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Der Eisenerzbergbau im Lahn-Dill-Gebiet und in Oberhessen1.
Von Diplom-Bergingenieur Dr. Emil Kiihneweg, Wetzlar.

Umgrenzung des Gebietes.

Das Wirtschaftsgebiet an der Lahn, Dill und in Ober
hessen liegt geographisch — soweit es fiir den Bergbau in 
Betracht kommt — im Regierungsbezirk Wiesbaden der 
PreuBischen Provinz Hessen-Nassau und in der Provinz 
Oberhessen des Landes Hessen; die Hiittenwerke liegen 
zum Teil schon in Westfalen. Wie Abb. 1 zeigt, hat der 
Bezirk seine gróBte Erstreckung in SW-NO-Richtung aus 
der Gegend von Limburg bis in den Vogelsberg mit einer 
Gesamtlange von rd. 100 km. Seine Breite betragt im 
Durchschnitt etwa 60 km, so daB er eine Flachę von etwa 
6000 km2 bedeckt. Wirklich hoffig und fiir den Bergbau 
in Betracht kommend ist hiervon jćdoch nur etwa der vierte 
Teil.

Behórden und Organisationen.

Bergpol ize i l i ch  untersteht das Gebiet in seinem 
gróBeren Teil, das ist das Lahn- und Dill-Gebiet, dem 
PreuBischen Oberbergamt in Bonn bzw. den Bergrevieren 
Dillenburg, Weilburg und Diez. Aufsichtsbehórde fiir das 
in Oberhessen gelegene Vogelsberggebiet und fiir die Hes- 
sische Senke ist die Hessische Obere Bergbehórde mit der 
Hessischen Bergmeisterei in Darmstadt.

Die technische Uberwachung  von Grubenlokomo- 
tiven, Dampfkesseln, PreBluftbehaltern, elektrischen An
lagen usw. erfolgt fiir das ganze Gebiet nach besonderen 
bergpolizeilichen Vorschriften durch den Technischen Ober- 
wachungsverein Frankfurt (Main), wahrend die Seilfahrt- 
einrichtungen in den Schachten wegen der gróBeren Erfah
rungen auf diesem Gebiet von der Nebenstelle Siegen des 
Essener Uberwachungsvereins gepriift und iiberwacht 
werden. Hinsichtlich der Organisation der gewerblichen 
Wirtschaft gehórt das Gebiet zum Bereich der Bezirks
gruppe Wetzlar der Wirtschaftsgruppe Bergbau innerhalb 
der Reichsgruppe Industrie; die Reglung der arbeits- und 
lohnpolitischen Fragen gehórt zu den Belangen des Reichs- 
treuhanders der Arbeit fiir das Wirtschaftsgebiet Hessen.

Bergrechtliche Grundlage des Eisensteinbergbaues.

Die bergrechtlichen Bestimmungen sind fiir den hiesigen 
Bergbau noch nicht einheitlich. Die sich seit der Macht- 
iibernahme durch die NSDAP, immer deutlicher abhebende 
Entwicklung in Richtung auf ein einheitliches,- fiir ganz 
Deutschland giiltiges Reichsberggesetz ist noch nicht zum 
AbschluB gekommen. So gilt heute, abgesehen von den den 
Bergbau betreffenden Reichsgesetzen, in dem der Aufsicht 
des Oberbergamtes Bonn unterstehenden Teil des Bezirkes 
das »Allgemeine Berggesetz fiir die PreuBischen Staaten 
vom 24. Juni 1865« und in Hessen das »Hessische Berg
gesetz vom 28. Januar 1876«. Beide Gesetze bauen auf dem 
Grundsatz der Bergbaufreiheit auf, der in Bezug auf die 
Eisenerze in unserem Gebiet keinerlei Einschrankungen er- 
fahrt. Die in den Gesetzen namentlich aufgefiihrten Mine
ralien, darunter auch Eisen (in PreuBen sind die Rasen- 
eisenerze ausgenommen, in Hessen dagegen nicht), sind 
dem Verfiigungsrecht des Grundeigentiimers entzogen. Das 
Bergwerkseigentum wird durch Verleihung erworben, die 
u. a. den Nachweis des Minerals auf seiner natiirlichen 
Lagerstatte in bauwiirdiger Menge und Beschaffenheit vor- 
aussetzt. Dieser Nachweis ist nicht immer einwandfrei 
gefiihrt worden. Nur so ist es zu erklaren, daB viele Gruben- 
felder auf kleine, nach heutigen Begriffen unbauwiirdige 
Erzvorkommen und zum Teil vóllig wertlose Eisenerze ver- 
liehen worden sind. Die GroBe der Grubenfelder ist durch

1 Vortrag, gehalten am 29. Januar 1942 in Wetzlar anlaBlich der Er- 
óffnung der AuBenstelle Wetzlar des Hauses der Technik, Gau Hessen- 
Nassau, Frankfurt (Main).

die jetzt giiltigen Gesetze in PreuBen auf 2,2 Mili. m2, das 
sogenannte Maximalfeld, in Hessen auf 200 ha =  2 Mili. m2 
beschrankt, wahrend die vor ErlaB des PreuB. ABG. und 
des Hessischen Berggesetzes giiltigen Bergordnungen — 
zuletzt war das in PreuBen die Nassauische Bergordnung 
vom 18. Februar 1857 und in Hessen die Hessische Berg
ordnung vom 4. Oktober 1815 — in der Bemessung der 
Grubenfelder engherziger waren und bei der Verleihung 
die! Bergwerke mit enggesteckten Markscheiden umgrenzten, 
In Hessen war friiher keiae Hóchstgrenze fiir die Feldes- 
gróBe festgelegt, aber trotzdem ist man auch dort stets 
recht sparsam in der Zuteilung der Grubenfelder gewesen. 
Die Folgę davon ist, daB heute die Mutungsiibersichtskarte 
Tausende von kleinen und kleinsten Grubenfeldern zeigt. Im 
Oberbergamtsbezirk Bonn sind im ganzen etwa 16000 
Grubenfelder auf Erz verliehen worden, von denen die 
Halfte bis zwei Drittel auf das Lahn-Dill-Gebiet entfallen. 
In der Provinz Oberhessen belauft sich die Zahl der 
auf Eisen verliehenen Felder auf reichlich 1200. Nur ein 
bescheidener Teil der rd. 10—11000 Felder ist ais hoffig 
zu bezeichnen oder fiihrt nachweislich bauwiirdige Erze. 
Diese Felder liegen konzentriert

1. in der Dillmulde im Krejse Dillenburg;
2. in der Lahnmulde in den Kreisen Wetzlar, Oberlahn 

(Weilburg), Limburg und Unterlahn (Diez);
3. in Oberhessen, einmal siidlich GieBen und anderseits 

im Yogelsberg.

Abb. 1. Das Lahn-Dill-Gebiet und Oberhessen 
mit Eintragung der Bergreviergrenzen.

Der Grund fiir diese Zusammenfassung der verwert- 
baren Felder ist in der Entstehung der Erzlagerstatten und 
dem geologischen Bau des Gebietes zu suchen (Abb. 2).

Geologische Ubersicht.

An den aus unterdevonischen Schichten t>estehenden 
Siegerlander Sattel, der eine Aufwólbung im Rheinischen 
Schiefergebirge darstellt, schlieBt sich im Siidosten ein 
Muldensystem an, das variskische Streichrichtung hat. Die 
Dillmulde im Norden und die Lahnmulde im Siiden werden 
durch den aus unterdevonischen Schichten bestehenden 
Hórrezug und die sich gegen Nordosten anschlieBende 
hessische Schieferserie getrennt. In beiden Mulden ist vor- 
nehmlich, allerdings in unterschiedlicher Fazies, das Mittel- 
devon ausgebildet. Es wird von Oberdevon iiberdeckt, und
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inselartig isi an zahlreichen Stellen das Tertiar noch er
halten geblieben. Die Dillmulde wird im Nordwesten durch 
eine groBe Uberschiebung (Sackpfeifeniiberschiebung), im 
Westen durch den Westerwald begrenzt, wahrend die Lahn- 
mulde sich in westlicher Richtung, in der Gegend Limburg- 
Diez, allmahlich heraushebt. Auf das Mitteldevon folgen 
hier altere, normale unterdevonische Schichten. Im Siidosten 
findet die Lahnmulde in der Wetzlarer Hauptiiberschiebung 
ihre Abgrenzung gegen das Unterdevon des Taunus und 
die kulmischen Grauwacken. Das ganze Muldensystem stóBt 
im Osten an dem groBen Randabbruch des Rheinischen 
Schiefergebirges ab. Dahinter finden wir das Tertiar der 
hessischen Senke und des Yogelsberges.

Abb. 2. Geologische Ubersichtsskizze 
des Lahn-Dill-Gebietes.

