschlages 31 SRM gegeniiber einem 
Neupreis von 293 SRM. Dariiber hinaus ergab sich eine 
Materialersparnis von 864 kg je Herzstiick. In derselben 
Arbeit wird berichtet, daB durch AufschweiBung von Rad- 
satzen fiir GroBraumwagen eine bis zu lOmalige Wieder- 
verwendung derselben móglich ist, was sich auch in etwa 
mit den eigenen Betriebsbeobachtungen deckt. Die Kosten- 
ersparnis betragt rd. 55 o/o gegeniiber der Neuanschaffung 
und die Materialersparnis etwa 68 o/o. In der bereits er- 
wahnten Arbeit von Kohrs wird mitgeteilt, daB die Auf
schweiBung eines RotguBstutzens 3,35 SRM kostet gegen- 
iiber einem Neupreis. von 10—30 SRM je nach Grófie.

Im folgenden soli fiir drei Einzelfalle die Wirtschaft- 
lichkeit der AuftragschweiBung an Hand eigener Fest- 
stellungen niiher nachgewiesen werden. Es handelt sich 
dabei um Eimerkettenantriebsecken (Polygonecken), 
Baggerbolzen und Raupenkettenbolzen. Eingehend habe 
ich dariiber in zwei anderen Aufsatzen berichtet3.

Polygonecken.

Die Tatsache, daB sich mit Polygonecken aus Hart- 
guB eine Lebensdauer von 1000 bis 3000 Betriebsstunden 
und Leistungen von 500000 bis 1,5 Mili. m3 erzielen lassen, 
hielt friiher die meisten Werke davon ab, Stahlgufiecken 
zum Vergleich einzufiihren. Zur Klarung dieser Frage habe 
ich Vergleichsversuche in den Betrieben der Elektrowerke 
AG. durchgefiihrt. Soweit es sich um HartguBecken 
handelt, ist der jeweilige Versuch mit dem Ausbau der 
Ecken abgeschlossen, die Ecken haben nur noch Schrott- 
wert. Bei Stahlgufiecken jedoch mit AufschweiBung der 
Verschleifistellen mufi man die Kosten und die Leistungen 
fiir die einzelnen Laufzeiten zusammenziehen, und zwar 
bis zu dem Zeitpunkt, an welchem die Ecken an sich 
unbrauchbar werden.

Bemerkenswert ist, dafi die vielfach verbreitete An- 
nahme, die Leistung der HartguBecken iibertreffe erheblich 
die der Stahlgufiecken mit AufschweiBung je Laufzeit, 
nicht richtig ist. Ein Vergleich zwischen den Kosten der 
Hartgufi- und denen der StahlguBecken lehrt, dafi die Ge- 
winne in erster Linie dort erzielt werden, wo die gróBten 
Ecken in den starkstbeanspruchten Geraten arbeiten. Die 
Tatsache, daB die aufgeschweifiten Stahlgufiecken an einem 
Bagger um 2,40 S/łM/1000 m3 billiger arbeiten ais die 
HartguBecken, bedeutet eine jahrliche Ersparnis von rd. 
7500 SUM gegeniiber den HartguBecken allein an diesem 
Bagger.

schweiBung eine nur unbedeutende Kostensenkung zur 
Folgę haben wiirde. Abb. 15 gibt in anschaulicher Weise 
das Verhaltnis der an den 9 untersuchten Baggergeraten 
jahrlich verwendeten Hartgufi- und Stahlgufimengen
wieder.

Abb. 15. Jahrlich verwendete Mengen von Hartgufi 
und Stahlgufi.
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Weiterhin ergab sich, dafi die Ersparnisse an Materiał 
auch an den Baggergeraten durchaus beachtenswert sind, 
an welchen die kostenmafiigen Ersparnisse eine nur 
unbetrachtliche Rolle spielen. Ein Bild, wie sich die Kosten 
je 1000 m3 verhalten, wenn die Leistung der einzelnen 
Laufzeiten bei den StahlguBecken bei zwólfmaliger Auf
schweiBung aneinandergereiht wird, bieten die Kurven in 
Abb. 14. Man ersieht daraus, dafi eine noch weitere Auf-

1 F rankenbusch ,  a. a. O.

2 Schaf t ,  Braunkohle 37 (1938) S. 7.

3 W ó h l b i e r :  Die Wirtschaftlichkeit des AufschweiBens von Poly
gonecken, Bagger- und Raupenkettenbolzen, Braunkohle 38 (1939) S. 297 und 
318; Anwendung und Wirtschaftlichkeit der AuftragschweiBung im Braun 
kohlenbergbau, El. SchweiBung 11 (1940) S. 1 und 25.

V'rsuchNr

Abb. 14. Kosten je 1000 m3 bei zwólfmaliger AufschweiBung 
von Polygonecken.

Auf Grund einer Rundfrage bei Braunkohlenwerken 
wurden Angaben fiir 38 Baggergerate erhalten. Es war 
zunachst daraus zu ersehen, daB die Betriebskosten der 
StahlguBecken je 1000 m3 im allgemeinen umso niedriger 
liegen, je hóher das Eckengewicht ist. Die Kosten fiir

Abb. 16.

Abb. 17.

Abb. 18.

16-18. Gefiige des aufgeschweifiten Bolzens.
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Stahl- und Hartgufiecken bewegen sich etwa in gleicher 
Hóhe. Wenn also eine geldliche Ersparnis bei diesen 
38 Baggergeraten durch Einfiihrung der Stahlgufiecken 
nicht oder nur in unbedeutendem Mafie zu erwarten ist, 
so muB doch betont werden, daB die Ersparnis an Werk- 
stoff recht betrachtlich ist. Legt man das mittlere Auf- 
schweifigewieht je Satz Ecken und die mittlere Leistung 
bei HartguB- und Stahlgufiecken zugrunde, so ergibt sich 
eine Materialersparnis von jahrlich 85 t, wenn an diesen 
38 Geraten StahlguB statt HartguB verwendet wird.

Bagger- und Raupenke t tenbo lzen .

Die MaBnahmen zur Werkstoffeinsparung haben neuer- 
dings u. a. den Gedanken nahegelegt, die verschlissenen 
Eimerketten- oder Baggerbolzen in irgend einer Weise 
wieder verwertbar zu machen. Hier soli der Weg be- 
schrieben werden, die verschlissenen Bolzen durch Auf- 
schweiBung wieder gebrauchsfahig zu machen.

Zunachst wurden zwei im Einsatz gehartete Cr-Ni- 
Stahlbolzen und zwei Mn-Stahlbolzen mit einer normalen 
Auftragselektrode aufgeschweiBt. Die Versuche mit Cr- 
Ni-Stahlbolzen setzte man nicht fort, da Verschleifiversuche 
im Betriebe ergaben, daB diese Bolzen hier unwirtschaftlich 
arbeiteten.

Die Aufschweifiung mit einer normalen Auftrags
elektrode ist nach den obigen Ausfiihrungen nicht zweck- 
mafiig, weil sich der Grundwerkstoff des Bolzens bei 
Warmebehandlung gerade umgekehrt wie die yerwendete 
normale Elektrode verhalt. Wahrend der Grundwerkstoff 
durch die Erhitzung auf 1050° und Abschreckung im 
Wasser seine hóchste Dehnung erfahrt, wiirde die Elek
trode bei dieser Behandlung die grófite Hartę und die ge- 
ringste Dehnung erhalten. Die Folgę ist, daB Rifibildung 
auftritt, die zum Bruch des Bolzens fiihren kann. Eine 
Warmebehandlung des Bolzens fand also nicht statt. 
Durch die Warmeeinwirkung beim Aufschweifien wurde 
der Bolzen angelassen. Das Anlassen hat zwar eine Er
hóhung der Brinellharte zur Folgę, jedoch werden die 
Zerreififestigkeit und Dehnung erheblich herabgesetzt. 
Dabei kann die Dehnung von rd. 50 o/o auf 2o/0 fallen. Die 
Bruchausbildung des Bolzens entsprach dem; die Bruch- 
flache war fast vollkommen glatt und eben. Infolgedessen

U M S
Neues Bergrecht in Lothringen.

Von Dr. Wilhelm Schli i ter ,  Bonn.

Nach zwei Erlassen des Fiihrers wird seit August 1940 
im ElsaB und in Lothringen die gesamte Verwaltung im 
zivilen Bereich von je einem »Chef der Zivilverwaltung« 
gefiihrt, die dem Fiihrer unmittelbar unterstehen. Der 
Fiihrer hat fiir ElsaB den Gauleiter Robert Wagner und 
fiir Lothringen den Reichsstatthalter in der Westmark 
Biirckel zum Chef der Zivilverwaltung ernannt.

Um die sicherheitliche und technische Entwicklung des 
lothringischen Bergbaues zu gewahrleisten, hat der Chef 
der Zivilverwaltung in Lothringen kraft der ihm vom 
Fiihrer erteilten Ermachtigung bis zur endgiiltigen Rege
lung des Bergrechts bisher vier Verordnungen erlassen. 
Die erste ist die »Verordnung iiber die vorlaufige Regelung 
des Bergrechts in Lothringen« vom 18. Februar 1941 
(VOBl. 120), die zweite die »2. Verordnung zur vorlaufigen 
Regelung des Bergrechts in Lothringen« vom 12. Sep- 
tember 1941 (VOBI. 831); diese ist aber durch Verordnung 
vom 11. November 1941 geandert und durch Verordnung 
vom 15. November 1941 (VOBl. 990) neu gefafit worden. 
AuBerdem hat der Chef der Zivilverwaltung durch Be- 
kanntmachung vom 18. Februar 1941 (VOBl. 119) die Berg- 
amter Forbach, Metz und Diedenhofen errichtet und ihnen 
die berghoheitliche und bergwirtschaftliche Betreuung des 
lothringischen Bergbaues unter der Aufsicht seiner Ver- 
waltung iibertragen mit der Bestimmung, daB er bis zur 
Errichtung eines Oberbergamts auch dessen Befugnisse 
wahrnehmen werde. Infolge dieser Verordnungen ist das 
bisher in ElsaB-Lothringen giiltige Bergrecht insoweit 
aufier Kraft getreten, ais es den neuen bergrechtlichen 
Verordnungen widerspricht.

Im Reichsland ElsaB-Lothringen galt friiher das nach 
dem Muster des Preufiischen Berggesetzes erlassene ElsaB- 
Lothringische Berggesetz vom 16. Dezember 1873 (BZ. 15 
S. 2). Das Yersailler Diktat vom 28. Juni 1919 hatte dieses

erfolgten die weiteren AufschweiBungen nur mit Mangan- 
stahlelektroden. Der Bolzen wurde nach dem Auftragen 
jeder SchweiBraupe in Wasser abgekiihlt. Mit diesem 
Verfahren gelang es, rififreie SchweiBraupen zti be- 
kommen. .

Nach Beendigung der Aufschweifiung erfolgt die 
weitere Bearbeitung. Zu diesem Zweck werden die Bolzen 
auf 900 950° erhitzt, unter dem Lufthammer auf das Sol 1- 
raafi abgeschlichtet, das Splintloch aufgedornt, nochmals 
auf 1050° erhitzt und im Wasser abgeschreckt. Die Kosten 
fiir die Aufschweifiung eines Bolzens von 55 mm Dmr. 
belaufen sich auf 2,25 3łM, so daB die Ersparnis gegen- 
iiber einem neuen rd. 2 3iM betriigt.

In Abb. 16 ist das Gefiige des Grundmaterials und in 
Abb. 17 das Gefiige der Aufschweifiung desselben Bolzens 
wiedergegeben. Man erkennt, dafi die AufschweiBung das 
gleiche austenitische Gefiige mit deutlicher Komausbildung 
wie das Grundmaterial hat. Abb. 18 zeigt das Gefiige einer 
Aufschweifiung, dereń Warmebehandlung unsachgemafi 
war. Die kórnige Struktur ist ganzlich yerloren gegangen.

Die Leistung der aufgeschweifiten Bolzen erreicht rd. 
100 o/o derjenigen eines neuen Bolzens. Erwahnt sei, dafi 
ein Bolzen mehrere Małe aufgeschweiBt werden kann. Die 
mit der Aufschweifiung auf einer Grube erzielte Ersparnis 
betrug rd. 3600 SftM bzw. 6000 kg Materiał jahrlich. Die 
Aufschweifikosten der Rauperkettenbolzen (70 mm Dmr. 
und 350 mm lang) betragen 3,86 X4f, so dafi man gegen- 
iiber einem neuen rd. 10  3tM spart.

Zusammenfassung .

Nach einer kurzeń Erórterung der bei der Auftrag- 
schweifiung anzuwendenden SchweiBgerate, Stromart und 
Elektrodenarten werden einzelne Beispiele aus dem Ge- 
biete der Auftragschweifiung besprochen. Hierbei laBt sich 
eine Auftragschweifiung normaler Ausfiihrung und eine 
hochwertige Auftragschweifiung unterscheiden. Besonders 
behandelt werden Wellen- und M.anganstahlaufschwei- 
fiungen. Abschliefiend wird die Wirtschaftlichkeit der 
Auftragschweifiung an einer Reihe von Beispielen dar- 
gelegt.

C H A U
deutsche Bergrecht zunachst unberiihrt gelassen. Um es 
jedoch dem Rechtszustande im iibrigen Frankreich anzu- 
passen, erging die franzósische Verordnung iiber die 
Anderung des Bergrechts in den Bezirken Oberrhein, 
Niederrhein und Mosel vom 24. Dezember 1921 (BZ. 74 
S. 490). Danach war dort fiir die Erteilung der Bergwerks- 
konzessionen das franzósische Berggesetz von 1810 maB- 
gebend, es bestand kein Anspruch auf Verleihung des 
Bergwerkseigentums. Die Konzessionen wurden nur auf 
Zeit erteilt. Fiir den Betrieb der Bergwerke und ihre poli- 
zeiliche Aufsicht galt ebenfalls das franzósische Bergrecht1.

Die oben genannten Verordnungen von 1941 haben im 
Anschlufi an das Preufiische Berggesetz das Berechtsams- 
wesen und die Bergpolizei in Lothringen, wie folgt, ge
andert.

Berechtsamswesen

A m ne ldung  von Feldesbegehren.