Die Eisenerzlagerstatten.

In diesem fiir den Bergbau in Betracht kommenden 
Gebiet sind 3 Haupttypen von Eisenerzlagerstatten ver- 
breitet:

1. die mitteldevonischen Roteisensteinlagerstatten in der 
Lahn- und Dillmulde,

2. die alttertiaren manganhaltigen Brauneisensteine auf 
dem Massenkalk der Lahnmulde,

3. die jungtertiaren Basalteisensteine des Vogelsberges. 

Daneben haben die aus einem Gemenge von Braun- und
Toneisenstein bestehenden kleinen Erzlager auf dem Wester
wald und die ais Verwitterungskrusten im Unterdevon des 
Taunus auftretenden Brauneisensteine keinerlei wirtschaft
liche Bedeutung.

Die Roteisenste in lager  sind ais hydrothermale Bil- 
dungen in engstem Zusammenhang mit dem Vulkanismus 
des Mitteldevons entstanden. Sie liegen zum weitaus gróBten 
Teil auf dem Schalstein an der Grenze vom Mittel- zum 
Oberdevon, vereinzelt auch innerhalb des mitteldevonischen 
Schalsteins; jedoch halten diese Schalsteinlager weder im 
Streichen noch nach der Teufe zu aus. Die Streichrichtung 
der Erzlager stimmt im wesentlichen mit der des Neben- 
gebirges iiberein. Da das ganze Gebiet nach Ablagerung 
der Erze, vor allem zur Zeit des Mittelkarbons, aber auch 
spater noch einmal sehr erheblich tektonisch beansprucht 
worden ist, sind die Lager ebenso wie das Nebengebirge 
starkstens gestórt und zerrissen. Haufig schneidendie Lager 
an irgendwelchen Storungen oder Stórungszonen ab, und es 
fehlt dann das Lager fiir gewisse Erstreckung vollstandig, 
bald wieder haben Uberschiebungen zu Verdoppelungen des 
Lagers gefiihrt. Das EinfalLen schwankt ebenso ,wie die 
Machtigkeit in weitesten Grenzen. Auf kurze Erstreckung 
finden sich Unterschiede in der Lagermachtigkert von 
wenigen Zentimetern bis zu mehreren Metern, órtlich sogar 
bis zu 20 und mehr Metern. Wahrend das tektonische Bild 
in der Dillmulde durch Schollenbildung, Schuppenbau und 
zahlreiche Oberschiebungen gekennzeichnet ist, iiberwiegen 
in der Lahnmulde Spezialfalten, Stauchungen und Ober- 
kippungen. Die Abb. 3—5 mógen eine Vorstellung von der 
Zerrissenheit der Lager und des ganzen Gebirges vermitteln.

Der Erzinhalt der Lager besteht aus Oxyden; der Rot- 
eisenstein I. Sorte hat etwa folgende Zusammensetzung. 
40—48 o/o Fe, 18—24 o/o Si02, 1—3 o/0 CaO. Die kalkige Ab- 
art, der FluBeisenstein, hat im Durchschnitt 28-35o/0 Fe, 
JO—16o/o Si02 und 10—22 o/o CaO. Beide Erze kommen aut

der ffleichen Lagerstatte vor. Auch gibt es Ubergange 
zwischen ihnen mit etwa 33-38 o/o Fe, 14-22 o/0 Si02 und 
6-8 o/o CaO und auBerdem hochkieseligen Roteisenstein, die 
sogenannte I I I .  Sorte, mit 20-30o/0 Fe und 30-60 und 
mehr o/0 Si02. Alle diese Erze enthalten 0,1-0,4o/0 Mn,
0 1-0,2 o/o P, 0,5-2,0 o/o MgO, bis zu 7 o/0 A120 3 und Spuren 
vón Schwefel. AuBer den genannten Erzsorten werden noch 
verschiedene Spezialerze gefórdert, die mengenmaBig zu- 
riickstehen und hier nicht erórtert zu werden brauchen.

Abb. 3. GrundriB der 300-m-Sohle 
der Grube Kónigszug (Dillmulde).

Abb. 4. Seigerschnitt durch die Gruben Kónigszug und 
Stillingseisenzug (Dillmulde).

VA\vV
Abb. 5. Seigerschnitt durch die Grube Georg-Josepli 

(Lahnmulde).
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Gewonnen werden die Erze heute im Stollenbetrieb 
oder im Tiefbau, nur noch vereinzelt im Tagebau. Die Tief- 
baugruben bauen durchschnittlich in etwa 200 m Teufe. Die 
gróBte Grube hat eine Teufe von 550 m erreicht. Die auf 
den Rot- bzw. FluBeisensteinlagerstatten verbreitetste Ab- 
bauart ist der FirstenstoBbau (Abb. 6), der bei gróBeren 
Machtigkeiten durch den Querbau (Abb. 7) abgelóst wird.

Abb. 6. Schema des FirstenstoBbaues.

Tagebau

Die manganha l t igen  Braune isenste ine  sind im 
Alttertiar aus Verwitterungslósungen ausgefallt und haupt- 
sachlich in der Lahnmulde auf der verkarsteten Oberflache 
der mitteldevonischen Kalkziige abgelagert worden. Die 
Ablagerungsformen richten sich vollstandig nach der Ober
flache des Massenkalks (Abb. 8). So finden sich die Vor- 
kommen teils lagerartig auf den Kalkkuppen, oft aber auch 
nur ais Nester und Inseln in den Mulden und Trichtern der 
Kalkoberflache. Daneben gibt es Vorkommen im Schiefer 
und solche auf der Grenze zwischen Kalk und Schiefer.

ęuersch/ag

Abb. 7. Schema des Querbaues.

Abb. 8. Manganhaltiger Brauneisenstein 
auf dem Massenkalk der Lahnmulde.

Infolge ihrer mulmigen Besehaffenheit leiden die Erze 
an hohem Wassergehalt. Zur Ausfallung kamen oxydische, 
hydratische und untergeordnet auch karbonatische Erze, 
dereń wichtigste Metallkomponenten, Eisen und Mangan, 
in ihrem mengenmaBigen Anteil sehr schwanken, so daB 
alle Ubergange vom manganarmen Brauneisenstein bis zum

fast reinen Manganerz moglich sind. Man unterscheidet drei 
Hauptsorten:

1. Mn-armer Brauneisenstein bis zu 12 o/0 Mn-Gehalt,
2. Mn-haltiger Brauneisenstein mit 12-30 o/o Mn-Gehalt,
3. Manganerz mit iiber 30 o/o Mn, das allerdings auf ge- 

legentlich auftretende, kleine Nester beschrankt ist. 
Die eigentliche Fórderung' besteht aus den beiden

Brauneisensteinsorten, die etwa folgende Analysen haben:
1. Mn-armer Brauneisenstein: 20-40o/0 Fe, 0,5-12o/o Mn, 

0,1-0,6o/0 p, 12—30o/o Si02, 5—1 2 o/0 A120 3,
2. Mn-haltiger Brauneisenstein: 17—28 o/0 Fe, 14—22 o'0Mn,

0,1-0,6 o/o P, 8-20 o/o Si02) 5-12o/0 A120 3.

Da es sich um oberflachennahe Bildungen han delt, 
werden die Erze teils im Tagebau, teils im Stollenbetrieb 
oder Tiefbau gewonnen. Nur selten erreichen die Schachte 
mehr ais 60—70 m Teufe. Die vorherrschende Abbauart 
ist der Scheibenbruchbau, dessen Schema in Abb. 9 dar- 
gestellt ist. Im Gegensatz zum FirstenstoBbau und Quer- 
bau mit Bergeversatz erfolgt beim Scheibenbruchbau der 
Verhieb von oben nach unten. Zur Sicherung des Abbaues 
bleibt in der Firste eine Erzschwebe von etwa 1 m Mach
tigkeit stehen. Nach Hereingewinnung des Erzes raubt man 
das Holz soweit wie moglich und laBt das Hangende zu 
Bruch gehen. Es wird kein Versatz eingebracht. In gleicher 
Weise erfolgt dann der Abbau der nachst tieferen Scheibe.

Die Basal te isensteine des V ogelsberges gehóren 
zu den tertiaren Verwitterungslagerstatten. Sie sind gene- 
tisch und raumlich engstens mit dem Basalt verkniipft, der 
im Durchschnitt 6—8o/0 und órtlich bis zu 12o/0 Fe enthalt. 
Bei der Verwitterung wurde das im Basalt enthaltene Eisen 
und Mangan in Lósung gebracht, aber sehr schnell wieder 
ausgefallt, so daB wir heute in stark zersetztem, lehmigem 
Gebirge eine Erzanreicherung auf den ehemaligen Kliiften 
des Basaltgebirges in Form von Erzschnuren aus Braun
eisenstein haben. Die friiher vornehmlich gebauten Stiick- 
erzvorkommen sind heute praktisch erschópft, und die 
jetzige Fórderung besteht fast ausschlieBlich aus Wascherz, 
einem lehmigen Basaltzersatz, in dem kleine Stiickchen und 
Knollen von Brauneisenstein eingebettet sind.

Das Roherz enthalt nur 20- 25 o/0 Fe. Eine Anreicherung 
des Eisens erfolgt in einem AufbereitungsprozeB, der teil
weise noch in Lautertrommeln, vorwiegend aber in Exzel- 
siorapparaten durchgefiihrt wird und in einem Auf- 
schlammen der Tone besteht. Hierbei wird ein Mengenaus- 
bringen von 10—20 o/0 erreicht. Das Fertigerz kommt aus 
mit 42—48°/o Fe, 0,3o/o Mn, 8— 12o/o S i02> 6— 9o/0 A120 3
0,3 % P, Spuren von CaO und S. Durchweg wird das Roh
erz im Tagebau von Hand, mittels Schrapper oder Lóffel- 
bagger oder im Trichterbau gewonnen. Der Tiefbau lohnt 
im ailgemeinen nicht, weil die Leistung zu gering ist und 
bei dem armen Erz groBe Mengen verarbeitet werden 
miissen, wenn eine Rentabilitat erzielt werden soli. Abb. 10 
zeigt das Schema des weit verbreiteten Trichterbaues, der 
allerdings in der Praxis mancherlei Abwandlungen erfahrt.

Physikalische Besehaffenheit der Erze.

Die physikalische Besehaffenheit der Erze ist recht 
unterschiedlich. Die Rot- und  F luBeisensteine  sind ur- 
spriinglich bankig abgelagert worden, jedoch ist sehr 
haufig durch die starkę tektonische Beanspruchung der
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feste, bankige Charakter verloren gegangen. Im allgemeinen 
brechen diese Erze grobstiickig herein, enthalten aber in
folge der bei der Gewinnungsarbeit unvermeidlichen Zer
kleinerung einen Anteil an kleinstiickigem Materiał und Fejn- 
erz bis zur Hohe von etwa 50o/o. Die Nassegehalte sind 
beim Stiickerz gering (0,5—3 o/o) und betragen beim Fein- 
er_z 2—7o/o. Die durch Verwitterung beeinfluBten Lager- 
statten dieses Typs, im besonderen die durch den Entzug 
von Kalk entstandenen Lager heeren Roteisensteins liefern 
ein poróses, feinkórniges und erdiges Gut mit einem Nasse- 
gehalt von durchschnittlich 10— 15o/o.

Abb. 10. Schema des Trichterbaues (Oberhessen).

.Ri®. manganha l t igen Brauneisensteine treten je 
nach Gute des Erzes in krotziger und glaskopfartiger Aus
bildung oder ais erdiges, mulmiges Erz auf. Der Anfall an 
reinerz uberwiegt bei weitern den des Stuckerzes. Die 
Nasse betragt 15—25 o/0.

Der Basal teisenstein des Vogelsberges enthalt heute 
ebenfalls nur geringe Mengen an Stiickerz, wahrend die 
nauptmenge der Fórderung aus dem sogenannten Wasch- 
erz besteht. Das aufbereitete Erz ist kleinstuckig und 
kornig. Es weist ebenso wie die manganhaltigen Braun
eisensteine infolge des betrachtlichen Tonerdegehaltes 
wesentlich hóhere Nassegehalte auf ais die Rot- und FluB- 
eisensteine; sie betragen meist 8-12o/0.

Aufbereitung der Erze.

Die Aufbereitung der Erze beginnt bereits in der Grube 
S n  j  Abbauen, wo die bei der SchieBarbeit mitan- 
tallenden groben Bergestiicke ausgehalten werden miissen, 
um die Fórderung und die Klaubeanlagen zu entlasten. Zu- 
i m A* i / ^en unc  ̂ EluBeisensteinen im Gegensatz zu 
den Metal erzen eine eigentliche Aufbereitung mit dem Ziel, 
den Metallgehalt wesentlich anzureichern, nicht móglich. 
Den Grund hierfiir bilden die in groBer Menge auftreten
den Eisenkiesel; das sind gelartige Mineralbildungen, die 
nur im SchmelzprozeB aufgeschlossen werden kónnen. 
Selbst weitgehende Zerkleinerung der Erze und mecha- 
nische, magnetische oder flotative Aufbereitung versagen 
Infolgedessen besteht auch heute noch auf zahlreichen Rot
und rluBeisensteingruben, ebenso wie auf den Brauneisen- 
stemgruben die Aufbereitung fast ausschlieBlich in einer 
einfachen Handscheidung und Zerkleinerung der grob: 
stuckigen Erze; diese geschieht mit dem Handfiiustel oder 
im Steinbrecher. Die ubrigen Gruben sind aus móllertech- 
nischen Grunden mit Aufbereitungsanlagen ausgeriistet. die 
urchweg reine Brech-, Sieb- und Klaubeanlagen darstellen. 

In einzelnen Fallen treten fur die Feinerze noch Setz- 
maschinen hinzu Die Erze werden durch Abkippen iiber 
einen Rost zunachst vom Feinerz befreit, die Stiickerze auf 
einem Klaubetisch vorgeklaubt und dann in Steinbrechern 

Lf'ne .StuckgroBe von 80-100 mm zerkleinert. Nach er- 
tolgter Absiebung der zerkleinerten Erze werden sie auf 
Lesebandern noch einmal durchgeklaubt. Bei einer Korn- 
groBe von 2d-30 mm findet jedoch die Klaubearbeit ihre 
Grenze. Die Feinerze unter 25-30 mm KorngróBe werden 
im allgemeinen unaufbereitet den Hochófen zugefiihrt, und 
nur seiten Iaufen sie noch iiber eine Setzmaschine In einer 
derartigen Aufbereitung wird eine Anreicherung von 4-0 o/0 
jm Eisen und eine Yerminderung des Kieselsauregehaltes

um ebenfalls 4-6% erzielt. Das Mengenausbringen betragt 
etwa 75-90o/0, das Metallausbringen 80-95 o/0. Die Auf
bereitung des FluBeisensteins betreibt man am zweck- 
maBigsten mit einem Mengenausbringen von 90-95 o/0. Der 
Eisengehalt der Fertigerze ist zwar bei geringerem Aus
bringen etwas hoher, dafiir hat aber das Erz den vom Hoch- 
ófner sehr begehrten Kalkgehalt zum Teil verloren. Das 
hierbei erreichte Metallausbringen liegt bei 94—97o/0.

Eine andere Behandlung ais die Hiittenerze erfahren 
die Tempererze. Sie werden bis auf eine KorngróBe von 
etwa 12 mm im Steinbrecher oder Kreiselbrecher zer
kleinert, in sehr enge Kornklassen abgesiebt und auf 
Stauchsieb- bzw. Kolbensetzmaschinen sortiert. Es kommt 
hierbei weniger auf eine Anreicherung des Fe-Gehaltes 
und eine Verminderung des S i02-Gehaltes an ais auf eine 
gute gleichmaBige Kórnung ohne viel Uber- oder Unterkorn 
und auf die Beseitigung der fiir den TemperprozeB schad- 
lichen Beimengungen von Kalk und Schwefel. Das Mengen
ausbringen der Tempererzaufbereitungen liegt je nach Be
schaffenheit des Roherzes bei 60—70o/0. Allerdings ist zu 
bedenken, daB mitunter ein Drittel des Fertigerzes in einer 
KorngróBe von weniger ais 3 mm anfallt und ais Temper- 
erz nicht verwertet werden kann.

Um den Absatz der auf den Roteisensteingruben an
fallenden Feinerze sowie den der im allgemeinen ebenfalls 
feinkórnigen Brauneisensteine zu erleichtern, sind mancher- 
lei Versuche, die Erze stiickig zu machen, unternommen 
worden. Aber weder die Sinterung noch die Behandlung 
der kieselsaurereichen Erze im Walz- und Renn-Verfahren 
noch die chemische Aufbereitung sind iiber das Versuchs- 
stadium hinausgekommen. Alle Versuche schlossen mit dem 
Ergebnis ab, daB entweder das Ausbringen nicht hoch 
genug oder die Behandlung zu teuer war. Kurz gesagt, sind 
die Verfahren noch nicht soweit entwickelt, daB sie in wirt- 
schaftlicher Weise fur die Erze des Lahn-Dill-Gebietes an- 
gewendet werden kónnen.