Die gesamten Bergwerke in Lothringen werden zur 
Zeit durch Beauftragte des Chefs der Zivilverwaltung in 
Lothringen verwaltet. Diese haben bis zum 30. Juni 1942 
dem Chef der Zivilverwaltung neue Feldesbegehren vor- 
zulegen. Die Feldesbegehren miissen enthalten: die Lage 
und GróBe des begehrten Feldes nach Quadratmetern und 
Normalfeldern zu 2200000 m2, die Bezeichnung des Mine- 
rals und zwei von einem konzessionierten Markscheider3 
angefertigte Lageplane im MaBstab 1:25000 fiir Feldes- 
zusammenfassungen und 1 :10000 fiir einzelne Felder, mit 
den Feldergrenzen, den zur Lagebestimmung nótigen 
Tagesgegenstanden und dem Langenkreis. Die Lage und 
GróBe des begehrten Feldes kann nur innerhalb der auf 
dem Lageplan angegebenen Grenzen geandert werden.

1 VO. V .  24. Dez. 1921 Art. 5. 6, 7, 9 in BZ. 74 S. 402; auch Ges. v. 
9. Febr. 1915 mi* der Ausf. VO. v. 22. Jan. 1936 Uournal OFficiel v. 12. Febr. 
1935 u l.  Febr. 1936.

2 VO. v. 15. Nov. 1941 (VOBl. 990).

8 Vgl. VO. iiber die vorlaufipe Regelune des Markscheidewcsens in 
Lothringen v. 15. Sept. 1941 (YOB1.832) §§ 1—4.
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Fiir den Bergwerksbesitz, den keine Beauftragte des 
Chefs der Zivilverwaltung verwalten, veranlafit dieser ent- 
sprechend das zur Anmeldung von Feldesbegehren Nótige, 
ist dabei aber nicht an die Frist bis zum 30. Juni 1942 ge- 
bunden (§§ 1 — 4).

Vorbeha l t  der Aufsuchung und Gewinnung.

Die Aufsuchung und Gewinnung folgender Mineralien 
steht allein dem Chef der Zivilvervvaltung in Lothringen 
zu: a) Steinkohle, b) Steinsalz, Kali-, Magnesia- und 
Borsalz und das damit auf derselben Lagerstatte vor- 
kommende Salz und die Solquellen, c) Eisen auBer Rasen- 
eisenerz, d) Erdól, Erdgas, Erdwachs, Asphalt und das 
Gestein, das der Chef der Zivilverwaltung wegen des 
Bitumengehalts ais technisch verwertbar erklart hat.

Der Chef der Zivilverwaltung kann die Aufsuchung 
und Gewinnung dieser Miijeralien anderen Personen iiber- 
tragen. Bereits bestehende Bergbaurechte werden dadurch 
nicht beriihrt (§ 5).

Cirundabtretung.

Die fiir den Bergbau nótigen Grundstiicke mufi der 
Grundbesitzer an den Bergwerksbesitzer gegen voll- 
stiindige Entschadigung abtreten; dabei gilt sinngemaB das 
PreuBische Berggesetz §§ 135 bis 147. Gegen den Grund- 
abtretungsbeschluB findet der Einspruch, iiber den der 
Chef der Zivilverwaltung endgiiltig entscheidet, statt, 
jedoch nicht gegen die Festsetzung der Entschadigung und 
der Sicherheitsleistung; iiber sie entscheiden die Gerichte 

(§ 6).
Bergschaden.

Der Bergwerksbesitzer mufi nach den Vorschriften der 
§§ 148 bis 151 des PreuBischen Berggesetzes fiir allen 
Schaden, der dem Grundeigentum oder dessen Zu- 
behórungen durch den Bergbau zugefiigt wird, vollstandige 
Entschadigung leisten (§ 7).

Óffen t l iche Verkehrsanstaltei i .

Das Verhaltnis des Bergbaues zu den óffentlichen 
Verkehrsanstalten, wie z. B. LandstraBen, Eisenbahnen und 
Kanale, bestimmt sich sinngemaB nach dem PreuBischen 
Berggesetz §§ 153, 154 (§ 8).

Bergpolizei1.

Aufgaben  der Bergpol izei .

Der Bergbau steht unter der polizeilichen Aufsicht der 
Bergbehórden; sie haben alle MaBnahmen zu treffen, um 
von der Allgemeinheit oder dem einzelnen Gefahren ab- 
zuwenden, wodurch die óffentliche Sicherheit oder Ord- 
nung bedroht ist2. Ais besondere Aufgaben der Bergpolizei 
nennt die Verordnung vom 18. Februar 1941 § 15 Abs. 2: 
die Sicherheit der Baue, die Sicherheit des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeiter, die Aufrechterhaltung der guten 
Sitten und des Anstandes durch die Einrichtung des Be- 
triebes, den Schutz der Oberflache im Interesse der persón- 
lichen Sicherheit und des óffentlichen Verkehrs und den 
Schutz gegen gemeinschadliche Einwirkungen des Berg
baues.

Gegenstand der Bergpolizei sind auBer dem eigent- 
lichen Bergbau die Anstalten, die zur Aufbereitung der 
Bergwerkserzeugnisse nótig sind, ferner die Salinen, die 
bergbaulichen Nebengewinnungs- und Weiterverarbeitungs- 
anlagen ohne Riicksicht auf ihren raumlichen Zusammen- 
hang mit den Bergwerken, die Sodafabriken, die Mineral- 
wasserquellen, die unterirdischen Steinbriiche und Grabe- 
reien, soweit darin Sprengstoff verwendet wird, alle mit 
dem Bergwerks- oder dem Salinenbetrieb zusammenhangen- 
den Nebenanlagen, auch die Dampfkessel und Triebwerke, 
die zu den vorgenannten Betrieben gehóren (§ 15 Abs. 3). 
Dampfkessel und Triebwerke fiir die bergbehórdlich be- 
aufsichtigten Betriebe unterliegen nach der Verordnung 
vom 18. Februar 1941 § 2 den gewerberechtlichen Vor- 
schriften. Ist fiir ihre Errichtung oder Anderung eine be
sondere polizeiliche Genehmigung nótig, so erteilt sie statt 
der Ortspolizeibehórde das Bergamt und statt der Landes- 
polizeibehórde der Chef der Źivilverwaltung; dabei gilt 
die Verordnung iiber die technische Uberwachung der 
Dampfkessel und der anderen iiberwachungsbediirftigen 
Anlagen in Lothringen vom 21. Januar 1941 (VOBl. 55).

1 VO. v. 18. Febr. 1941 (VOBI. 120).

• Vgl. PreuB. Polizeiverwaltungsgesetz v. 1. Juni 1931 §§ 1, 14

Das Recht, Aufbereitungsanstalten zu errichten und 
zu betreiben, gehórt nach der Verordnung vom 18. rebruar 
1941 § 1 zum Inhalt des Bergwerkseigentums; es bedarf 
deshalb neben der bergpolizeilichen Aufsicht keiner be
sonderen polizeilichen Genehmigung.

Bergpo l i ze iverordnungen .

Die Bergpolizei wirkt sich einmal durch den ErlaB von 
Bergpolizeiverordnungen aus; sie geben wie ein Gesetz all- 
gemeine Rechtssatze auf bergpolizeilichem Gebiete und 
gelten fiir alle kiinftigen Falle, um Gefahren abzuwenden. 
Der Chef der Zivilverwaltung in Lothringen erlafit sie fiir 
den ganzen Umfang oder fiir einzelne Teile seines Ver- 
waltungsbezirkes (§ 16). Zuwiderhandlungen gegen sie 
werden mit Geldstrafe bis zu 300 SUM und Haft bis zu sechs 
Wochen oder einer dieser beiden Strafen geahndet (§ 23 
Abs. 1). Der Chef der Zivilverwaltung hat die Bergpolizei- 
verordnung fiir die Salinen in Lothringen vom 18. Februar 
1941 (VOBl. 123) erlassen. Sie behandelt die Sicherheit des 
Betriebes, den AbschluB und das Betreten der Werks- 
anlagen, das Aufsuchen des Steinsalzes, den Schutz der 
Tagesoberfliiche, die Erste Hilfe, die Maschinen, die Tages- 
anlagen, das Markscheidewesen, den Arbeiterschutz, die 
Betriebsaufsicht und schlieBlich Ausnahmebewilligungen 
und Genehmigungen, Priifungen durch Sachverstandige 
und Strafen1.

Bergpo l i ze i l i che  Anordnungen .

Zur wirksamen Handhabung der Bergpolizei reichen 
allgemeine Bergpolizeiverordnungen nicht aus. In Gefahren, 
die beim Bergbau haufig und unerwartet eintreten, sind 
Einzelanordnungen, die sich den besonderen Verhaltnissen 
anpassen, von groBer Wichtigkeit; dazu dienen die berg
polizeilichen Anordnungen. Sie trifft der Chef der Zivil- 
verwaltunng nach Vernehmung des Bergwerksbesitzers 
(§ 17). Die Anordnungen werden dem Betriebsfiihrer und 
den anderen Grubenbeamten durch Eintragung in das 
Zechenbuch bekanntgemaclrt (§ 18). Zuwiderhandlungen 
gegen die Anordnungen sind strafbar wie die gegen Berg- 
polizeiverordnungen (§ 23 Abs. 2).

U n fa l le  auf  Bergwerken.

Unfalle auf Bergwerken, die den Tod oder eine schwere 
Verlet?ung von Menschen herbeigefiihrt haben, hat der Be- 
triebsfiihrer oder sein Vertreter sofort dem Bergamt an- 
zuzeigen. Der Leiter des Bergamts ordnet die MaBnahmen 
an, die zur Rettung der Verungliickten oder zur Ab- 
wendung weiterer Gefahr nótig sind; der Bergwerksbesitzer 
mufi die zu ihrer Ausfiihrung nótigen Arbeiter und Hilfs- 
mittel stellen. Die Besitzer benachbarter Bergwerke sind 
zur Hilfeleistung verpflichtet. Die Kosten der UnfallmaB- 
nahmen tragt der Bergwerksbesitzer vorbehaltlich des 
Schadenersatzanspruches gegen solche, die den Llnfall ver- 
schuldet haben (§§ 19—21).

P r i i fung  der Betr iebsplane.

Eine wichtige polizeiliche Handhabe bietet den Berg
behórden der Betriebsplan, die Angabe des Bergwerks
besitzers iiber die Anlagen und Arbeiten, die er auf seinem 
Bergwerk ausfiihren will. Er darf deshalb den Betrieb nur 
auf Grund eines solchen Betriebsplanes fiihren und muB 
ihn vor der Ausfiihrung der Bergbehórde yorlegen. Er- 
liebt diese nicht binnen 14 Tagen Einspruch, so kann der 
Bergwerksbesitzer den Betriebsplan ausfiihren, andernfalls 
wird der Bergwerksbesitzer zur Erórterung der beanstan- 
deten Betriebsvorhaben vorgeladen. Verst;indigen sich dabei 
Bergbehórde und Bergwerksbesitzer nicht, so setzt der Chef 
der Zivilverwaltung die nótigen Auflagen oder Einschriin- 
kungen des Betriebsplans fest (§ 4). Das gilt auch fiir 
spatere Anderungen des Betriebsplans; werden sie plótzlicli 
nótig, so brauchen sie nur binnen der niichsten 14 Tage 
der Bergbehórde angezeigt zu werden (§ 5). Einen Betrieb, 
der diesen Vorschriften zuwider gefiihrt wird, kann die 
Bergbehórde einstellen, den Bergwerksbesitzer auch straf- 
rechtlich verfolgen lassen (§§ 6, 22 Abs. 2).

Be tr iebse ins te l lung .

Will der Bergwerksbesitzer den Betrieb seines Berg
werks einstellen, so mufi er das der Bergbehórde wenigsteiis

1 Vgl. auch die vom Chef der Zivilverwaltung erlassene »Berg- 
polizeiverordnung iiber arztliche Anlegungsuntersuchungen im lothrin- 
gischen Bergbau* v. 7. April 1941 (VOBl. 323); vgl. dazu Gliickauf 76 (1940) 
S. 441 und Reichsgesetzblatt 1940 S. 819.
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vier Wochen vorher anzeigen. Mu8 der Betrieb infolge un- 
vorhergesehener Ereignisse schon in kiirzerer Frist oder 
sofort eingestellt werden, so ist die Anzeige spatestens
14 Tage nach der Betriebseinstellung nachzuholen (§7) .

Orubenb i l der .

Der Bergwerksbesitzer hat auf seine Kosten ein 
Grubenbild in zwei Ausfertigungen durch einen konzessio- 
nierten Markscheider anfertigen und regelmaBig nachtragen 
zu lassen. In welchen Zeitabstanden letzteres geschehen 
muB, wird durch Bergpolizeiverordnungen vorgeschrieben’. 
Das eine Grubenbild wird der Bergbehórde abgeliefert, 
das andere auf dem Bergwerk oder beim Betriebsfuhrer 
aufbewahrt. Wer einen Anspruch wegen Bergschaden er- 
heben will und ihn glaubhaft macht, kann das Grubenbild 
bei der Bergbehórde einsehen. Der Bergwerksbesitzer kann 
bei der Einsichtnahme zugegen sein (§ 8).

Befah igungsnachweis  der Aufs ich tsbeamten.

Die Gefahren, die der Bergbau vor allem fur das Leben 
und die Gesundheit der Arbeiter mit sich bringt, kónnen 
nur durch sachkundige Betriebsfuhrung, durch Kenntnis 
und Anwendung der bergtechnischen Regeln und durch 
strenge Befolgung der bergpolizeilichen Vorschriften wirk- 
sam bekampft werden. Der Bergbau darf deshalb nur unter 
Leitung, Aufsicht und Verantwortlichkeit von Leuten ge-

1 Vgl. auch die VO. uber die vorlaufige Regelung des Markscheide- 
wesens v. 15. Sept. 1941 §§67 ff.

WI  R T S C H A
Die Reichsknappschaft im Jahre 1940.