Die Rot- und Brauneisensteine kónnen also ohne eigent- 
liche Aufbereitung verschickt werden. Bei den ober- 
hessischen Basalteisenerzen ist dies jedoch unmóglich weil 
sie/m Rohzustand nur etwa 20-25 o/0 Fe, zu viel Tonerde 
und Nasse enthalten. Sie werden, nachdem sich die Lauter- 
trommeln, das Setzverfahren und die Behandlung in dem 
Siebel-Freygangschen Apparat ais nicht fur alle Falle 
ausreichend erwiesen haben, heute durchweg in Excelsior- 
oder ahnlichen Apparaten aufbereitet (Abb. 11 a und 11 b) 
Der AufbereitungsprozeB besteht in einem Aufschlammen 
+ ^ <̂ne* E^eicht wird die Aufschlammung durch Zer-
teilen der lehmig-tonigen Masse durch Riihrschwerter, die 
au einer langen, horizontalen Welle angeordnet sind. Die 
tonige Substanz fhefit im Wasserstrom ais Schlamm fort, 
wahrend die kleinen Erzstiickchen in Becherwerkstufen ge- 
waschen und geremigt werden. Der ganze Vorgang- spielt 
sich in groBen, trogartigen GefiiBen unter Wasser ab. Das 
hierbei erzielte Mengenausbringen hangt von der Be- 

in  a â Segebenen Roherzes ab und bewegt sich 
nnri inn r  x°'0’ Metallausbringen zwischen 20
Hp? w/ u E , l .1 , c l e r a r t  niedriges Ausbringen diirfte sich auf 
der Welt nicht zum zweitenmal finden. Es bedingt Auf- 
bere.tungsabgange in Hóhe von 80-90 o/0 der Aufgabemenge

tdchen erfordepHch.a^e V°"  2ahlreicl>™

Zusammensetzung der Fórderung.

mrli^L0 der Erzfórderung andert sich je
n ? P n ł  Stand der Gruben und den Absatzmóglichkeiten.
1'■>£< 7 f)ci " ^ ' Û ?.,sensfeine bilden mit einem Anteil von
Rflrk<?™+ I "  uCr P esamtfórderung seit Jahrzehnten das
te S h = m  heimischen Bergbaues. Ihr gegenseitiges An-
daR i i  i  i * ? sich dagegen in der Weise verschoben,
' i  de" Jetzten 30 Jahren der Anteil von FluBeisenstein 

eispn«fp?n° Er ^ o r d e n  ist> wahrend gleichzeitig der Rot- 
Der Vnapi'i°n VVq 0 bis auf 35o/0 zuriickgegangen ist. 
der F /i^ ^er^ęr Basalteisenstein nimmt mit 15-20o/0 an 
tjp-pn Rr erui?8' teil, der Rest entfallt auf die manganhal- 

stirk u6’ eren Anteil in den letzten Jahren
n E l ^ i f r 0111 Re" uht ’ weil die Hiittenleute sich an der 

m AueS(i afi enhe!t dieser Erze stieBen. Wenn es
diirft? m I i" i 3! 3  ̂ f.llr dlese Erzsorten sicherzustellen,

erheblich zS^te igen i"1® ^ 1̂  m" gHch Sei" ’ dic Fórderil"g

Verwendung der Erze.

,al'® den Erzen gewonnene Eisen diente in fruheren 
mnderten in erster Linie dazu, die Bedurfnisse der
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Landwirtschaft und Haushaltung zu befriedigen. Versuche, 
wie im benachbarten Siegerland zur Waffenindustrie iiber- 
zugehen, schlugen fehl, weil die Orundlage dafiir in den 
Erzen fehlte. Heute verwendet man die Erze im Lahn-Dill- 
Oebiet vornehmlich zur Erzeugung von GieBerei-Roheisen, 
wofiir sie sich ausgezeichnet eignen. Etwa 30°/o der Fór
derung werden hier im Gebiet verhiittet, wahrend sich der 
Absatz an die Hiitten am Niederrhein und im Ruhrgebiet 
auf 50-60o/o belauft. Der Rest geht nach dem Siegerland, 
dem Saargebiet und anderen Teilen Deutschlands. In den 
nach Westfalen verschickten Mengen sind auch die kiese- 
ligen Roteisensteine Ill.Sorte enthalten, die dort ais Zu- 
schlagstoffe und Schlackentrager verwendet werden. Ein 
gewisser Teil dieser Erzsorte wandert auch in die Zement- 
industrie. Eine Besonderheit fiir unser Gebiet stellen die 
bereits erwahnten Tempererze dar, die allerdings nur einen 
sehr geringen Teil der Fórderung ausmachen, aber immer- 
hin einigen Gruben erst die Lebensmóglichkeit verschaffen 
und nach allen Teilen Deutschlands, ja sogar iiber seine 
Grenzen hinaus verschickt werden. Noch geringer ais die 
Mengen der Tempererze ist der Anteil der Erze, die ais 
Farberz oder in der chemischen Industrie verwendet 
werden. SchlieBlich kommen noch ganz bescheidene 
Mengen ais Stahlwerkstiickerz zum Versand.

Abb. 11 a. Excelsior-Apparat von der Seite gesehen; 
links die Riihrschwerter, rechts die Becherwerksstufen.

Abb. 11 b. Becherwerksstufen eines Excelsior-Apparates.

Geschichte des Bergbaues.

W ir tscha f t l i c he  En tw ick lung .
Wenn wir uns nun der Geschichte des Eisensteinberg- 

baues zuwenden, so kónnen wir dabei die Eisenverhiittung 
und Weiterverarbeitung nicht ganz auBer acht lassen, denn 
es handelt sich im Lahn-Dill-Gebiet um eine vom Erz bis 
zur Fertigware organisch aufgebaute Wirtschaft, dereń ein- 
zelne Zweige unbedingt zusammengehóren. Die Lahnerze 
bilden hierfur die Grundlage.

Mannigfache Anzeichen deuten auf ein sehr hohes Alter 
der Eisenverhiittung im Lahn-Dill-Gebiet und im siidlichen 
Oberhessen hin, und kulturgeschichtliche Untersuchungen 
rechtfertigen die Annahme, daB die Anfange der Eisener- 
zeugung etwa im 5. Jahrhundert v. Chr. liegen. Auf den 
waldigen Bergeshóhen standen die sogenannten Wald- 
schmieden, in denen die von den Hiittenleuten selbst ge-

wonnenen Eisenerze geschmolzen wurden. Die altesten Ur- 
kunden iiber die Eisenverhuttung in Nassau und im Gebiet 
des Vogelsberges stammen aus der Zeit um 800 n. Chr. Die 
Klóster erhielten damals ganz beachtliche Eisenmengen ais 
Zins. Im 13. und 14. Jahrhundert traten neben die geist- 
lichen Grundherrschaften des Friihmittelalters die Stadte 
ais neue Wirtschaftsmachte. Durch ein starkes eisenverar- 
beitendes Gewerbe wurde die Eisengewinnung und Eisen- 
verhiittung sehr angeregt. In der ersten Halfte des 15. Jahr- 
hunderts erlebten dann unter dem EinfluB der Territorial- 
Fiirsten die Eisenerzeugung und damit auch der Bergbau 
eine standig zunehmende Ausbreit^ng. An die Stelle des 
friiheren freien Gewerbebetriebes trat die Belehnung durch 
die Landesherren auf Grund des Berg- und Huttenregals. 
Diese in einem Leihbrief ausgesprochene Konzession fur 
Bau und Betrieb einer Hiitte gaben dem Waldschmied 
Rechte und Pflichten, sicherten ihn aber auch gegen den. 
Wettbewerb anderer, die eine solche Verleihungsurkunde 
nicht besaBen. Das den Landesherren eingeraumte Auf- 
sichtsrecht brachte den Fiirsten und ihrem Lande groBe 
Vorteile, was sich wiederum giinstig auf die Entwicklung 
der Eisengewinnung auswirkte. In den Lehnbriefen er
scheinen die Eisensteingruben ais Zubehór der Hiitten. Da- 
neben gab es aber auch Bergwerke, die selbstandig, d. h. 
ohne Anlehnung an einen Hiittenbetrieb verliehen worden 
waren. Von diesen erhielt der Landesherr den Zehnten.