Nach einem vom Prasidenten der Reichsknappschaft 
im Reichsarbeitsblatt niedergelegten Bericht umfaBte die 
Reichsknappschaft im Jahre 1940 in der knappschaft- 
lichen Krankenversicherung rd. eine Million Mitglieder, 
die gróBtenteils zugleich der Pensionsversicherung und, 
soweit es sich um Arbeiter handelt, daneben auch der von 
der Reichsknappschaft durchgefiihrten Invalidenversiche- 
rung angehóren. Rechnet man die 650000 Rentenempfanger 
der Pensionsversicherung, von denen die Arbeiter wieder- 
um zumeist auch Leistungen aus der knappschaftlichen 
Invalidenversicherung beziehen, und 105000 Rentner der 
Invalidenversicherung, die nicht zugleich Leistungen aus 
der Pensionsversicherung erhalten, hinzu, so ergibt sich, 
daB die Reichsknappschaft rd. 1755000 Leistungsempfanger 
zahlt. EinschlieBlich der in der Krankenversicherung auf 
1.8 Mili. und in der Pensionsversicherung auf 160000 sich 
belaufenden Familienangehórigen versorgt_ die Reichs
knappschaft zur Zeit nicht weniger ais 3715000 Volks- 
genossen.

An Leistungen wurden im Jahre 1940 aus der Kranken- 
versicherung an Arbeiter 100 Mili. JtM und an Angestellte 
6 Mili. 3tM gezahlt, wahrend die Pensionsversicherung fiir 
Arbeiter 218 Mili. -7t-M und fur Angestellte 41 Mili. 9LH ver- 
ańsgabte. Fiir die gleiche Zeit stellten sich die Leistungen 
Jer Invalidenversicherung innerhalb der Reichsknappschaft 
auf 107 Mili. JIM.

Insgesamt brachte die Reichsknappschaft mit EinschluB 
der zusatzlichen Leistung, die sich auf Grund der vom 
.Ministerrat fiir die Reichsverteidigung unterschriebenen 
Verordnung iiber den weitern Ausbau der knappschaft
lichen Versicherung ergaben. im vergangenen Jahre weit 
iiber eine halbe Milliarde zur Auszahlung. Diese Ver- 
ordnung iiber den weitern Ausbau der knappschaftlichen 
Versicherung tragt nicht nur der Fórderung nach gesunden 
finanziellen Grundlagen fiir die Versicherungseinrichtungen 
der Arbeitskameraden im Bergbau Rechnung, sondern ist 
zugleich Schrittrnacher auf dem Gebiete des Gesundheits- 
dienstes am Volke.

Zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben unterhalt die Reichs
knappschaft in allen Bergbaugebieten des Reiches ins
gesamt 21 Verwaltungsdienststellen oder sogenannte Be- 
zirksknappschaften. Sie verfugt des weitern iiber nicht 
weniger ais 90 Krankenanstalten, Erholungsheime. Hei!- 
statten, Augen- und Zahnkliniken usw. mit rd.13500 Betten.

Chinas Rohstoffbesitz und die Ver. Staaten von Amerika.

Die Ver. Staaten haben mit der Regierung Tschiang- 
kaischeks einen Vertrag abgeschlossen. der ihnen fiir die

fuhrt werden, die die Bergbehórde ais dazu fahig an- 
erkannt hat (§ 9). Der Bergwerksbesitzer muB der Berg
behórde die Aufsichtsbeamten und ihren Geschaftskreis be- 
nennen; diese miissen ihr die Befahigung erforderlichen- 
falls durch eine Prufung nachweisen. Sie diirfen die ihnen 
libertragenen Geschafte erst ausfiihren, wenn die Berg
behórde die Befahigung anerkannt hat; sonst hat diese einen 
Bescheid zu erteilen, gegen den Beschwerde beim Chef 
der Zivilverwaltung zulassig ist, der endgiiltig entscheidet 
(§11  Abs. 2). Wer einen Betrieb leitet oder beaufsichtigt. 
ohne daB seine Befahigung dazu anerkannt oder obwohl 
ihm die Befahigung aberkannt worden ist, macht sich straf- 
bar; die Bergbehórde kann auBerdem seine sofortige Ent- 
lassung verlangen, auch den Betrieb einstellen, bis eine alf 
befahigt anerkannte Person angenommen worden ist (§ 11). 
Wer die Leitung oder Beaufsichtigung eines Betriebes uber- 
nommen hat, ist in seinem Geschaftsbereich fiir die Inne- 
haltung des Betriebsplans und fur die Befolgung aller 
gesetzlichen und bergpolizeilichen Vorschriften verant- 
wortlich. Daneben besteht eine gesetzliche Yerantwortlich- 
keit und Aufsichtspflicht fiir den Bergwerksbesitzer und 
seine hóheren Beamten (§ 12)2. Die Aufsichtsbeamter 
mussen die Bergbeamten, die im Dienste das Bergwerk be- 
fahren, begleiten und ihnen Auskunft iiber den Betrieb 
erteilen (§ 13). Der Bergwerksbesitzer muB die von der 
Bergbehórde vorgeschriebenen statistischen Angaben machen

(§ I-O.
1 Vgl. den Hamit ubereinstiramenden AB3. §76

F T  L I C H  E S
nachsten 99 Jahre das alleinige Recht zum Abbau gewisser 
Erzvorkommen in Mittel- und Siidchina sichert gegen die 
Gewahrung einer Anleihe von 100 Mili. -S. Das Abkommen. 
das nach der Tokioter Zeitung Nichi Nichi« auf ein Abbau- 
monopol hinauslauft, erstreckt sich auf Zinn-, Wolfram-, 
Antimon- und Kupfererze sowie auf Bauxit, in der Haupt- 
sache also auf Metalle, die den Ver. Staaten wie Zinn ent- 
weder fast vóllig fehlen oder nur in unzureichenden Mengen 
zur Verfugung stehen.

Obwohl die Ver. Staaten von Amerika vorlaufig nur 
Sekundarzinn erzeugen, sind sie doch der gróBte Zinn- 
verbraucher der Erde, von dereń Gesamtgewinnung sie 
fast die Halfte aufnehmen. Ihre wichtigsten Bezugsquellen 
sind die britischen Malaienstaaten Niederlandisch-Indien, 
Burma in Brit.-Indien und Thailand (Siam), also lauter Ge
biete des fernen Ostens, der seit Jahren mit politischen 
Spannungen geladen ist. Da diese eine Sperrung der ameri- 
kanischen Zinnzufuhren durch Japan haben befiirchten 
lassen, so haben sich die Ver. Staaten in letzter Zeit um die 
Deckung ihres Zinnbedarfs Sorge gemacht und nicht nur in 
ihrem Lande nach Zinn gesucht, sondern sich auch an der 
Zinngewinnung Boliviens beteiligt. Mit diesen Bestrebungen 
ist sicherlich der mit China abgeschlossene Vertrag in Ver- 
bindung zu bringen, zumal bei den Ver. Staaten die Absicht 
besteht, auf der Grundlage auslandischer Zinnerzfórderung 
eine eigene Zinnverhiittungsindustrie aufzubauen. Wenn 
nun die Verschiffung des chinesischen Zinns nach den Ver. 
Staaten bei einem Krieg um den Stillen Ozean ebenso un- 
sicher ist wie die des ostindischen, so kann bei dem 
groBen Zinnbedarf jener Plan besondere Bedeutung haben.

Die Bergwerksproduktion der Welt an Zinn hat — auf 
Zinninhalt berechnet — im Jahre 1938 1524001 (1937 
212600 t) betragen, der Rohmetallverbrauch der V'er. 
Staaten stellte sich auf 51300 (82200) t. Zur Deckung 
dieses groBen Bedarfs soli nun auch China herangezogen 
werden. Es besitzt in seiner sudlichen Provinz Yiinnan 
einige der reichsten Zinnerzvorkommen der Erde. Im 
Lauf der letzten Jahre hat sich dereń Fórderung nicht 
nur gesteigert, sondern auch infolge eines neuen 
Reinigungs- und Schmelzverfahrens die Zinnausbeute 
verbessert. Diese Gewinnung dient yorlaufig fast aus- 
schlieBlich der Tilgung der der Tschungking-Regierung 
im Jahre 1939 in Hohe von 20 Mili. S von den Ver. 
Staaten gewahrten Anleihe. Da die Zinnerzeugung 
Chinas standig zunimmt und seit 1939 fast ausschlieBlich 
von den Ver. Staaten aufgenommen wird, rechnet man da- 
mit, daB jene Anleihe Ende 1941 getilgt ist. Die chine- 
sische Zinnausfuhr hat schon im Jahre 1937 etwa 5 o o der 
gesamten Weltfórderung erreicht und ging hauptsachlich 
uber die sudchinesischen Hafen Lungchow und Mengtsze. 
Im Jahre 1939 wurden 5174t nach Franzósisch-Indochina.
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das bis zu seiner Besetzung durch Japan Durchgangsland 
fiir die Ausfuhr nach den Ver. Staaten gewesen ist, 4046 t 
nach Hongkong, und zwar ebenfalls fiir die Ver. Staaten 
von Amerika, 490 t unmittelbar dorthin und 736 t nach 
GroBbritannien verschifft. Bis September 1940 ging fast 
die gesamte Zinnausfuhr in Hóhe von 4549 t nach Indo- 
china. Ein kleiner Teil von 952 t ging nach Hongkong, 
unmittelbar nach den Ver. Staaten wurden nur 201 t ver-“ 
schifft. Die jahrliche Zinnerzeugung der Provinz Yiinnan 
erreichte einen Wert von 8 Mili. $. Sie betragt etwa 90 o/0 
der chinesischen Gesamtfórderung. Die Bergwerksproduk- 
tion von Zinn belief sich in China, das auch noch in den 
Provinzen Kwantung, Kwangsi, Hunan und Kiangsi Vor- 
kommen aufweist, im Jahre 1938 auf 11800 t, 1937 auf
11 500 t. Seitdem ist sie nach den letzten vorliegenden An- 
gaben aus der Zeit vor dem Krieg mit 114821 etwa auf 
dieser Hóhe geblieben. Da der Zinnverbrauch Chinas 
gering ist, so ist es in der Lage, an die Ver. Staaten einen 
grofien Teil seiner Gewinnung abzugeben und damit die 
von dort erhaltenen Anleihen zuriickzuzahlen.

Wahrend die Ver. Staaten von Amerika, wie gesagt, 
kaum iiber eigene Zinnlager verfiigen, sind sie reich an 
Wol f ramerzen ,  doch geniigt dereń Fórderung nicht dem 
Bedarf, weil sie verhaltnismaBig unentwickelt ist. Im Jahre 
1940 sind nur etwas mehr ais 5000 t Wolframerz ge- 
wonnen worden (3175 t, auf 60 o/o Wolframsauregehalt be- 
rechnet, in 1937), der jahrliche Erzverbrauch betragt da- 
gegen etwa 65001, von denen unter Einbeziehung der Kaufe 
in Sudamerika etwa 50001 ohne anderweiti<?e Einfuhr ge- 
deckt werden kónnen. Im Jahre 1939 sind 96701 Wolfram
erz in die Ver. Staaten eingefiihrt worden, von denen aus 
China 4470 t gekommen sind, das der reichste Besitzer 
dieser Erze auf der Erde ist. Dereń Gewinnung hat im 
lahre 1936 fast 25000 t betragen, von denen auf China iiber 
7600 t entfallen sind, das im Jahre darauf fast 18000 t fór- 
derte bei einer Weltproduktion von 35300 t. Die folgenden 
Jahre haben eine weitere Erhóhung gebracht; nach Mel- 
dungen aus Tschungking soli die Fórderung des Jahres
1940 die des vorhergegangenen Jahres um 50o/0 iibertroffen 
haben. Die Wolframerzreserven Chinas werden auf min- 
destens 2 Mili.t geschatzt, wobei jedoch nur die in geringer 
Tiefe befindlichen Ablaeerungen in den Provinzen Kwangsi 
und Kiangsi beriicksichtigt sind. Die Wolframausfuhr ist 
ein Monopol der chinesischen Nationalre^ierung, die das 
englische Peking Syndicate zu ihrem alleinigen Verkaufs- 
vertreter ernannt hat. Eine schwierige Frage ist allerdings 
die Befórderung der Erze nach den Ver. Staaten geworden, 
seitdem Japan die chinesischen Hafen und Indochina be- 
setzt hat, wo die Erze bisher aufgestapelt und verschifft 
worden sind.Wahrscheinlich wird daher die jetzige Ver- 
sendung iiber die BurmastraBe und Rangun im Austausch 
mit den amerikanischen Kriegsmateriallieferungen er- 
folgen.

Ober Indochina ist auch die chinesische Ausfuhr von 
Ant imonerzen  gegangen, auf welche die Ver. Staaten 
ebenfalls Anspruch erheben. Auch in der Fórderung dieses 
Metalls steht China an erster Stelle in der Welt. Von dereń 
Fórderung in Hóhe von 37350 t (Metali inhalt) im Jahre 
1937 sind namlich allein 15146 t auf China, jedoch nur 
1148 t auf die Ver. Staaten entfallen, die auch hier wieder 
die gróBten Verbraucher der Welt sind, wahrend China 
mit uneefahr 40o/0 ihr gróBter Erzeuger ist. Ungefahr 
95 o/o seiner Antimoneewinnung stammen aus der Provinz 
Hunan, ein kleiner Teil aus der Provinz Kwangsi. Im lahre
1937 haben die Ver. Staaten 1615 t (10 Monate) aus China 
bezogen, geĉ en 2265 t im Jahre vorher (11 Monate) und 
3360 t im fahre 1935. Im Jahre 1939 sind es 830 t ge
wesen, im Auo-ust und Sentember 1940 allein aber ist diese 
Menge plótzlirh auf ungefahr 10000 t hinaufgeschnellt 
und mit amerikanischen Schiffen aus Indochina ab<reholt 
worden. Aus Erórterunpen der amerikanischen Finanz- 
presse iiber die augenblickliche Versorgune des Landesmit 
Antimon eręibt sich, daB fiir das laufende lahr mit 
einer Fehlmenęe von 2700 t und fiir das Jahr 1942 mit 
einer Bedarfssteigerung um 9000 t gerechnet wird. Es ist 
also verstandlich, dafi die Ver. Staaten zur Zeit dem Anti- 
nionbesitz Chinas groBes Interesse entgegenbringen.

Dasselbe piit vom chinesischen"Kupfer, obwohl die 
Ver. Staaten iiber die srróBten Kunferlasrer der Erde ver- 
fugen. Im lahre 1929 hat die amerikanische Bergwerks- 
erzeu^ung beisnielsweise mit 905000 t CKupferinhalt) fast 
die Halfte der Weltfórdęrung von 1,95 Mili. t geliefert; der

Verbrauch des Landes an Rohkupfer stellte sich auf 
865000 t. 1938 stieg die Bergwerkserzeugung an Kupfer auf 
1,99 Mili. t (Kupferinhalt), von denen die Ver. Staaten 
506000 t lieferten. Ihr Rohkupferverbrauch war in diesem 
Jahr zwar auf 391000 t zuriickgegangen, doch wird in 
Fachkreisen unter dem EinfluB des Leih- und Pacht- 
gesetzes mit einer Steigerung des Bedarfs auf 1,4 Mili. t im 
Jahre 1942 gerechnet,einschl. 4000001 fiir den durch andere 
Metalle nicht zu ersetzenden Zivilbedarf.

Der durch andere Stoffe zu ersetzende Zivilbedarf be
tragt ungefahr 1,17 Mili. t. Da das Angebot 1942 bestenfalls 
nur 1,8 Mili. t erreichen wird, ergibt sich ein Fehlbetrag 
von nicht weniger ais 730000 t. Infolgedessen stehen fiir 
den anderweitig zu ersetzenden Zivilbedarf nur etwa 
400 000 t zur Verfiigung. Die Einsparungen an Kupfer in der 
Automobilerzeugung und in der Herstellung von Kiihl- 
schriinken wird ais unzureichend bezeichnet. Das erwartete 
Angebot von 1,8 Mili. t Kuofer in 1942 verteilt sich auf
1,1 Mili. t aus heimischer Erzeusmn? und etwa 6000001 
aus Ibero-Amerika zuziiglich rd. 100000 t, die man aus Alt- 
kupfer zuriick/ueewinnen hofft. In diesen Angaben sind 
aber die Móglichkeiten, durch Subvention an die USA- 
Gruben die Kupferproduktion um etwa 150009 t zu 
steieern, nicht beriicksichtiart. Anderseits ist es sehr 
zweifelhaft, ob die Ver. Staaten die erwarteten 6000001 
Kupfer aus Ibero-Amerika geliefert bekommen, da hier 
nach den letzten vorliegenden Angaben nur rd. 4370001 
Kupfer vor dem Kriege erzeugt wurden.

Es laBt sich also nicht leugnen, daB das chinesische 
Kupfer fiir die Ver. Staaten von Amerika in nachster Zeit 
groBe Bedeutung gewinnen kann. Allerdings ist Chinas 
Kupferfórderung vorlaufig nicht bedeutend. was iedoch in 
tnangelnder ErschlieRung seiner LaCTer̂ +at+en begriindet 
sein kann. Diese befinden sich hauotsachlich in den Pro- 
vinzen Yiinnan, Szetschuan, Kweitchou und Sinkiang. Die 
steięerungsmógliche Leistunffsfahigkeit ihrer und der 
iibricren noch vorhandenen Gruben wird vorlaufig auf 60001 
jahrlich geschatzt.

Endlich verfiiot China noch iiber reiche Vorkommen 
an Bauxit  und Alunit, aus denen A lu m in i u m  gewonnen 
wird. Da es dieses Metali selbst nicht gewinnt, kann es 
seine ganze Bauxit- und Alunitfórderuner ausfiihren. Diese 
wird allerdings hauptsiichlich in dem gróBtenteils von den 
Japanern besetzten Nordchina gewonnen. Es laBt sich 
daher nicht beurteilen, inwieweit die Ver. Staaten auf den 
Bauxit Chinas rechnen kónnen.

Die Gruben von Kaining in der Nahe der Kohlen- 
bergwerke der Provinz Hopei enthal+en allem Anschein 
nach iiber 5 Mili. t aluminiumhaltio-es Erz von 60o/0. Man 
schiitzt, daB die beiden in der Provinz Schantung ge- 
leeenen Gruben von Tzetschwan und Poschan mehr a's eine 
Milliarde t Erz mit einem Gehalt von 61,5 o/o Aluminium 
besitzen. Gegenwartig sind in Poschan und Tzetschwan 
26 Gruben in Betrieb, die jahrlich 1,25 M.ill. t Aluminiumerz 
fordem.

Ob und in welchem Umfang die Tschungking- 
Regierung iiber Bauxit verfiigt, laBt sich nicht feststellen. 
Aus dem mit den Ver. Staaten ab<?eschlossenen Vertrag ist 
jedoch zu schlieBen, daB die Bemiihun^en Chinas, sein 
Gebiet greologisch zu erforschen, zur Entdeckung von 
Bauxitvorkomnien gefiihrt haben. DaB die Ver. S+aaten 
darati Interesse genotnmen haben, wird durch die Tatsache 
erklart, daB ihre eięene Aluminiumindus+rie auf einen Ver- 
brauch wie den au^enblicklichen nicht eingen^htet ist. Die 
Erzeuo-un? an Aluminium, die fiir das lahr 1938 auf 
580000 t fiir die Welt berechnet ist, wird fiir die Ver. 
Staaten fur das laufende lahr auf etwa 2700001 geschatzt, 
ihr Rustunorshedarf aber auf 6^5000 t. Fiir das lahr 1942 
sch;itzen Fachkreise ihn auf 7250P01, wahrend die Er- 
zeu^ung nach ihrer Ansicht vielleicht 450000 t erreichen 
vvird, weil die Entwicklung neuer Aluminiumwerke sich 
dadurch verzó<iert, daB e>n Teil der an sich reichen Bauxit- 
la^er der Ver. Staaten frachtungunstig liegt und deshalh 
nicht schnell genug erschlossen werden kann;.

Im Zusammenhang mit den Anleiheaufnahmen 
rschungking-Chinas in den Ver. Staaten ist es von In
teresse, daB der Warenaustausch zwischen beiden Landern 
sich wertmaBie ungefahr die Waaee halt. Nach der amt- 
lichen Feststellung des amerikanischen Handelsdeparte- 
ments haben die Ver. Staaten aus China in den ersten 
sieben Monaten 1941 Waren im Werte von 54,1 Mili. $ er- 
halten und nur fiir 51,6 Mili. $ dorthin ausgefiihrt. Wahrend
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ihre Beziige aus China damit den Voriahrsstand gehalten 
haben, sind ihre Lieferungen dorthin um etwa 6 o/0 zuriick- 
gegangen. Ruprecht .

Die Versorgung Bulgariens mit Kupfer.

OroBe Kupfervorkommen wurden bislang in Bulgarien 
nicht entdeckt. Infolgedessen besit^t das Land auch keine 
eigene Produk+ion an Roh- oder Elektrolytkupfer. Bis etwa 
in das Jahr 1932 erzeugte die franzósiscbe »Societe Miniere 
et Industrielle de Plakalnitza« in ihrer kleinen Hiittenanlage 
in Elisseina (nórdlich Sofia) Kupferstein, der zur Weiter- 
verarbeitung ins Ausland ging. Wahrend der Weltwirt- 
schaftskrise ging aber auch dieser Betrieb ein, der zu Be- 
ginn des Jahres 1941 durch die Staatliche Orubendirektion 
Pernik ubernommen wurde. Gecrenwartig werden hier In- 
standsetzungsarbeiten durchgefiihrt: die Wiederinbetrieb- 
nahme sollte etwa im August oder Sentember 1941 erfolgen. 
Die derzeitige Jahreskapazitat der Huttenanlage soli etwa 
2000 t Kupferstein mit 45 o/0 Kupfer und 23 o/o Schwefel 
betragen. die Kanazitat der Aufbereitungsanlage wird mit 
etwa 15000 t Roherz jahrlich angegeben. Die Aufbereitung 
geschieht im Wege der Flotation. Erzeugt werden Kupfer-, 
Blei- und Zink-Konzentrate. Geplant ist, die Kupfererze 
mit 6 o/o Kupfer und dariiber unmittelbar auf Kupferstein 
zu verarbeiten. dagegen die Erze mit einem Kupfergehalt 
von weniger ais 6 o'0 zu flotieren. Bis zur Inbetriebnahme 
der erweiterten Hiitte soli die Kupfersteinerzeugung von 
Elisseina im Ausland auf Elektrolytkupfer iimgearbeitet 
werden.

Eine der interessantesten und erzhóffigsten Gegenden 
ist der Bezirk von Panagiirischte, etwa in der Mitte des 
Landes. Abgesehen von den bereits erschlossenen Vor- 
kommen. die z. T. fiir bulgarische Verhaltnisse erhebliche 
Erzvorrate aufweisen. besteht hier noch Aussicht, weitere 
bedeutendere Erzvorkommen aufzufinden. Ais weiteres 
kupfererzhóffiges Gebiet gilt der Bezirk von Burgas 
CStrandja-Gebirge). Ebenso hofft man, in den Bezirken von 
Rhodope und Kiistendil (bis weit in das serbische Maze- 
donien hinein) sowie in griechische Thrazien weitere 
Kupferlagerstatten aufzufinden. Was den Nord-West- 
Bezirk anbetrifft, so sind die meisten Lagerstatten vóllig 
unbedeutend.

Bulgarien ist somit fiir seinen Kupferverbrauch auf 
die E in fuhr  aus fremden Landern angewiesen. Welche 
Hóhe diese aufwies. zei^t fiir die letzten lahre die fol- 
gende Ubersicht. Deutschland ist an diesen Mengen in 
einem solchen JWaBe beteiligt. daB es schlechthin ais 
Lieferant Bulgariens bezeichnet werden kann.

E i n f u h r  B u l e a r i e n *  an K u p f e r ,  Me^sing;  und  B ronze .

1937

t

1938

t
1939

»

Roh- und A ltkupfer................................................. 75 345 273
Gesrhm^detes und W alzkupfer.......................... 391 488 488
Kupf<rdraht................................................................ 57 261 111
Isolierte Leitungsdrahte aus K u p fe r ................... 597 883 804
Messinedraht............................................................ 110 12 29
Leitunesdrahte aus K u p f e r .................................. 48 161 10
Roh- und Altmes«ingf.......................................... 0.04 0,002
Messing in Blerhen. Platfen und Staneen . . . 191 168 194
Waren aus gewohnlichem Kupfer oder Bronze, 

srroh verarbeitet..................................................... 3.45 3,08 5,67
Waren aus Messine, ?roh bearbe ite t............... 326 393 268
Waren aus Kupfer und Bronze, fein bearbeitet 0,34 0,17 0,21
Messingfwaren f e i n .......................................... 28 40 43
Oegossene Waren aus Kupfer und Bronze . . 16 69 40
Geeo«sene M essingwaren...................................... 46 40 40
Rohbronze . . .  . . . . . . .  ............... 2,01 85 7,95
Bronzedraht................................................................ 1,44 113 9,65

Es ist zu erwarten, daB der Kupferbedarf des Landes, 
der bisher mit 1500 bis 1800 t im Jahr noch gering ist, in 
den nachsten Jahren sich erheblich steigert, und zwar wird 
einschliefllich des erhóhten Bedarfs der Elektrifizierungs- 
plane der bulgarischen Regierung mit etwa 4000 t Elek- 
trolyt- und Rohkupfer gerechnet. AuBer diesem Bedarf 
an Kupfermetall besteht noch ein ziemlich erheblicher Be
darf an Kup fe rsu l fa t ,  im wesentlichen fiir die Zwecke 
der Weingiirtnerei. Der gegenwartige jahrliche Bedarf Alt- 
Bulgariens an Kupfersulfat wird auf 5000 bis 6030 t ge- 
schatzt, der erhóhte Bedarf GroB-Bulgariens dagegen auf 
etwa 9000 bis 10000 t veranschlagt.

Die folgende Zusammenstellung gibt einen Uberblick 
iiber die Einfuhr Bulgariens an Kupfersulfat in den letzten

Jahren. Sie erfolgte in der Hauptsache aus Deutschland, 
doch hat in den letzten beiden Jahren Italien die Stelle 
des Hauptlieferanten eingenommen.

E in fuhr  Bu lgar iens  an Kupfersu l fat .

t
1934 . . . .  3474
1935 . . . .  5287
1936 . . .  3331
1937 . . . .  5563
1938 . . . .  8247.

Die Kohlemersorgung Argentiniens im Jahre 1940.

Fur Argentinien ist die Versorgung des Landes mit 
Kohle durch die Einwirkungen des Krieges eine sehr ernste 
Frage geworden. Wahrend Deutschland, das ehemalige 
Polen, Holland und Belgien 1939 noch 734000 t geliefert 
hatten, ging dereń Einfuhr im %'ergangenen Jahr auf 9800 t. 
die allein aus Belgien kamen, zuriick. Auch der Beżu? von 
englischer Kohle wies mit 1,53 Mili. t gegeniiber 2.06 Mili. t
1939 einen starken Riickgang auf. Diesem Minderbezug 
gegeniiber seinen bisherigen Hauptlieferlandern in Hóhe 
von insgesamt 1,26 Mili. t steht nur ein geringes Mehr 
aus den Lieferungen der Ver. Staaten gegeniiber, die ihre 
Kohlenausfuhr nach Argentinien von 147000 1 1939 auf 
345000 t oder um rd. 200000 t steigern konnten. Da das 
laufende Jahr eine ahnlich geringe Einfuhr an Kohle mit 
sich bringen wird, diirfte sich der Gesamtausfall bis Ende 
des Jahres bereits auf rd. 3 Mili. t stellen.

Die Bauxitversorgung der Ver. Staaten von Amerika.

Auf Grund der wachsenden Anforderungen der nord- 
amerikanischen Aluminiumindustrie wurde die Bauxit- 
gewinnung der Ver. Staaten, nach einem Bericht der 
Berliner Bórsen-Zeitung, im Jahre 1940 auf 446000 t 
gesteigert, was gep-eniiber 1937 ein Mehr von 65000 t oder
15 o/o ausmacht. Fiir das lahr 1941 war eine weitere Er- 
hóhung um et\vra die Halfte. also auf fast 670000 t vor- 
gesehen. Wohl ware es móglich, durch bessere technische 
Ausrustung der Anlagen, die sich hauptsachlich in den drei 
Staaten Arkansas, Alabama und Georgia befinden, noch 
eine weit hóhere Ausbeute zu erzielen, doch ist beabsichtigt. 
so lange der Bedarf der Ver. Staaten zum gróBten Teil 
durch die Einfuhr auslandischer Bauxite gedeckt werden 
kann, die einheimischen Reserven zu schonen.