Auf diese kurze Blutezeit im 15. Jahrhundert folgte ein 
starker und langanhaltender Riickschlag, der zahlreiche 
Gruben und Hiitten zum Erliegen brachte. Schon damals 
begann das standige Auf und Ab, das sich bis in die neueste 
Zeit in unserem Bergbau erhalten hat. Wirtschaftliche, poli
tische und auch technische Einfliisse wirkten bald.fórdernd, 
bald hemmend auf den Bergbau ein. So trat um die Wende 
des 15. Jahrhunderts ein Mangel an den leicht schmelz- 
baren und nahe der Erdoberflache vorkommenden Braun- 
eisensteinen ein. Diese konnten im Tagebau gewonnen 
werden und waren deshalb bisher vornehmlich abgebaut 
worden. Erst allmahlich entwickelte sich ein Bergwerks- 
betrieb mit kleinen Schachten und Stollen, wreil zunachst zu 
wenig Bergleute fiir einen derartigen Betrieb geschult 
waren. Aber noch zu Anfang des 16. Jahrhunderts wurden 
die Erze meistens nur im Stollenbetrieb iiber der Talsohle 
abgebaut. Tiefbau war vorerst iiberfliissig, solange gróBere 
Mengen von Erzen anderweitig gewonnen werden konnten. 
Wahrend dieser Zeit der Umstellung fiel die Eisen
erzeugung ab und erfuhr erst im 16. Jahrhundert eine neue 
Belebung, die durch das Eindringen eines fortschritt- 
lichen Unternehmertums, das Verschwinden der kleinen 
Waldschmieden und eine gewisse Zusammenfassung der 
Betriebsstatten gekennzeichnet ist. Um die gleiche Zeit lóste 
sich der Bergbau vom Hiittenbetrieb. Auf den Gruben 
wurde so viel Erz gewonnen, daB die Fórderung nicht nur 
fiir die benachbarten Hiitten, sondern auch fiir die weiter 
entfernt liegenden Betriebe ausreichte.

Die Einfiihrung der Holzkohlenhochófen gegen Ende 
des 16. Jahrhunderts gab dem Bergbau weiteren Auftrieb, 
weil diese Ófen im Gegensatz zu den bisherigen Schacht- 
und Stiickófen die Móglichkeit boten, in gróBerem Umfange 
unreine und strejłgfliissige Eisenerze zu verhiiten. Das 
Aufstreben des Bergbaues fand ein Ende durch den 30jah- 
rigen Krieg. Erst im 18. Jahrhundert bliihten der Bergbau 
und die Hiittenindustrie wieder auf, und im 19. Jahrhundert 
machte dann der Bergbau trotz mehrfacher Riickschlage 
groBartige Fortschritte. Den ersten AnstoB hierzu gaben 
die Neuordnung des Bergwesens durch die Nassauische 
Bergordnung vom 25. Mai 1816, durch die der Zehnte auf- 
gehoben wurde, und die Verordnung vom 8. Oktober 1826, 
die eine einheitliche Organisation des nassauischen Berg
wesens brachte.

Nach Griindung des deutschen Zollvereins fielen am
1. Januar 1834 die Zollschranken zwischen den beteiligten 
Landern, und nachdem sich das Herzogtum Nassau im 
Jahre 1835 ebenfalls dem ZolIverein angeschlossen hatte, 
eróffnete sich ein weites Gebiet fiir den Absatz. Um die 
Mitte des Jahrhunderts wurden an der Ruhr die ersten 
Koks-Hochófen in Betrieb genommen und es entstand hier 
schnell eine Eisenindustrie, dereń wichtigste Erzbasis das 
Lahn-Dill-Gebiet war. Um diese Zeit versuchten auch die 
westfalischen Firmen im hiesigen Bergbau FuB zu fassen. 
Es begann eine rege Schiirf- und AufschluBtatigkeit. Die 
Fórderung stieg mit dem wachsenden Eisenbedarf, den die 
Fortschritte von Technik und Verkehr erforderten, gewal- 
tig an, zumal die Yerkehrswege durch die Schiffbar-
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machung der Lahn und die Inbetriebnahme der Main- 
Weser-Bahn Frankfurt-GieBen-Kassel in den Jahren 1848 
bis 1850, der GieBen-Deutzer-Bahn 1862 und der Lahn- 
Bahn von Wetzlar nach Koblenz 1863 wesentlich verbessert 
wurden. Diese Entwicklung spiegelt sich deutlich in den 
Fórderzahlen wieder. Wahrend die Gesamtfórderung um 
1840 herum bei weitem noch keine 100000 t betrug, stieg 
sie bis zum Jahre 1873 auf iiber 1,2 Mili. t an, eine Fórder- 
ziffer, die nur noch im Weltkrieg uberboten wurde.

Der Lahnbergbau hatte jedoch in den nachsten Jahr- 
zehnten schwer zu kampfen, um seine Fórderung auf der 
einmal erreichten H ól^ halten zu kónnen. Die Eisenindu- 
strie an der Lahn war damals fast ganzlich auf die Er- 
zeugung von Puddeleisen eingestellt. Sie litt sehr unter dem 
Aufschwung Westfalens und kam mehr und mehr ins 
Hintertreffen, weil die FluBeisenerzeugung mit dem 
Puddeleisen in starksten Wettbewerb trat. Da sich die 
Lahnerze wegen ihres Phosphorgehaltes nicht fiir die Er- 
zeugung von FluBeisen eignen und nur noch die besten 
Erzsorten nach Westfalen liefen, ging dem Bergbau ein 
groBer Teil seines Absatzes verloren. Es machte sich schon 
damals die Konkurrenz der Auslandserze bemerkbar. Not- 
gedrungen muBte sich das Lahngebiet nach anderen Ver- 
wendungsmóglichkeiten seiner Erze umsehen, und es ge
lang der Firma Buderus in den Jahren 1877/78, aus den 
Lahnerzen ein GieBereiroheisen zu erblasen, das das eng- 
lische Monopol in Deutschland auf diesem Gebiet durch- 
brach. Die Umstellung auf GieBereiroheisen ging dann ver- 
haltnismaBig schnell vor sich. An Stelle der Holzkohlen- 
ófen, Hiitten- und Hammerwerke traten die Kokshochófen 
und Giefiereien. In diese Zeit fallt die Geburtsstunde des 
hiesigen neuzeitlichen GieBereiwesens, das heute dem 
ganzen Gebiet seine Eigenart aufpragt.

Die Jahre bis zum Weltkrieg waren ausgefiillt mit 
dem Konkurrenzkampf gegen die Auslandserze, vor allem 
die Minette und Schwedenerze. Seitens der Reichsbahn 
wurden dem Bergbau zwar Ausnahmetarife zugebilligt, 
aber trotz aller FrachtermaBigung ist die Lage des Lahn- 
bergbaues immer mehr oder weniger schwierig geblieben. 
Aus dem gewaltigen Aufstieg, den die deutsche Eisen- 
industrie seit 1870 genommen hatte, konnte der hiesige 
Bergbau nur wenig Nutzen ziehen. Die Eisenerzfórderung 
bewegte sich jahrzehntelang um 1 Mili. t herum, und nur 
in den letzten Jahren vor dem Weltkrieg war ein gewisser 
Aufstieg zu verzeichnen. Dieser Stillstand ist bei der wach- 
senden Erzfórderung Deutschlands ein Riickschlag ge- 
wesen. Der Anteil an der Gesamtfórderung Deutschlands 
ging in diesen Jahrzehnten von 22 o/o in 1870 bis auf etwas 
iiber 4o/0 im Jahre 1913 zuriick.

Der Weltkrieg zeigte deutlich die Bedeutung des Berg
baues im Lahn-Dill-Gebiet im Vergleich zu den Auslands- 
erzen und brachte im hiesigen Wirtschaftsgebiet noch nie 
dagewesene Fórderziffern, jedoch wurde hierbei der Berg
bau vóllig ausgepumpt, weil nicht genugend Aus- und Vor- 
richtung betrieben werden konnte. Infolgedessen ging die 
Fórderung in der Nachkriegszeit immer starker zuriick. 
Eine Grube nach der anderen wurde stillgelegt, die Fór
derung sank bis auf den gleichen Stand zuriick, wie wir 
ihn Mitte des vorigen Jahrhunderts hatten, und nach einem 
letzten Aufflackern in den Jahren 1927-1929 wurde im 
Jahre 1932 mit einer Fórderung von 175000 t der Tiefstand 
erreicht.