Die nordamerikanische Aluminiumindustrie stiitzt sich 
im wesentlichen auf die Lieferungen der Kolonie Surinam 
in Niederlandisch-Guayana, die in den letzten lahren einen 
betrachtlichen Aufschwung genommen hat. Von 3920001 
im lahre 1937 konnte die Fórderung bis 1939 auf 5120001 
und 1940 sogar auf 615000 t, d. h. um 57o/0 gesteigert 
werden. Fiir 1941 ist eine Fórderung von 800000 t und 
fiir 1942 eine solche von mehr ais einer Million Tonnen 
geplant. Zwecks Sicherstellung dieser Bauxitvorkommen 
wurde Niederlandisch-Guavana von nordamerikanischen 
Truppen besetzt. Eine ahnliche Fórdersteigerung erzielte 
auch Britisch-Guavana, wo die Bauxitgewinnung bereits 
im Jahre 1940 700000 t erreichte gegen 484000 t 1939 
und 306000 t 1937, doch hat diese Kolonie fiir die Ver. 
Staaten weniger Bedeutung, da ihre Bauxitausfuhr vor 
allem nach Kanada gerichtet ist.

Der Versuch. auch Brasilien ais einen der Hauptbauxit- 
lieferanten der Ver. Staaten einzuschalten, scheint sich ais 
Fehlschlag erwiesen zu haben, da die hohen Schiffsfrachten 
die Gestehungskosten weit iiber die wirtschaftlich tragbare 
Grenze hinaus getrieben haben. Die Frachtkosten fiir eine 
Tonne Bauxit von Brasilien nach den Ver. Staaten stellen 
sich zur Zeit auf 15 S. wahrend der Inlandpreis in den 
Ver. Staaten sich nur auf 6 S belauft.

D*e KohIenforH<>run'» Soaniens 
.  in d?n ersten 3 Vierteljahren 1941.

Die Kohlenfórderung Soaniens hat sich, wie der 
Deutsche Montandienst berichtet, im Laufe der ersten 
neun Monate des Jahres 1941 den Voriahrser<rebnissen 
gegeniiber gut behauotet. D ;e Anthrazitkohlenfórderung 
nahm von 800000 t auf 824000 t oder um 3 o/„ zu, die 
Braunkohlenfórderung stieg sogar von 405000 t auf 
5830001 oder um nahezu 44oo.Dagecren gab die Fórderung 
an sonstiger Steinkohle von 5,78 Mili. t auf 5,60 Mili. t
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nach. Bemerkenswert ist, daB der Forderriickgang sich im 
wesentlichen auf die ersten Monate des laufenden Jahres 
erstreckt, wahrend sich in den letzten Monaten durchweg 
eine mehr oder weniger starkę Steigerung der Forderung 
ergab.

K o h l e n g e w i n n u n g  S p an i e ns  in den e rs ten 3 V i e r t e I  j a h re n  1941.

Anthrazit

t

sonstige
Steinkohle

t

Braunkohle

t <M

1940: Januar-Sept. . 799969 5780192 404 963
Monatsdurchschnitt 88885 642 243 44996

1941 : Januar . . . 77399 595 234 44129
Februar . . . 78050 549 979 59 554
Marz . . . . 91577 623153 66168
April . . . . 90447 609034 64231
M a i ............... 98061 653687 75509
J u n i ............... 90984 617 876 67 027
J u l i ............... 95 503 625 263 68062
August . . . 96171 656 257 68779
September . . 105883 669 624 69170

Januar-September 824075 j 5 600107 582629
Monatsdurchschnitt 91564 622234 64 737

Die Kokserzeugung betrug im September 67727 t und 
in den ersten neun Monaten 1941 560896 t, die Brikett- 
herstellung 52021 i bzw. 324146 t.

Die Roheisen- und Stahlerzeugung Spaniens 
in den ersten 3 Vierteljahren 1941.

Die Ergebnisse der Roheisen- und Stahlerzeugung 
Spaniens blieben in den ersten neun Monaten des laufenden 
Jahres hinter denen des vorjahrigen Vergleichszeitraums 
nicht unwesentlich zuriick. Im Monatsdurchschnitt stellte 
sich der Riickgang bei Roheisen auf 7,03 o/„ und bei Roh- 
stahl auf 10,79 o/o. Das geringere Durchschnittsergebnis 
ging jedoch zu Lasten der ersten M.onate des Jahres, seit 
Mai haben die Erzeugungsziffern die vorjahrige Durch- 
schnittzahi im groBen und ganzen wieder iibersehritten.

Des nahern sei auf nachstehende Zahlentafel ver- 
wiesen, dereń Zahlen dem Deutschen Montandienst ent- 
nommen wurden.

D ie  R o h e i s e n - u n d  Rol i  s t a h l e r z e u g u n g  S p an i e ns  
in den  e r s t e n  3 V i e r te! j a li r e n 1941.

Roheisen

t

Rohstahl

t

1940: Januar-September 434067 589981
Monatsdurchschnitt 48 230 65553

1941: Januar................... 38013 56764
Februar ............... 33963 44733
M a r z ................... 42049 56448
A p r i l ................... 45011 63510

49190 65 599
49697 61 458

J u l i ...................• 50 501 60 403
A u g u s t ............... 46501 56913
September. . . . 48647 60 520

Januar-September 403572 526348
Monatsdurchschnitt 44 841 58 483

GroBhandelsindex Deutschlands (1913 =  100)

Durch- Agrar-
Industrie-
Rohstoffe

Industrie-Fertigwaren
Gesamt-

schnitt stoffe und
Halbwaren

Produktions-
mittel

Konsum-
giiter

zu-
sarnmen

index

1932 91,30 88,70 118,40 117,50 117,90 96,50
1937 104,58 96,15 113,16 133,25 124,63 105,91
1938 105,94 94,06 112,95 135,43 125,81 105,74
1939 107,89 95,04

98,60
112,83 135,86 125,94 106,87

1940 110,70 113,00 141,70 129,30 110,00

1941:Jan. 111,20 99,60 113,30 146,80 132,40 111,40
April 111,80 100,10 113,30 147,30 132,70 111,<)0
Juli 113,50 99,90 113,30 146,50 132,20 112,40
Aug. 114,40 100,00 113,30 146,60 132,30 112,80
Sept. 112,80 100,50 113,30 146,50 132,20 112,50
Okt 111,40 100,90 113,30 146,80 132,40 112,20
Nov. 111,80 100;90 113,40 147,00 132,50 112,40

P A T E N T B E R I C H T

•j

Deutsche Patente.

(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, liiuft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

5c (10oi). 714079, vom 2. 10. 38. Erteilung bekanntgemacht am 30.10.41. 
W i l h e l m  H in  sei mann in Essen-Bredeney und C a r l  T i e f e n t h a l  
in V e 1 b e r t (Rhld.). Grubcnstempcl. Zus. z. Pat. 695899. Das Hauptpat 
hat angefangen am 11.6.38.

Bei dem durch das Hauptpatent geschiitzten, fiir 
den Bruchbau bestimmten Stenrpel ist ein prismatischcr 
mit geringem Spiel in einem rohrfórmigen aufieren 
Stempelteil a angcordneter innerer Stempelteil b mit 
spiralfórmigen Nuten c versehen, in die Vorspriinge 
eines in einem Keilschlofi d gelagerten, den inneren 
Stempelteil b auf einem Teil seines Umfangs umfassen- 
den Schleppkeils e eingrcifen. Letzterer liegt mit 
seinem Riickcn gegen eincn im Keilschlofi d gelagerten 
durch eincn Querkcil / eingetriebenen und gesichertcn 
Stellkeil g an. Gemafi der Erfindung ist auf dem in
neren Stempelteil b ein Klemmbiigel h angeordnet, 
durch den dieser Teil mit den mit einer Ver- 
/•ahnung i versehenen Schlerpkeil e mittels an dem 
Keil vorgesehener, an schragen Flachen k des Biigels h 
anliegender Zapfen l lósbar gekuppelt ist. Der den 
Stellkeil g in seiner Lage haltende Querkcil / ist ais 
Widerlager fiir eincn in die Verzahnung des Schlepp
keils e eingrcifcnden Knipphcbel m i ausgebildct. Bei 
einem Druck ai-f den Hebel ni wird mit Hilfe des 
Keiles e und des Klemmbiigels // der innere Teil b des 
Stempcls in dessen aufieren auf dem Liegendcn auf- 
stehenden Teil a nach oben bewegt und unter das 
Hangende geprefit. Gleichzeitig wird der Stellkeil g 
in dcm Keilschlofi d nach unten gedrtickt und der 
innere Teil des Stempels in dessen aufieren Teil fest- 
geklemmt. Der Stellkeil g kann auf der Flachę, auf 
der der Qucrkeil / aufliegt, mit einer in der Mittcl- 
achse des Keiles g liegenden Wólbung versehen werden. 
durch die beim. Eintreiben des Querkeiles 
ein gewisses Durchbiegen dieses Keiles, d. h. 
eine federnde Vorspannung hervorgerufen 
wird.

35 a (9n). 714092, vom 5. 8. 39. Erteilung 
bekanntgemacht am 30. 10. 41. D i p 1. -1 n g.
Theodor  S t e i n f u r t h  in Essen.  Federnde • 
Wagensperre fur Forderkórbe. Der Schutz 

erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Zwischen bogenfórmigen Auflaufstiicken a der Sperre, die mittels 
durch eine in ihnen verschiebbare vierkantige Achse b miteinander 
verbundener Gleitstiicke c auf den Laufschienen d der Fórderwagen 
aufliegen, und auf die Auflaufstiicke wirkenden Schrauben,federn e 
sind miteinander in Eingriff stehende entgegengesetzt' gerichtcte Keil- 
flachen / angeordnet. Diese Fliichen sitzen teils an den Gleit- 
stucken c, teils an auf der Achse b achsrecht verschiebbaren Hiilsen g.
Zwischen diesen und einem festen Rund h der Achse b sind die

Schraubenfcdern e angeordnet 
Werden beim Verschieben der 
Sperre durch die mit ihren 
Radern auf die Auflaufstiicke a 
auftreffenden Fórderwagen die 
Auflaufstiicke durch die ani Ende 
des Fórderkorbes angebrachten 
ortsfesten Anschlage i der Sperre 
festgehaltcn, so verschiebt sieli 
die Achse b mit den Hiilsen g 
in den Auflaufstiicken in der 
Laufi ichtung der Wagen. Dabei 
werden infolge der Wirkung der 
Keilflachen / die Federn c ge- 
spannt, was eine starkę Diinip- 
fung des RiickstoBes zur Folgę 
hat.

35 a (9 i2).7 /# /08 ,vom  13.7.39. 
Erteilung bekanntgemacht am 
30. 10. 41. He rmann  Hem- 
s c h e i d t in W u p p e r t a l -  
E l b e r f e l d  und G e o rg  Titze 
in Essen.  Hil/seinric/itung fiir 
die Fbrderkorbbedicnung mii 
einer Schwenkbuhne. Erfinder: 
Georg Titze in Essen.

Auf der Ablaufscite des Fórder- 
schachtes a ist auf der Schwenk
buhne b der Einrichtung ein
Mitnehmer c verschiebbar ange-

durch eincn im
festen Ablaufgleis d gelagerten Hubzylinder e von etwa der Liinge der
Schwenkbuhne nut Hilfe eines in senkrechter Ebene gelenkigen Tragers /
veischoben wird. Durch den Mitnehmer werden Fórderwagen g, die bei zu 
angem Fórderseil auf der zum Fórdcrkorb schrSg abwarts gerichteten 

Scnwenkbuhne b nach dem Beschicktngsvorgang stehen bleiben, uber die 
Schwenkachse h der Buhne hinweg auf das feste Ablaufgleis d gezogen.
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35a ( I805). 714093, vom 6 . 4. 38. Erteilung bekanntgemacht am 30.10.41. 
S i emens-Schucker twerke  AG. in Be r l i n-S i emenss t ad t .  Steuerung 
fur Turen von Schachtjórderanlagen. Erfinder: Herbert Hochreuter in
Berlin-Siemensstadt. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Die Stromkreise von zwei mit Hilfe einer Schwinge in entgegęn- 
gesetztem Sinnc auf das Steuerglied des Antriebes fiir die Turen wirkender 
Relais sind uber parallel liegende Kontakte eines Schaltgliedes gefiihrt. 
Dieses wird mit einer strahlenempfindlichen Zelle vom Schachtfórdermittel 
beim Einfahren in eine Entlade- oder Beschickstelle und beim Verlassen 
dieser Stelle so gesteuert, daB durch in standigem Wechsel aufeinander fol- 
gende Impulse eines der beiden Relais Spannung erhalt.

81 e (65). 7142)8, vom 21. 5. 40. Erteilung bekanntgemacht am 30.10.41. 
Ludw ig  K i r c h h o f f  in Berg is ch  G l a dba ch .  Vorrichtung zum Fórdcrn 
von staubfórmigem Gut durch Lujt aus dem Worratsbehalter in den Ge- 
brauchsbehalter von Bunhern.

Im unteren Teil des Vorratsbehalters ist eine Auflockerungsdiise fur 
das Fórdergut angeordnet, die mit aus der Ausblaseleitung der Fórderanlage 
entnommener Druckluft gespeist wird. Die Duse kann rings um den unteren 
Teil des Vorratsbehalters angeordnete, einerseits in diesen Behalter,-anderer- 
seits in eine den Behalter umgebende Kammer mundende, nach abwarts 
gerichtete Schlitze haben.

81 e (22). 7143S8, vom 11.6. 36. Erteilung bekanntgemacht am 6. 11. 41. 
Gebr.  E i ckho f f .  M a s c h i n e n f a b r i k  und F i se ng i eBe re i  in

Bochum.  Kratz- oder Bremsfórderer. Zus. z. Pat. 712472. Das Hauptpai 
hat angefangen am 3. 3. 36.