Nach der Machtiibernahme durch den Nationalsozialis- 
mus zog neues Leben in die Industrie des Lahn-Dill-Ge- 
bietes ein. Dem Bergbau wurde der Absatz dadurch ge- 
sichert, daB den Hiittenwerken die Verarbeitung bestimmter 
Mindestmengen an Inlandserzen vorgeschrieben wurde. Zur 
Erforschung der vorhandenen Erzbasis wurden geologische 
und geophysikalische Untersuchungen vorgenommen und 
man brachte einige tausend Tiefbohrungen mit rd. 80000 
Bohrmetern nieder, um die Kenntnisse iiber den geolo- 
gischen Aufbau des Gebietes zu erganzen und neue Finger- 
zeige dafiir zu bekommen, wo bergmannische Unter- 
suchungsarbeiten mit Aussicht auf Erfolg angesetzt werden 
kónnten. Die zur Steigerung der Fórderung seit den Jahren 
1925/26 dem Bergbau ais Ausgleich fiir stark iiberzogene 
steuerliche und soziale Belastungen gewahrten staatlichen 
Unterstiitzungen wurden nach Einfiihrung des Vierjahres- 
planes nach anderem Schliissel verteilt und fiir den Neu- 
aufschliiB v'on Erzen verwendet. Den zahlreichen Unter- 
suchungsarbeiten ist in groBem Umfang Erfolg beschieden 
gewesen. Es kónnten eine ganze Reihe von stilliegenden 
Gruben wieder in Betrieb genommen werden. Yerschiedene

GrUben befinden sich auf Grund der gunstigen Bohrergeb- 
nisse s. Zt. im Neuaufbau, und es besteht begriindete Aus
sicht daB auch noch weitere neue Grubenanlagen ierstellt 
werden kónnen. Die Erzfórderung hat ein vielfaches von 
der Fórderung in 1932 erreicht, jedoch verbieten die Kriegs- 
zustande die Angabe genauer Zahlen.

Technische Entw ick lung .

Der Bergbau auf Eisenstein war in den altesten Zeiten 
nur ein Kleinstbetrieb, der durch Eigenlehner unterhalten 
wurde. Die Bergleute, die die Erze fórderten, waren zu
gleich Unternehmer. Ais im Mittelalter mit steigender 
Eisenproduktion hóhere Anforderungen an den Erzberg- 
bau gestellt wurden,"liórte der Eigenlehnerbergbau auf. Die 
Bergleute wurden abhangig von den Hiitterfbesitzern, und 
beide schlossen sich zu Gewerkschaften zusammen, um 
besser das Wagnis des Betriebes und die starkę Belastung 
durch den Zehnten an die Regalherren tragen zu kónnen. 
Erst um die Wende des 16. Jahrhunderts Ióste sich der 
Bergbau vom Hiittenbetrieb.

Die Betriebsanlagen waren im Mittelalter und noch bis 
in die neueste Zeit hinein recht primitiv. Die mittelalter- 
lichen Stollen waren ebenso wie die Fórderstrecken eng 
und dienten zur Bewetterung und Fórderung. Ais Fórder
mittel benutzte man einfache Schlepptróge, und erst viel 
spater ersetzte man sie durch Laufkarren, die nach Art ge- 
wóhnlicher Schubkarren auf Laufbohlen fortbewegt wurden. 
Die Stollen wurden im Anfang vor allem zwecks Ableitung 
der in den Gruben zusitzenden Wasser aufgefahren. Die 
Wasserhaltung in den Schachten erfolgte mit Kiibeln, spater 
auch durch Handpumpen. Solange man keine leistungs- 
fahigeren Mittel fur die Wasserhaltung besaB, konnte der 
Bergbau im allgemeinen nach der Teufe zu nicht weit unter 
die Talsohle fortschreiten. Ais Geleuchte dienten Óllampen; 
die wichtigsten Gezahestiicke waren das Bergeisen und das 
Faustel, mit denen Berge und Eisenstein losgelóst wurden. 
Nach Erfindung des SchieBpulvers wurde die Sprengarbeit 
allem Anschein nach zu Anfang des 17. Jahrhunderts ein- 
gefiihrt. Sie stellte einen groBen Fortschritt in der Entwick
lung des Bergbaues dar.

In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts kamen die 
Schienenbahnen aus gewalzten Eisenscfiienen auf, und da 
die Stollen im Laufe der Jahre immer langer wurden und 
die Fórdermengen zunahmen, ging man zur Fórderung in 
Grubenwagen iiber, die zuerst durch Menschen und spater 
durch Pferde fortbewegt wurden. Um diese Zeit trat durch 
die Erfindung der Dampfkraft eine entscheidende Umwal- 
zung im Bergbau ein. Bahnbrechend ging hier die Firma 
Buderus voran, die um 1850 die erste Dampfmaschine zur 
Wasserhaltung aufstellte. Im Schachtbetrieb trat dann all
mahlich die Dampffórdermaschine an die Stelle des alten 
Handhaspels. 50-60 Jahre spater konnte nach Einfiihrung 
der Elektrizitat in den Grubenbetrieb der Lahnbergbau 
wesentlich intensiver betrieben werden ais vorher, denn 
jetzt bot sich Gelegenheit, den Abbau auch unter der 
Stollensohle in gróBerem Umfang zu betreiben. Bahn
brechend waren wieder die Buderusschen Eisenwerke, die 
im Jahre 1911 ais erste Verwaltung auf einigen Gruben die 
Dampfwirtschaft durch elektrischen Betrieb ersetzten.

Nach einem gewissen Stillstand in dem technischen 
Ausbau der Gruben ging man 1925/26 in planmaBiger Ar
beit daran, die in der Kriegs- und Nachkriegszeit zuriick- 
gebliebene Entwicklung in der Grubenbewirtschaftung 
wieder auszugleichen, die Arbeitsmethoden und technischen 
Einrichtungen der Gruben den neuzeitlichen Anschauungen 
und Entwicklungen anzupassen. Mit PreBluft angetriebene 
Bohrhammer und PreBluftspaten wurden in gróBerem Um
fang eingefiihrt, Schrapper und Bagger erstmalig in den 
Tagebauen angewandt. Neben die Pferdefórderung und 
die Benzollokomotive trat die Diesellokomotive. Die neueste 
Entwicklung drangt auf einen Ersatz dieser Lokomotiv- 
arten durch elektrische Grubenlokomotiven. Wegen der 
nicht sehr langen Lebensdauer der durchweg kleinen 
Gruben scheidet die Fahrdrahtlokomotive mit Riicksicht 
auf die hohen Anlagekosten aus, wahrend die Akku- 
mulatorenlokomotive bereits auf einer Reihe von Gruben 
Eingang gefunden hat. Fur die in der Steinkohle weit ver- 
breiteten Gewinnungs- und Lademaschinen bieten sich in 
den unregelmaBig ausgebildeten und zerrissenen Lagern 

.? Ęisensteinbergbaues wenig oder keine Verwendungs- 
l s*nd auf einigen Gruben mit Erfolg

achuttelrutschen im Bergeversatz und, soweit mir bekannt 
ist, in einem Fali auch in der Erzfórderung eingesetzt
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worden. In der Sprengwirtschaft werden seit einigen Jahren 
Hartmetallbohrer verwendet, bei denen eine hóhere Leistung 
und geringerer VerschleiB ais beim Bohren mit dem ub
lichen Bohrstahl zu verzeichnen sind. Auch in der Tiefbohr- 
technik werden mit bestem Erfolg Hartmetallkronen an 
Stelle der wesentlich teueren Diamantbohrkronen ver- 
wendet. Selbst in gróBeren Teufen haben sie sich bewahrt.

E n tw ic k l u ng  der Leistung.

Im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung 
des Bergbaues ist die Leistung je Mann und Schicht gegen- 
iiber friiheren Zeiten betrachtlich gestiegen. Noch um 1850 
betrug sie etwa 0,2 t, stieg dann bis 1900 auf 0,5 t und 
bewegt sich seit etwa 1930 auf der Hóhe von rd. 1 t. Die 
Hauerleistung liegt bei 2,5—4 t und erreicht Spitzen von 7—8t 
je Mann und Schicht. In den mit Schrapper oder Bagger be- 
triebenen Basalteisensteingruben werden Leistungen von 
15—60 t je Mann und Schicht erreicht, jedoch liegt wegen 
des geringen Ausbringens der Aufbereitung die uesamt- 
leistung niedriger ais im Lahn-Dill-Gebiet. Vergleichsweise 
sei gesagt, daB andere Eisenerzgebiete Gesamtleistungen 
von 3—6 und mehr Tonnen aufzuweisen haben. Der Grund 
fiir die niedrige Leistung im hiesigen Bergbau ist in der 
Zerrissenheit der Lagerstatten zu suchen; infolgedessen ist 
eine weitgehende Mechanisierung der Gewinnungs-, Lade- 
und Fórderarbeit nicht móglich. Anderseits wirkt der ge
ringe Anteil der produktiven Schichten an der Zahl der 
Gesamtschichten bei den durchweg kleinen Anlagen hem- 
mend. Im allgemeinen kónnen nur etwa 35 o/o der Beleg
schaft in der Gewinnung beschaftigt werden, wahrend die 
iibrigen Leute fiir die Arbeiten in der Fórderung, am 
Schacht, im Bergeversatz, auf dem Holzplatz, in der Auf
bereitung usw. benótigt werden. Bei gróBeren Gruben und 
Belegschaften ist die Schichtenverteilung giinstiger.

Die Frage, warum die Betriebseinheiten nicht gróBer 
gestaltet werden, ist verhaltnismaBig leicht zu beantworten. 
Der Grund hierfiir liegt in der geringen GróBe der Gruben- 
felder und den Besitzverhaltnissen. Eine Zusammenfassung 
des Grubenbesitzes wird angestrebt. Die heute im Gebiet 
vorhandenen gróBeren Bergverwaltungen sind sich dariiber 
klar, daB gróBere, neuzeitlich eingerichtete Betriebsanlagen 
nur dort in Betracht kommen, wo in einem einigermaBen 
zusammenhangenden Felderbesitz geniigend bauwiirdige 
Erze vorhande’n sind. Sie haben deshalb seit Jahren den 
Weg des Felderaustausches beschritten, damit von einer 
bestehenden oder noch zu errichtenden Anlage aus auch 
benachbarte Erzmittel, die bisher in fremden Handen 
waren und die Errichtung einer selbstandigen Anlage 
nicht zulieBen, mit hereingewonnen und fiir die Volkswirt- 
schaft nutźbar gemacht werden kónnen. Anderseits will 
man auf diesem Wege die Voraussetzung fiir móglichst 
groBe Bergwerksanlagen schaffen, dereń Betrieb bei ver- 
niinftiger Bewirtschaftung rentabler ist ais der Betrieb von 
kleinen und kleinsten Anlagen.

Zukunftsaussichten und -aufgaben.

Diese Zusammenfassung von Bergwerksbesitz durch 
Kauf oder Tausch von Grubenfeldern ist in vielen Fallen 
bereits erfolgt, so daB die Erstellung gróBerer Anlagen 
móglich geworden ist. Aber trotz aller Bemiihungen, die 
Leistungsfahigkeit der Betriebe zu steigern, wird der Berg
bau im Lahn-Dill-Gebiet und Oberhessen auch in Zukunft 
nur eine bescheidene oder gar keine Rente abwerfen 
kónnen, denn es ist noch viel aus den vergangenen Jahren 
nachzuholen, sowohl in technischer Hinsicht ais auch in der 
Betreuung der Gefolgschaft. Die neuzeitliche Gestaltung 
der Tagesanlagen ist schon in betrachtlichem Umfange er
folgt.. Alte, winklige Gebaude mit unschónen Anbauten sind 
verschwunden und durch neuzeitliche Bauten ersetzt 
worden; ja verschiedentlich werden Tagesanlagen voll- 
kommen neu erstellt werden, sobald die durch den Krieg 
bedingte Bausperre aufgehoben wird.

Richtunggebend fiir die Ausgestaltung der Zechen- 
hauser ist die in den Jahren 1937/38 erbaute Rot-WeiB- 
Kaue der Grube Laufenderstein, dereń Ansicht und Gruncl- 
riB in Abb. 12 wiedergegeben sind. Wesentlich neu in der 
Anlage und Ausfiihrung dieses Zechenhauses sind die 
Unterbringung der schmutzigen Grubenkleidung und der 
sauberen Tageskleider in zwei voneinander getrennten 
Raumen und die unmittelbare Verbindung des Zechen
hauses mit dem Schacht durch den auch in der Abbildung 
wiedergegebenen Anfahrstollen. Dieser ist in seiner ganzen 

I Lange ausbetoniert \und elektrisch beleuchtet. Von dem 
Stollenmundloch fiihrt nach rechts ein mit Gleis versehener 
Durchgang zur Schmiede. Auf diesem Wege wird das Ge- 
zahe und sonstiges reparaturbediirftiges Handwerkszeug 
des Bergmannes zur Werkstatt gebracht, wahrend das 
Fertigerz der Aufbereitung aus Untertage angelegten Bun- 
kern durch einen besonderen Erzfórderstollen, der un
mittelbar neben der Schmiede zutage kommt, auf die Ver- 
ladebriicke iiber dem AnschluBgleis gefordert wird.

Die Beschaffung i von einwandfreien Waschgelegen- 
heiten fiir die Bergleute gehórt bei dem unvermeidlichen 
Schmutz und der Rotfarbung bei der Arbeit zu den selbst- 
verstandlichen Fiirsorgepflichten des Betriebsfiihrers. Denn 
auch der Bergmann will in der heutigen Zeit wie jeder 
andere Berufstatige sauber gewaschen und gekleidet von 
der Arbeit nach Hause gehen.

Soli der von der Reichsregierung verkiindete Plan, den 
Bergmann in seinem Lebensstandard an die Spitze aller 
Schaffenden zu stellen, Wirklichkeit werden, so muB man 
die Betriebe leistungs- und lebensfahig gestalten. Hóhere 
Lóhne kónnen sich bei einem so lohnintensiven Betrieb wie 
dem Bergbau, zumal im Eisensteinbergbau an der Lahn- 
Dill mit seinen schwierigen Betriebsbedingungen, nur auf 
hohen Leistungen aufbauen. Anderseits miissen auch die 
Erlóse fiir die gefórderten Erze so bemessen sein, daB sie 
die Selbstkosten decken und die Durchfiihrung der fiir 
richtig erkannten sozialen MaBnahmen gestatten. Alle Zu-
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schiisse seitens der Knappschaft oder anderer Stellen konnen 
nur Beiwerk sein und bleiben. Hinsichtlich der Gesund- 
heitsfiirsorge fiir die Bergleute und ihre Angehórigen sind 
wir kiirzlich einen guten Schritt weiter gekommen. Ebenso 
ist die Regelung der Lohnfrage im Gange, aber die richtige 
Verteilung des Gewinnes auf Rohstoff, Zwischenprodukt 
und Fertigware harrt noch der Erledigung.

Sehr ernsthaft und vielseitig sind auch die Bemiihungen 
um eine griindliche Berufsausbildung des Bergmannes. Sie 
erfolgt vielfach in besonderen Lehrwerkstatten, um den 
jungen Nachwuchs mit der Bearbeitung von Holz und 
Eisen vertraut zu machen. Die eigentliche bergmannische 
Ausbildung erhalten die Bergjungleute jedoch untertage, 
haufig losgelóst vom eigentlichen Betrieb, in eigens zu 
diesem Zweck vorgerichteten Lehrrevieren. Es besteht so
gar die Absicht, ganze Lehrgruben einzurichten, die nur 
Ausbildungszwecken dienen sollen. Erganzt wird diese 
praktische Ausbildung durch den Unterricht in werks- 
eigenen Berufsschulen. Dabei wird der Sport nicht ver- 
gessen, weil der Bergbau die ihm gestellten Aufgaben nur 
mit gesunden, voll einsatzfahigen Mannern erfiillen kann. 
Der Bergmann muB Selbstandigkeit im Denken und Handeln 
besitzen und bei seiner Arbeit immer wieder auftretende 
Schwierigkeiten und gefahrliche Lagen meistern konnen. 
Es darf deshalb nicht mehr vorkommen, daB dem Berg
bau wie in vergangenen Zeiten nur der Nachwuchs zu- 
gefiihrt wird, den man in keinem anderen Beruf haben will, 
weil er nichts taugt. Das beste Menschenmaterial ist fiir 
den Bergbau gerade gut genug!

Zusammen fassung.

Der Vortrag bringt einen Uberblick iiber den Eisen- 
steinbergbau im Lahn-Dil^-Gebiet und in Oberhessen. Nach 
Angaben iiber die GroBe und Abgrenzung des Wirtschafts- 
gebietes werden die versęhiedenen fiir den Bergbau zustan- ■ 
digen Behórden und Organisationen genannt. Die berg- 
rechtliche Grundlage fiir den Eisen&teinbergbau ist wegen 
der Zugehorigkeit des Gebietes teils zu PreuBen, teils zu 
Hessen nicht einheitlich. Von den in sehr groBer Anzahl 
verliehenen Grubenfeldern sind infolge des geologischen 
Aufbaues des Gebietes und der Entstehung der Erzlager- 
statten nur verhaltnismaBig wenige bergmannisch verwert- 
bar. Eine kurze geologische Ubersicht leitet iiber zu einer

Schilderung der Hauptmerkmale der drei wichtigsten 
Lagerstattentypen, dereń Entstehung, geologischer Aufbau, 
Erzinhalt und iibliche Abbaumethode dargelegt werden. 
Mitteilungen iiber die physikalische Beschaffenheit und 
Aufbereitung der Erze, den Anteil der verschiedenen Erz- 
sorten an der Forderung und die Verwertung der Erze ver- 
Yollstandigen das Bild.