Die Mitnehmer a des durch das 
Haup^patent geschutzten Fórderers 
mit uber einer Rucklaufrinne an- 
geordneter Forderrinne sind mit 
Klemmbacken b, c umklarp^ar an 
waagerecht liegenden Gliedern d von 
zwei seitlich von den Mitnehmern 
angeordneten Fórderketten hefestigt 
und werden durch Schraubenfedern e 
in der Arbeitslage gehalten. Die 
Erfindung besteht darin, daB die 
Alitnehmer a mit Scharnieraugen / 
auf gegeneinander gerichteten zapfen- 
artigen Verlangerungen g der in der 
Forderrinne oben liegenden Klemm

backen b gelagert sind. Nach innen gerichtete Verlangerungen h der 
in der Forderrinne unten liegenden Klemmbacken c dienen ais Anschlag fur 
die Mitnehmer und ais Widerlager fur die um die zapfenartigen Ver- 
langerungen g gewundenen Schraubenfedern e. Die Verliingerungen h der 
unteren Klemmbacke c kónnen mit einer hakenartigen Umbicgung i iiber 
die zapfenartigen Yerl.ingerungen g der oberen Klemmbacke b greifen.

B U C H E R S C H A U
Cours d’explohation des mines. Von Haton  de la Gou- 

pi l l ie re ,  Inspecteur generał des Mines, Membre de
i lnstitut, Directeur honoraire de 1’Ecole Nationale 
superieure des Mines, Grand-Officier de la Legion 
d’honneur. Quatrieme edition. Revue et considerab- 
lement augmentee par J. de Berc, Inspecteur generał 
des Mines, Vice-President du Conseil generał des 
Mines, Commandeur de la Legion d’honneur. Bd. 5. 
835 S. mit Abb. Paris 1941, Dunod.

Das groBe Sammelwerk iiber den Betrieb der Kohlen- 
gruben Frankreichs erscheint mit seinein 5. Band, der ais 
Verfasser Monsieur J. de Berc, inspecteur generał des 
mines, Vice-President du Conseil generał des mines hat. 
Der Band umfaBt 824 Seiten mit 303 Abbildungen. Er 
behandelt ais Hauptąbschnitte die Wasserhebung  und 
die Bewet terung .  Mit der dem Franzosen eigenen 
Grundlichkeit wird in eleganter mathematischer Ein- 
kleidung an allen Stellen die Theorie gebracht, wo iiber- 
haupt rechnerisch sich eine Grundlage fiir den technischen 
Aufbau schaffen laBt. Mit dieser Grundlichkeit der theo- 
retischen Betrachtungen werden daher die grundlegenden 
Kapitel auBerordentlich umfangreich. Sie sind aber so auf- 
schluBreich und interessant, dafi der Fachmann gefesselt 
wird und Anregungen empfangt, die sich spater weiter 
entwickeln. Schon diese Abhandlungen geniigen, um das 
Buch ais fiir den Fachmann sehr wertvoll zu bezeichnen.

Die prakt ische  Ausfiihrung der Wasserhebung und 
der Bewetterung wird ebenso griindlich dargelegt, nament- 
lich wird die historische Entwicklung der Wasserhebung 
gezeigt. DaB hierbei die Abbildungen meist nur ais An- 
sichtsbilder erscheinen, mag vielleicht weniger befriedigen.

D ie W a s s e r h a l t u n g : Der Anfall der Grubenwiisser 
und die allgemeine Organisation der Wasserhebung
— Kolbenpumpen mit schwingendem Kolben von der 
einfachen Hubpumpe bis zur ExpreBpumpe — die ein- 
zelnen Pumpenteile werden anschlieBend getrennt be
handelt. Rotationspumpen: Das Kapitel geht von der 
Kapselpumpe iiber Schraubenpumpe und einstufige Kreisel- 
pumpe zu den mehrstufigen Kreiselpumpen. Gestange- 
pumpen: Hier werden alle alten Pumpenausfiihrungen 
dieser Art in ihrer historischen Entwicklung behandelt. 
Unterirdische Wasserhaltungsmaschinen: Dampfwasser-
haltungen mit Kurbelantrieb — PreBwasser-Wasser- 
haltungen — Duplexpumpen, Kolbenpumpen mit elek- 
trischem Antrieb. Wasserhebungseinrichtungen verschie- 
dener Art: Fórderung durch am Seil hangende GefaBe, 
durch Schópfwerke (endlose Kette, Rader), Pulsometer. 
pneumatische Wasserhebung durch gesteuerte Behalter, 
Mammutpumpen, Wasserstrahlpumpen, transportable Klein-

pumpen, Schachtpumpen. Wassereinbriiche: Vorgekommene 
Wassereinbriiche und ihre Bekampfung.

D ie Bewet te rung :  DieGrubenluftbeschaffenheit:Die 
Zunahme der Temperatur mit der Teufe, Einwirkung von 
Temperaturund Feuchtigkeit auf den Bergmann, Wurmkranl:- 
lieit, Regelung der Temperatur durch die Bewetterung, der 
Gehalt an Gasen, Einwirkung der Gase auf den Menschen 
(CO, C 02, H2S). Schlagende Wetter: Chemische Zu- 
sammensetzung und physikalische Eigenschaften, Ein- 
wirkung auf den menschlichen Kórper, Entziindung und 
Verbrennung, Ursachen der Ziindung, die Flammen- 
geschwindigkeit, die Einlagerung von schlagenden Wettern 
in den Lagerstatten des Abbaues, normale Ausstrómung 
der Schlagwetter, Beeinflussung der Ausstrómung durch 
Barometerdruck, Ventilatorstillstand und andere Umstiinde, 
auBergewóhnliche Ausstrómungen und Schlagwetter- 
explosionen. Berechnung der Bewetterung: Bestimmung 
der erforderlichen Menge, der Depression, die iiquivalente 
Grubenweite, die Wettergeschwindigkeiten in den 
Streckenprofilen, Geriite zur Messung der Geschwindigkeit 
und der Depression, Kontrolle der Wetterfiihrung. Die 
Fiihrung des Wetterstroms: Dispositionen und Berech- 
nungen fiir die Verteilung und Regelung des Wetter- 
stromes, die Anordnung und Verz\veigung der Wetterwege, 
Einsatz von Ventilatoren untertage, Hauptregeln fiir die 
Wetterfiihrung und Sonderregeln fiir schlagwetterreiche 
Gruben.

Damit ist die Bewetterung bergmannisch sehr aus-
• fiihrlich behandelt, die Grubenventilatoren an sich sind 

nicht beriicksichtigt. Maercks.

Der Kalk und seine Bedeutung fiir die Volks\virtschaft.
Von Diplom-Chemiker Ingenieur Hans Vogel.  (Enkes
Bibliothek fiir Chemie und Technik, Bd. 26.) 125 S.
mit 1 Taf. Stuttgart 1941, Ferdinand Enke. Preis geh.
7,20 SUM, geb. 8,60 StM.

Nach einleitenden Bemerkungen iiber die volkswirt- 
schaftliche Bedeutung des Kalks und der Kalkverbindungen 
bespricht der Verfasser in breitem Rahmen die Kalkformen: 
den Kalkstein und seine Abarten, den gebrannten sowie 
den gelóschten Kalk und den Gips. Die Verwendung des 
Kalks im Bauwesen, in der Baustoffindustrie, chemischen 
Industrie, Hiittenindustne, in der Landwirtschaft, Er- 
nahrung, Pharmazie und fiir einige Sonderzwecke wird 
so eingehend behandelt, daB das Werk auch im Bergbau 
mit seiner vielfachen Anwendung des Kalks Anklang 
finden diirfte. Die schematische Darstellung der Ver- 
wendung des Kalks, eine Ubersicht iiber das Schrifttum 
sowie ein Sachverzeichnis schlieBen das empfehlenswerte 
Buch ab. Win ter .

Z E 1 T S C H R I F T E N S C H A  U'
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in N r . l  auf den Seiten 14—16 verdftentlicht. '  bedeulet Text- oder Tafelabbildurigen. i

Aufbereitung und Brikettierung.

Mahlen u. Mischen. Bunte, Karl: G rund la gen  des 
Mah lens und Mischens der Kohle.  Gasu.Wasser-

l  Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 
fur das Vierteljahr zu beziehen.

fach 84 (1941) Nr. 48 S. 661/65*. Die Kennzeichen guten 
Kokses werden besprochen, die Mittel zur Koksverbesserung 
erórtert und gezeigt, daB eigentlich jede Kohle eine 
Mischung aus Glanz-, Matt- und Faserkohle darstellt. V'or- 
aussetzung fiir die Anwendung des Mahlens und Mischens 
zur Verbesserung der Koksbeschaffenheit ist die sichere
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Kenntnis ihrer Herkunft und der gleichbleibenden Eigen- 
schaften der gelieferten Kohle.

FLotation. Oótte, August: F lo ta t ionsm i t te l  fur die 
Schaumsch w immau tbe re i tung  der Steinkohle .  
Gliickauf 77 (1941) Nr. 51 S. 707/1 1. Grundsatze der Flo- 
tation. Betriebsanspriiche an die Flotationsmittel. Erórte- 
rung der Eignung der verschiedenen Ole.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Kraftwerke. Schróder, Karl: P lanung  und Gestal- 
tung von Dampfk ra f twerken .  11. Z. VDI 85 (1941) 
Nr. 49/50 S. 941/4o‘ . Ausfiihrungsbeispiele an Hand von 
Planen und Modellen. Kennwerte. Kaum- und Grund- 
flachenbedarf. Gesamtkosten. Allgemeine Grundsatze im 
Kraftwerksbau.

Haeberle: P lanung  und Bau von Heizkraft- 
werken. Elektr.-Wirtsch. 40 (1941) Nr. 32 S. 495/99*. Vor- 
bedingungen fiir die Erstellung. Planung. Wahl der 
Mascninen, des Dampfdruckes, der Uberhitzertemperatur 
und des Warmetragers, Warmeschaltung.

Dampfkessel. Kinkeldei, L .: D ie Verfahren zur 
r a u c h g as s e i t  i g en h e i z f l a chen re in igung  der 
Damptkessel  mi t  H i l f e  von Dampfen.  Warnie 64 
(194 lj Nr. 47 S. 437/38. An Hand des Schrifttums werden 
die Dampfungsverfahren von Raschek, Hutter und Linz 
beschrieben.

Kordes, G.: Hangende  oder l iegende Uber- 
h i t zer?  Arch. Warmewirtsch. 22 (1941) Nr. 11 S. 233/37*. 
Griinde fiir die bisherige Entwicklung im Bau von Uber- 
hitzern hangender und liegender Bauweise, Beleuchtung 
der Unterscmede in baulicner und betrieblicher Hinsicht. 
SchluBfolgerungen.

Chemische Technologie.

Oaserzeugung. Pichler, Helmut: Stadtgaserzeu-
gung  in Verb indung  mit  der Kogas insynthese.  
brennstoff-Chem. 22 (1941) Nr. 21 S. 244/48*. Die Ver- 
gasung von Kohle mit Sauerstoff. Die Methanisierung von 
Wassergas. Verwendung von Endgas der Kogasinsynthese 
zur Herstellung von Stadtgas.

Klopfwerte. Wilke, W. und E. Singer: G em  e i n - 
schattsarbei t  i iber K lopfmeBfragen  in Deutsch- 
land. Z. VDI 85 (1941) Nr. 47/48 S .9^ 1/20*. Zur gemein- 
samen Bearbeitung von Fragen der Klopfwertbestimmung 
haben sich neuerdings die deutschen Prufstellen in einer 
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. MaBnahmen 
zur Steigerung der MeBgenauigKeit und Vorschlage zur 
Bestimmung der Klopfwerte in Mischungen sowie iiber 
die Oktanzahl 100 hinaus. Bleiempfindlicnkeit von Kraft- 
stoffen.

Hiittenwesen.

Metallhiittenwesen. Tafel, V.: Das Metal lh i i t ten- 
wesen in den Jahren 1939 und 1940. (SchluB.) Met.u. 
Erz 38 (1941) Nr. 22 S. 482/87; Nr. 23 S. 497/503. Neue- 
rungen auf dem Gebiete der Gewinnung und Verarbeitung 
von Magnesium. Sonstige Metalle. Aroeiten allgemeinen 
und theorethischen lnhalts. Róstgasverarbeitung und 
Flugstaubgewinnung. Gewinnung und Raffination auf 
trocKenem Wege. GieBerei. Nasse Verfahren.

Leichtmetalle. Schulz, Hermann: Leichtmetal le  und 
Stahl ais Werkstof fe .  Stahl u. Eisen 61 (1941) Nr. 50 
S. 1121/25*. Ablehnung irrefiihrender Angaben iiber Leicht
metalle, im besondern eines angeblichen Gegensatzes 
zwischen Leichtmetall und Stahl. Vergleichende Gegen- 
iiberstellung von Gewinnungsmóglichkeiten und Eigen- 
schaften der beiden Werkstoffgruppen. Die Frage des 
Austausches von Stahl durch Leichtmetalle auf bestimmten 
Einzelgebieten. Betonung des Verbindenden zwischen den 
beiden Werkstoffgruppen. Das »Zeitalter der Leichtmetall- 
legierungen«.

Betriebsrechnung. Hiiser, Hartwig: Die betriebs- 
wir tschaf t l iche  Auswer tung  von Wer t fo rme ln  fiir 
Erze und andere Hi i t tenvorstoffe .  Met. u. Erz 38 
(1941) Nr. 22 S. 477/82*. Auswertung von Wertformeln auf 
betriebs- und volkswirtschaftlichem Gebiete. Das Rechnen 
mit der Wertformel und ihre Anwendung in der Betriebs- 
planung sowie in der Betriebsrechnung von Berg- und 
Hiittenwerken. (SchluB folgt.)

Wirtschaft und Statistik.

Wagemann, Ernst: S t ruk tu rwand lungen  der
europaischen  Wir tschaft .  Europa-Kabel 1 (1941)

Nr. 27. Die wirtschaftlichen Strukturwandlungen, in denen 
unser Kontinent begriffen ist, sind, wie Wagemann zu- 
treffend hervorhebt, deswegen so tiefgreifend, ja um- 
stiirzend, weil sie einem wirtschaftlichen Entwicklungs- 
zwang gehorchen. Hiervon ausgehend umreiBt W. die 
Folgerungen, die sich fiir die Stellung des Unternehmers 
im Rahmen des Strukturwandels der europaischen Wirt
schaft auf eine GroBraumwirtschaft hin ergeben. Unter den 
Grundsatzen der totalen Wirtschaftslenkung werde das 
Unternehmertum keineswegs entrechtet. Mit der neuen 
Wirtschaftsordnung wandelten sich aber seine Aufgaben. 
Im verstarkten Mafie seien ihm die Kechte eines Betriebs- 
fiihrers eingeraumt und Pflichten iibertragen worden, die 
ihn ais Hiiter und Bewahrer der Interessen seiner Gefolg- 
schaft mit einschalten. Die alte Marktgewalt sei ihm ent- 
zogen. Die Staatsfiihrung leite seine Entschliisse und seine 
Tatigkeit auf die Bahnen, die die groBen volkswirtschaft- 
lichen Zwecke vorschreiben. Sie liabe damit den Unter- 
nehmer aber zugleich von der Rolle des Privatwirts auf 
die Ebene des Volkswirts gehoben. Aus der grofien in 
Europa vor sich gehenden Strukturumbildung erwiichsen 
dem Unternehmer grófite Aufgaben. DaB die sich aus dem 
Zusammenschlufi der europaischen Staaten zu einem 
WirtschaftsgroBraum ergebenden Móglichkeiten verwirk- 
licht werden, konne man mit dem Recht wirtschaftlicher 
Vernunft voraussagen. Bei dem technischen Fortschritt 
unserer Zeit wiirde ein ungeeintes Europa vóllig unfahig 
sein, den andern in der Welt sich immer scharfer heraus- 
bildenden GroBwirtschaftsraumen ebenbiirtig gegeniibęr- 
zutreten. Nur eine Organisationsform, wie sie durch das 
harmonische Zusammenwirken von staatlicher Wirtschafts
lenkung und Unternehmertum und durch Uberbriickung der 
wirtschaftspolitischen Gegensatze der europaischen Staaten 
gekennzeichnet ist, vermóge unserem Kontinent seine 
Lebensrechte zu sichern.

Rohstoffe. v. Hanneken: Rohs to f  fbewir tschaftung 
im europaischen Raum. Europa-Kabel 1 (1941) Nr. 27 
Auf Grund seiner Erfahrungen stellt Unterstaatssekretar 
v. H. in seinen Ausfiihrungen fiir die kiinftige europaische 
Rohstoffbewirtschaftung Kichtlinien auf, die ebenso klar 
wie zweckmaBig erscheinen. Ausgehend von der Fest- 
stellung, dafi die Bildung dieses neuen Wirtschaftsraumes 
ais Wichtigstes eine gemeinsame Abstimmung der Aus- 
beutung der vorhandenen Rohstoffe und in notwendiger 
Erganzung dazu die Rohstoffverteilung erfordere, werden 
zunachst die unterschiedliche Ausstattung der einzelnen 
Liinder mit Rohstoffen und der verschiedene Grad ihrer 
technischen und industriellen Entwicklung aufgezeigt. Die 
Ausbeutung der einzelnen Rohstoffgebiete miisse in einem 
durch hohe ZweckmaBigkeit diktierten Verhaltnis stehen, 
wie es an Beispielen dargetan wird. Dazu gehóre dann eine 
sinnvolle Verwendung der vorhandenen Rohstoffe durch 
entsprechende Verteilung, so daB durch Kontingentierung 
und Fertigungskontrolle das rechte Materiał an den rechten 
Platz gebracht werde. Es handele sich also um die gleichen 
Aufgaben, die Deutschland schon in den Jahren der Vor- 
kriegszeit gestellt waren. Die Vorteile einer solchen 
europaischen Zusammenarbeit werden von den beteiligten 
Landern erst dann richtig erkannt werden, wenn sich die 
europaische Zusammenarbeit in planmaBiger und sinn- 
voller Arbeitsteilung den Aufgaben des Friedens zuwendet. 
Hierin liegt schon ausgesprochen, dafi das optimale MaB 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im neuen Europa 
noch nicht erreicht ist, sondern in der stets wachsenden 
Produktivitiit der europaischen Zusammenarbeit und 
Arbeitsteilung noch Reserven grófiten Ausmafies fiir die 
Zukunft ruhen.

Preispoliłik. Preufie, Bruno: D ie Preis-Genauig- 
keit. Der Wirtschafts-Ring 14 (1941) Nr. 49 S. 1075/76. 
In einer Betrachtung iiber die Kiirzung der Gewinnricht- 
punkte und die Festsetzung von Festpreisen bei óffent
lichen Auftriigen hebt der Verfasser zutreffend und mit 
Nachdruck hervor, dafi jede MaBnahme der Preispolitik 
gegenwartig vor allem dazu diene, die Grundsatze der 
Kriegsverpflichtung weiter zu klaren, was im wesentlichen 
auf eine zunehmende Herausarbeitung ihrer Unabding- 
barkeit und Scharfe hinauslaufe. Die Preispolitik werde 
von einem Mittel zur Bremsung des Ansteigens der Preise 
zu einem der Preissenkung, weitergebildet. Man werde 
nicht anzunehmen haben, daB diese Weiterbildung ledig- 
lich eine Kriegserscheinung sei. Sicher móge im kiinftigen 
Frieden in manchem eine Lockerung móglich werden, 
jedoch sei der Anspruch auf Billigkeit der Erzeugung und



anderer Wirtsehaftsleistungen nicht allein aus dem gegen- 
wartigen besonderen Interesse des Staates begrundet. 
Dieser Anspruch erhebe sich ebenso in Verbindung mit der 
spater wieder voll zum Zuge koinmenden Forderung nach 
Aufbesserung des Lebensstandards.

Chemische Industrie. Krauch, C.: Kon t inen ta le  C h e 
mie wirtsptiaft.  Europa-Kabel 1 (1941) Nr. 27. K., der 
selbst ais Generalbevollmachtigter fiir Sonderfragen der 
chemischen Erzeugung an fiihrender Stelle der deutschen 
Chemiewirtschaft wirkt, unterbreitet Gedanken fiir eine 
einheitliche Planung und Zusammenarbeit der europiiischen 
Chemiewirtschaft. Dabei stellt er mit Nachdruck zunachst 
heraus, daB die Chemie im Aufbau einer eigenstandigen 
Rohstofferzeugung die wichtigste Stellung einnehme und 
mit der groBen Aufgabe der Gewinnung von Rohstoffen 
aus reichlich vorhandenen, minder wertvollen Materialien 
gewissermaBen ais Teil der Urproduktion neben Land- 
wirtschaft und Bergbau getreten sei. Im europiiischen 
WirtschaftsgroBraum konne die Chemieindustrie ais eigent- 
liche Tragerin der Rohstofferzeugung die Produktion nach 
den Gesichtspunkten optimaler Wirtschaftlichkeit aus- 
richten. Das neue Europa konne sich einen Raubbau an 
seinen Bodenschatzen nicht leisten. Vor allem die Kohle 
werde kiinftig ais chemischer Rohstoff gewertet werden 
miissen. Die groBziigige Gestaltung einer kontinental- 
europaischen Chemiewirtschaft fiihre in vielen Fallen zu 
einer Bereinigung der bisherigen Herstellungsverfahren. 
Fiir die Planung einer geschlossenen europiiischen Chemie
wirtschaft sei kennzeichnend, daB sie iiber die Grenzen des 
eigentlichen Planungsgegenstandes hinausgreife und schon 
von vornherein die Riickwirkungen einbeziehe, die sich 
auf anderen Gebieten einstellen werden. Die Zusammen
arbeit der verschiedenen europaischen chemischen In- 
dustrien fórdere die Beziehungen zwischen den beteiligten 
Kreisen von Chemikern und Ingenieuren und werde sich 
auch auf den Gebieten der wissenschaftlichen und tech- 
nischen Forschungen auswirken.

Allgemeines. W ir t scha f t skamerad  I tal ien.  Der 
deutsche Volkswirt 16 (1941) Nr. 11. Die Zeitschrift
bringt in einer Reihe von Aufsatzen Ausfiihrungen zu 
aktuellen Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und Italien. A ust unterstreicht in 
einem einfiihrenden Aufsatz, daB das wirtschaftliche Zu- 
sammenwirken der Achsenmachte von den Tagen des 
Sanktionskrieges an weit mehr gewesen sei ais die 
opportonistische Ausnutzung zufalliger Situationen. Mit 
der deutsch-italienischen Wirtschaftsfreundschaft sei auch 
in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen ein neuer 
Geist eingezogen. Mit dieser Zusammenarbeit beginne 
eine neue Epoche der zwischenstaatlichen Wirtschaft. — 
In einzelnen Beitragen werden behandelt u. a. die handels- 
politische Planung im deutsch-italienischen Wirtschafts- 
verkehr, die Entwicklungsmóglichkeiten des deutsch- 
italienischen Clearings, der Einsatz italienischer Arbeits- 
krafte in Deutschland, die deutsch-italienischen Verkehrs- 
beziehungen und die Umstellung der italienischen W irt
schaft auf die Kriegserfordernisse.

Abschreibungen. Kluge, Hans: Um die Substanz.  Das 
Reich (1941) Nr. 50. Der Verfasser setzt sich sachlich aber 
kritisch mit dem Vorschlag Nóll v. d. Nahmers aus- 
einander, durch Verzicht auf Abschreibungen zur Ver- 
minderung der Kriegskosten eine Preissenkung zu er- 
reichen. Es sei richtig, daB die Kriegsfinanzierung durch 
Kreditaufnahme, welche die geldmiiBige Bezahlung eines 
Teiles der Kriegskosten auf die Zukunft vertage, nichts 
an der Tatsache andere, daB die Kriegslasten giiterwirt- 
schaftlich durch Verbrauchsverzicht und unersetzten Ver- 
schleiB in der Gegenwart getragen werden miissen. 
Wurden die Unternehmer aber gezwungen, die fiir Sub- 
stanzerhaltung nicht verausgabten Betriige im Wege einer 
Preissenkung dem Staate effektiv zur Verfiigung zu stellen, 
so miiBten sich die stillen Reserven allmiihlig aufzehren 
und schlieBlich Verluste sichtbar werden. Die Errichtung 
von Betriebsanlage- und Warenbeschaffungsguthaben sei 
demgegeniiber im gegenwartigen Zeitpunkt vorzuziehen, 
weil es groBe Schwierigkeiten bereite, ein klares Bild von 
dem Riickgang der Aufwendungen fiir Unterhaltung und 
Erneuerung zu gewinnen. Zudem ergebe sich daraus, daB 
sich die Investitionen im allgemeinen erstaunlich gut 
gehalten hatten, daB auch Ersatzbeschaffungen móglich

gewesen seien. Es stehe also einem Substanzverzehr auch 
ein Substanzzuwachs gegeniiber, der eine Verstarkung der 
Riistungskraft bedeute. Vielfach diirften kriegswichtige In- 
vestitionen eine wesentliche Ursache der zuriickgestellten 
Erneuerungen sein. Da Abschreibungen Finanzierungs- 
mittel seien, wiirde eine namhafte Kiirzung der Ab
schreibungen vielfach zur Finanzierung kriegsbedingter 
Aufgaben durch Kreditaufnahme zwingen. Hiervon bleibe 
aber auch der Reichshaushalt nicht unberiihrt. Berechtigten 
Bedenken gegen den Versuch, iiberhóhte Abschreibungen 
in die Preise einzukalkulieren, stehe die »Zange« gegen- 
iiber, die sich aus Gewinnbegrenzung, Preissenkung bei 
Ubergewinnen und erhóhter Kórperschaftssteuer ergebe 
und zu einer Einengung der Abschreibungsmóglichkeiten 
fiihre. Dennoch scheint nach Ansicht des Verfassers die 
von Nóll v. d. Nahmer angeschnittene Frage nicht ohne 
weiters erledigt zu sein, da er abschlieBend ausdriicklich 
darauf hinweist, daB, wenn der mit der »Eisernen Spar- 
kasse« des Unternehmers erstrebte Erfolg, ungenutzte 
Mittel des Betriebes anzulegen, nicht erreicht werde, 
weitergehende Gedankengange einmal aktuelle Bedeutung 
gewinnen kónnten.

Sozialpolitik. WeiB, Dr.: Betr iebl iche Sozial-
pol i t ik .  Reichsarbeitsblatt 21 (1941) Nr. 33 S. V 589/92. 
Der Verfasser stellt in seinen Ausfiihrungen besonders her
aus, daB der Betriebsfiihrer mit der Erfiillung der Fiir- 
sorgepflicht gegeniiber seiner Gefolgschaft, d. h. durch 
seine betriebliche Sozialpolitik einen hochpolitischen Auf- 
trag ausfiihre, der auf die Bildung, Festigung und Ver- 
tiefung der Betriebsgemeinschaft ausgerichtet sei. Deshalb 
werde auch _ fiir die betriebliche Sozialpolitik stets im 
Rahmen der staatlichen Sozialpolitik Raum sein. Betriebliche 
Sozialpolitik sei seit 1933 alles, was der Betriebsfiihrer in 
Erfiillung der Fiirsorgepflicht des § 2 des Arbeitsordnungs- 
gesetzes tue. Sehr klar umreiBt er die Bedeutung der 
betrieblichen Sozialpolitik fiir das Betriebsleben dahin, 
daB der erwahnte § 2 des Arbeitsordnungsgesetzes den 
Gefolgschaftsmitgliedern keinen unmittelbaren Rechts- 
anspruch auf betriebliche Sozialpolitik gewahre, anderseits 
der Betrieb durch sie zu nichts ais dem Anspruch auf die 
Treuepflicht des Gefolgsmannes berechtigt werde. Im 
iibrigen unterstreichen die Ausfiihrungen die Mannig- 
faltigkeit der Arbeitsgebiete der betrieblichen Sozial
politik, die sich aus der Verschiedenartigkeit der Bedin- 
gungen der Betriebe ergeben. Neben den materiellen Auf
wendungen im Rahmen der betrieblichen Sozialpolitik 
stehe mit gleicher Wichtigkeit die Kunst der Menschen- 
fiihrung. Denn funktioniere die innere Struktur der Be
triebsgemeinschaft nicht, dann vermóchten auch auf- 
wendige Sozialausgaben nicht, die Betriebsgemeinschaft zu 
wirklichem Leben zu bringen. Die Aufgabenstellung und 
die Ausfiihrungsmethoden der betrieblichen Sozialpolitik 
wurden sich andern konnen und miissen, vor allem, wenn 
der Staat an die Lósung der groBen Sozialaufgaben heran- 
gehe. Eines der besonderen Merkmale sei ihre Elastizitat, 
die ihren Grund in der Wendigkeit und Anpassungs- 
fahigkeit des deutschen Betriebsfiihrers habe und die fiir 
die betriebliche Sozialpolitik auch unter der Herrschaft 
der kommenden deutschen Sozialordnung den richtigen 
Platz, die richtigen Methoden und die gleichen Erfolge 
bringen werde. Im ganzen verdienen die Ausfiihrungen 
auch deshalb Beachtung, weil sie iiberzeugend zeigen, daB 
die betriebliche Sozialpolitik ais eine wesentliche Unter- 
nehmeraufgabe im Rahmen der Gesamtbetriebsfiihrung 
erhalten bleiben muB.

Berufsausbildung. Richter-Maintok, Charlotte: Die 
L ehr l i ngsge l tung  in Indus t r ie  und  Handel .  Ruhr 
und Rhein 22 (1941) Heft 49/50 S. 793/97. Die Darlegungen 
vermitteln ein anschauliches Bild von dem Bestand an ge- 
werblichen und kaufmannischen Lehrlingen im Wirtschafts- 
kammerbezirk Dusseldorf und verdienen besondere Be
achtung, weil sie erstmalig einen Einblick in die Starken 
und Schwachen bei der Verteilung der Lehrlinge auf die 
einzelnen Lehrberufe und verschiedenen Zweige von In
dustrie und Handel in diesem wichtigen Wirtschaftsgebiet 
bieten. Es trifft daher auch zu, wenn die Verfasserin ab
schlieBend feststellt, daB es eine Frage von besonderer 
Bedeutung sei, ob und in wieweit es in der nachsten 2 u- 
kunft den fiir die Nachwuchsgestaltung verantwortlichen 
Stellen móglich sein werde, diese Schwachen in der Lehr- 
lingsverteilung zu beseitigen.
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Reinhold Dehnke f.
Am 13. Dezember 1941 ist der Generaldirektor Bergassessor Reinhold 

Dehnke im Alter von 77 Jahren auf seinem Ruhesitz zu Berlin-Dahlem 
aus diesem Leben abgerufen worden. Seine liebenswerte Fiihrerpersónlich- 
keit war eine von denen, die in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts 
auf die Entwicklung des Ruhrbergbaues EinfluH aus- 
geiibt haben. Dies ist um so bemerkenswerter, ais 
Reinhold Dehnke nicht einer Gegend entstammte, in 
der der Bergbau heimisch ist. Er war ein Kind des 
deutschen Ostens. In Strelno in der Provinz Posen 
wurde er ais Sohn eines Gutsbesitzers am 18. April 
1864 gebortn. In einer Umgebung aufgewachsen, in 
der Tiere und Pflanzen seinen aufgeweckten Sinn 
hecindruckten, wurde er so von der Liebe zur Natur 
ergriffcn, dafi er, nachdem er die Rcifepriifung auf 
dem Gymnasium zu Thorn bestanden, sich dem 
Studium der Naturwissenschaften widmen wollte. Die 
Anregung eines der Familie bcf.cundeten Bergwerks- 
unternehmers aus Gelsenkirchen bestimmte ihn, sich 
fiir das Bergfach mit seinen mannigfachen natur- 
wissenschaftlichen Wissensgebieten zu entscheiden. So 
wurde er Bergbaubeflissener und lag im Oberberg- 
amtsbezirk Dortmund mit Begeistcrung und mit der 
ihm eigcn.n Griindlichkeit und Tatkraft der Gruben- 
arbeit ob. Es folgten Jahre des Studiuins, die er an 
der Berliner Bergakademie verbrachte. Er schlofi 
sich dem Berg- und Hiittenmannischen Verein an, in 
dessen Rcihen er sich Kameraden und Freunde fiir 
sein weiteres Leben erwarb. An der Entwicklung des 
Vereins hat er bis in sein spates Lebensalter tatigen 
Anteil genommen. In Berlin geniigte er auch seiner 
Militarpflicht, in deren Folgę er Offizier wurde und 
seine soldatische Laufbahn ais Oberleutnant der Land- 
wehr beendigte. 1889 bestand er die Bergreferendar- 
priifung. Nach wciterer Ausbildung unterzog er sich 
der zwciten Staatspriifung und wurde Ende 1893 zum Bergassessor 
ernannt. Die Berufsaussichten im Bergbau waren damals nicht giinstig. 
Deshalb iibernahm Dehnke zunachst eine Tatigkeit ais Hilfsarbeiter bei 
der Gewerbcinspektion zu Duisburg, bei der er die Verbindung mit dem ihm 
schon vorher vertraut gewordenen westfalischcn Steinkohlenbergbau nicht 
aufzugeben brauchte. 1898 nahm er den Dienst bei der preufiischen Berg- 
hoheitsverwaltung ais Hilfsarbeiter im Bergrevier Oberhausen auf und kam 
1900 ais Bcrginspektor der Grube Kronpiinz in das Saargebiet. Jedoch war 
seine Beschaftigung dort von kurzer Dauer. Noch in demselben Jahre folgte 
er einem an ihn ergangenen Rufę ais Bcrgwerksdirektor der Gewerkschaft

Friedrich der Grolie zu Herne. Hier begann sein Aufstieg ni der rheinisch-
westfiilischen Privatindustrie, in der er fortan seine Fahigkeiten nicht nur
zum Nutzen der seiner Fiihrung anvertrauten Betriebe, sondern auch zum 
Wohle des gesamten Bergbaues entfalten konnte. Im Jahre 1908 wurde er 

Leiter der Zeche Graf Bismarck zu Gelsenkirchen und 
nach kurzer Tatigkeit ais deren Bergwerksdirektor 
zum Generaldirektor dieses wichtigen Unternehmens 
ausersehen, das er nun standig weiter entwickelte und 
neuzeitlich gestaltete. Der Ausbau der Schachtanlagen 
iiber- und untertage, der Kokereien und Neben- 
gewinnungsbetriebe sowie der sozialen Einrichtungen 
ist mit seinem Namen verkniipft. Bei der Obernahme 
der Gewerkschaft Graf Bismarck in die Deutsche
Erdol-Aktiengesellschaft im Jahre 1923 trat Dehnke
in deren Vorstand ein und siedelte 1925 nach Berlin 
iiber. Hier hat er noch ein Jahrzehnt seine reichen 
betrieblichen und wirtschaftlichen Erfahrungen unter 
steter Bereitschaft zur Mitarbeit zur Verfiigung ge- 
stellt und hat dabei die Belange des westfalischen
Steinkohlenbergbaues weiter wahrnehmen kónnen, vor 
allem durch seine Zugehórigkeit zum Aufsichtsrat
des Rheinisch-Westfalischen Kohlen-Syndikates. Auch 
bei vielen Tochtergescllschaften der Deutschen Erdol- 
Aktiengesellschaft war er Berater und Aufsichtsrats- 
mitglied. Ais er 1933 in den Ruhestand trat, hatte er 
sich -durch seine kluge Oberlegung bei allen wich- 
tigen Entschliefiungen, seine Verantwortungsfreudig- 
keit, seinen Gerechtigkeitssinn und durch das freund- 
liche, vaterliche Wohlwollen gegen Mitarbeiter und 
Untergebene ein hohes Mafi von Anerkennung in 
allen Fachkreisen erworben. Auch im Ruhcstande hat 
er noch beratend und anregend fiir den deutschen
Bergbau gcwirkt. Eine besondere Freude war es fur 
ihn, der mit Leib und Seele Bergmann war, daB seine 
Tóchter sich mit Bergleuten vermahlten, und dafi sein 

einziger Sohn den Bergmannsberuf ergriff, so dafi das Fortleben seines Namens 
im deutschen Bergbau gesichert schien. Um so harter traf es ihn und seine
Familie, ais der Sohn zu Beginn des Ostfeldzuges, den er ais Leutnant mit-
machte, sein Leben vor dem Feinde hingeben mufite. Aber Dehnke. der mit 
jugendlicher Anteilnahme das Werden des neuen Deutschland verfolgt und 
begriifit hatte. fand seinen Trost in dem stolzen Bewufitsein, dafi sein Sohn
den Heldentod fiir den Fiihrer und fiir sein geliebtes deutsches Vater!and
erlittcn. Ein echter deutscher Bergmann, dessen Andenken im deutschen
Bergbau, vor allem in Rheinland-Westfalen. fortleben wird, ist mit Reinhold 
Dehnke dahingegangen. Serio.

P E R S Ó N L I C M E S
Der Bergrat Dr.-Ing. I lin er vom Oberbergamt Halle 

(Saale) ist dem Bergamt in Altenburg zur zunachst kom- 
missarischen Beschaftigung iiberwiesen und mit der Wahr- 
nehmung der Dienstgeschiifte des Ersten Bergrats daselbst 
beauftragt worden.

Zu Bergraten sind ernannt worden: 
die Bergassessoren Sievers und Hoevels beim Ober

bergamt Clausthal, Cloos beim Bergrevier Waldenburg- 
Nord, Koch beim Bergrevier Kattowitz-Siid, W ienke  
beim Bergrevier Kattowitz-Nord und Thort iauer beim 
Bergrevier Celle.
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Zweigverein Bezirk Oberschlesien.

Am Sonnabend, dem 24. Januar 1942, 18 Uhr, finden 
in der Aula der Staatlichen Ingenieurschule in Katto- 
witz, Holteistr. 68—74, und am Sonntag, dem 25. Januar
1942, lóUhr, im Munzersaal Haus Oberschlesien in Glei- 
witz, Markgrafenstr. 5, zwei Vortrage statt. Es spricht 
Professor Dr. Dr.-lng. C. H. Fritzsche,  Aachen, iiber 
»Neue Fortschritte auf dem Gebiete der Bergtechnik«. Mit 
Lichtbildern. Zu diesen Vortragen sind die Mitglieder, wie 
auch deren Berufskameraden, herzlichst eingeladen. Wir 
bitten, da es sich um sehr lehrreiche Vortrage handelt, um 
rege Beteiligung.

Leuschner,
Vorsitzender des Zweigvereins Bezirk Oberschlesien.

Ortsgruppe Leoben.

Am Sarnstag, dem 24. Januar 1942, veranstaltet die 
Ortsgruppe Leoben des VDB. in Gemeinschaft mit dem 
Amt fur Wissenschaft im NSD.-Dozentenbund in der 
Montanistischen Hochschule Leoben zwei Vortragsveran- 
staltungen. Es spricht Herr Oberingenieur Dipl.-Ing. Ki im- 
mer er, SSW Berlin, 16 Uhr iiber »Luftschutz und Beleuch- 
tung«, 17.30 Uhr iiber »lndividuelle Planung von Beleuch- 
tungsanlagen in Industrieanlagen und deren Erfolee fiir die 
wirtschaftliche Betriebsfiihrung«.

Wir bitten um rege Beteiligung unserer Mitglieder.

Rindler ,  Vorsitzender der Ortsgruppe Leoben.

Ortsgruppe Castrop-Rauxel.
Am Sonntag, dem 25. Januar 1942, findet um 17 Uhr 

im Lokale Kóllmann die diesjahrige Jahreshauptversamm- 
lung mit anschlieBendem Kameradschaftsabend statt. Herr 
Reviersteiger Kiese wird einen technischen Kurzvortrag 
iiber »Ausgrabung eines Grubenbrandes« lialten.

Wir laden unsere Mitglieder zu dieser Veranstaltung 
freundlichst ein.

Kaiser,  Vorsitzender der Ortsgruppe Castrop-Rauxel.

Ortsgruppe Langendreer.
Am Sonntag, dem 25. Januar, 17 Uhr, findet im 

Restaurant Kraney in Werne (gegeniiber der Apotheke) 
eine Mitgliederzusammenkunft (mit Damen) statt. Es 
spricht ein Vereinsmitglied iiber »Die Verhiitung von Un- 
fallen in den Betrieben«. Im AnschluB daran lialt Herr Dr. 
Schónert ,  Bochum, einen Vortrag iiber das Thema 
Warum muBte Frankreich den Krieg verlieren«.

Schulze Hó ing ,
Vorsitzender der Ortsgruppe Langendreer.

Infolge eines Ungliicksfalles starb am 6. Januar 1942 
unser Mitglied Herr Steiger August Bóv ing  von der 
Schachtanlage Friedrich Thyssen 4 8. Wir verlieren in dem 
Verstorbenen ein eifriges und treues Mitglied. Sein An
denken werden wir in Ehren lialten.

Ortsgruppe Hamborn.

Bergwerksdirektor Diploin-Bergingenieur Dr.-lng.e. h. Ricliard Fricke, 
Vorstandsmitglied der Rheinischen AO. fiir Braunkohlenbergbau und Brikctt- 
fabrikation, der Rheinisches Elektrizitatswcrk im Braunkohlenrevier AO. und 
der Clarenberg AG. fiir Kohlen- und Tonindustrie, Koln, ist am Wcihnaclits- 
abend 1941 mitlen aus einer Tatigkeit hóclister Pflichterfullung im 
i'J. Lebensjahre unerwartet durch den Tod abberufen worden.

Richard Fricke, der aus dem Braunschweigisehen stammte und jn 
Uausthal studiert hatte. kam 1906 nach deni Rheinland zur Fortuna AG.. 
Uer yorgangerin von Rheinbraun. Hier hat er in 35jahriffer uneriniidlicher 

rbeit durch seine umfassende Sachkenntuis und reiche Erfahrung ini Zuge 
ter hntwieklung der Rheinischen AG. zum GroBunternehmen wesentlich zu 
dem fortschrittlichen technischen Aufbau der Werke der Gesellschaft bei- 
eetragen.

Von gliihender Vaterlandsliebe beseelt, machte er den Weltkrieg bis 
zu seiner Verwundung an der Front und dann bei der Gesellschaft mit. Der 
jctzige Krieg erforderte von vornhercin seinen Einsatz an der kriegswich- 
!gen Fiout der Heimat. Noch kurz vor seinem Tode wurde ihm die Gcnuff- 

tuung zuteil, gleichsam ais Kronung seines Schaffens die Inbetriebnahme 
des neuesten unter seiner Leitung entworfenen und gebauten Braunkohlcn- 
werks der Gesellschaft zu erlcbcn.

Mit den Organen und der Gefolgschaft seiner Gesellschaft trauern der 
deutsche Braunkohlenbergbau und alle, die den Verstorbenen kannten, ura 
diesen echten deutschen Bergmann und werden ihm itnmer ein ehrendes Ge- 
denken bewahren.