Im zweiten Teil des Vortrages wird die Geschichte des 
Lahn-Dill-Bergbaues behandelt, der von jeher aufs engste 
mit der Eisenverhiittung und Weiterverarbeitung verbunden 
war. Der Eisensteinbergbau ist rd. 2500 Jahre alt und hat 
sich trotz mancher Riickschlage immer weiter entwickelt. 
Seine Bedeutung ist fiir die heimische Wirtschaft recht groB 
und auch fiir Deutschlands Eisenwirtschaft nicht zu unter- 
schatzen. Die einzelnen Entwicklungsstufen sowie die wirt
schaftlichen, politischen und technischen Einfliisse werden 
aufgezeigt, die Entwicklung vom kleinsten Eigenlehner- 
betrieb bis zu den heutigen Betriebsformen geschildert und 
die Schwierigkeiten dargelegt, die einer weitgehenden Me- 
chanisierung, Leistungssteigerung und Bildung von groBen 
Betriebseinheiten entgegenstehen.

AbschlieBend wird auf die Notwendigkeit des bereits 
begonnenen, modernen Ausbaues der Tagesanlagen und der 
Fiirsorge fiir die Belegschaft hingewiesen. Fragen der Be
rufsausbildung und des Nachwuchses werden gestreift und 
die Forderung erhoben, dem Bergbau Erlóse fiir seinen 
Eisenstein zuzubilligen, die eine rentable Betriebsfiihrung 
ermóglichen und die Durchfiihrung der fiir richtig er- 
kannten sozialen MaBnahmen gestatten.
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Geschichtliche Entwicklung der Kokereibetriebe, 

im besonderen der Kokereilaboratorien der Zechen Hannover und Hannibal 

der Fried. Krupp Aktiengesellschaft in Bochum-Hordel.
Von Bergwerksdirektor Bergassessor Fritz

Beim Studium alter Akten der Verwaltung der Zechen 
Hannover und Hannibal der Fried. Krupp AG. hat man 
gelegentlich festgestellt, daB Ende der 70er Jahre auf 
den Zechen Hannover-Hannibal der Bau der ersten Koks- 
ofenbatterie geplant worden ist. Dieser Plan gab damals 
Veranlassung zur Untersuchung der in den genannten 
Gruben aufgeschlossenen Fettkohlenflóze auf ihren Aschen-, 
Schwefel- und vor allem Phosphorgehalt. Die hieriiber in 
den Akten enthaltenen Angaben haben uns die Anregung 
gegeben, an Hand dieser aufschluBreichen Aufzeichnungen 
zusatnmenfassend iiber die geschichtliche Entwicklung der 
Kokereilaboratorien und der Kokereibetriebe der Fried. 
Krupp AG. Zechen Hannover-Hannibal zu berichten. Wir 
hoffen, hiermit einen bemerkenswerten Beitrag zu der Ge
schichte der Kokereibetriebe und Kokereilaboratorien des 
Ruhrbezirks zu liefern und zugleich andere Stellen des Re
wers anzuregen, ihrerseits diese Entwicklungsgange zu ver- 
folgen, ais dereń Ergebnis unter EinschluB der von den 
Koksofenbaufirmen und von der Forschung vermittelten 
Erkenntnisse der heutige Stand der kohlenchemischen Ver- 
edlung allein zu verstehen ist.

Der Zweck unserer Arbeit wiirde nicht erreicht sein 
wenn man die aus der friiheren Entwicklung der Kokerei
laboratorien des Ruhrreviers zu ziehenden SchluBfolge- 
rungen unbeachtet lieBe. Tatsache ist, daB nach anfang- 
lichen durchaus ermutigenden Ansatzen zu einer systema- 
tischen Kohlenforschung diese fur einige Jahrzehnte mehr 
oder weniger verlassen wurde. Nur so ist es zu verstehen 
daB die Auswertung der kohlenchemischen Forschung- und 
damit die anfangliche VormachtstelIung des Kohlenberg- 
baues ais Rohstofflieferer z. T. an die eigentliche chemische

Lange und Dr. Wilhelm Brósse, Bochum.

Industrie abgegeben werden muBte. Die Entwicklung der 
letzten 20 Jahre-hat gezeigt, wie sehr die planmaBige Ver- 
tolgung des Qualitatsgedankens fiir den Kohlenbergbau 
von Nutzen gewesen ist und wie sehr sie auch den weiteren 
Arbeiten des Steinkohlenbergbaues, im besonderen der 
Konzernbetriebe der Fried. Krupp AG., ais Richtlinie voran- 

t werden muB, um den an den Steinkohlenbergbau 
gestellten Anforderungen auch fur die Zukunft zu ent- 
sprechen.

Die aus dem erwahnten AnlaB vorgenommenen Unter
suchungen, die zunachst auf der GuBstahlfabrik der Fried. 
Krupp AG. in Essen durchgefiihrt wurden, ergaben fiir 
einige Floze Phosphorgehalte von iiber 0,035 bis zu 0,149 o/0. 
Ua nach dem damaligen Urteil der Huttenchemiker Koks- 
^ohlen mit mehr ais 0,035 o/0 Phosphorgehalt nicht geeignet 
waren, befurchtete man, viele Floze fiir die Verkokung aus- 
sc eiden zu miissen. Nachdem sich jedoch herausgestellt 
a e, daB ein und dasselbe Floz bei sonst gleicheni Ver- 

c(f, en .an t!er eiJJen Stelle s;ehr hohe, an der anderen dagegen 
•M,fr iole^ nge ir  s^hcrgehalte aufwies, erkannte man, dal? 
■-11- er grundlage der bisherigen Untersuchungen kein end- 

Urte]l1 llt>er die Brauchbarkeit der einzelnen Floze 
PpuJ werden konnte, vielmehr hierfur fortlaufende 
Ke.henuntersuchungen an Ort und Stelle erforderlich waren. 
i oo iC ,es5n Erwagungen heraus entstand schon im Oktober 
i n 1, f t. d"  Schachtanlage Hannover 3/4 in Gunnigfeld 

nirhi  ̂ 1SC f  I^ l3oratorium, das eines der ersten, wenn 
we*™ c0S- e,rr te« Ze^ enIaboratonum des Ruhrgebietes ge- 
Plm ni Cc‘  ̂ te. Die zahlreichen Versuchsreihen iiber die

r e s r h f c ’ CtlWLf,el; und Aschengehalte samtlicher auf- 
g schlossener Fettkohlenflóze wie auch der gewaschenen
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und feingemahlenen Kokskohlen fiihrten schon damals zu 
grundsatzlich richtigen SchluBfolgerungen iiber die Móg- 
lichkeit der Senkung des Phosphorgehaltes der Kohlen 
durch eine entsprechende Aufbereitung. Das Gleiche trifft 
fur den Verbleib des Kohlenphosphors bei der Verkokung 
zu, wonach die Gesamtmenge des Kohlenphosphors in den 
Koks iibergeht, Erkenntnisse, die 54 Jahre' spater durch 
weitere Untersuchungsarbeiten1 voll bestatigt werden 
konnten. Nach einjahrigem Bestehen wurde im September 
1882 das Zechenlaboratorium wieder geschlossen und seine 
Einrichtung dem Hauptlaboratorium der GuBstahlfabrik 
iiberwiesen.

Da durch die inzwischen erfolgte Einfuhrung des 
Gilchrist-Thomas-Verfahrens die wertmindernde Eigen- 
schaft des Phosphors zu einem groBen Teil ihre Bedeutung 
verloren hatte und somit die bisher gegen die Verkokung 
von Kokskohlen mit hóheren Phosphorgehalten erhobenen 
Bedenken gegenstandslos geworden waren, wurde im Jahre 
1881 auf der Anlage Hannover 3/4 die erste Konzern- 
Kokerei gebaut. Zehn Jahre spater erhielt auch die Schacht
anlage Hannover 1/2 in Hordel eine Koksofenanlage von 
60 Otto-Hoffmann-Flammófen.

Wenn demnach die Verwaltung der Zeche Hannover 
schon friihzeitig Kokereien errichtet hat, so entschlofi sie 
sich doch im Vergleich zu anderen Zechen verhaltnismaBig 
spat zum Bau von Nebengewinnungsanlagen. Nachdem die 
Firma Krupp im Jahre 1899 die Zeche Hannibal erworben 
hatte, wurde im Jahre 1903 der Auftrag fiir den Bau einer 
Koksofenanlage von 90 Unterbrennerabhitzeófen und einer 
Nebenproduktenanlage zur Gewinnung von Teer und Am- 
moniak erteilt. Gleichzeitig wurde in dem friiheren Póller- 
schen Gasthause an der KruppstraBe in Bochum V ein Labo
ratorium eingerichtet, das Elementar-Analysen nach dem 
Verfahren von Schondorf-Brockmann durchfiihrte und 
hauptsachlich Kohlen, Koks, Ammoniak und Teer unter- 
suchte.

Einige Jahre spater muBte dieses Haus einer zweiten 
Koksofenbatterie auf der Kokereianlage Hannibal Platz 
machen. Kokereibiiro und Laboratorium siedelten nach der 
Schachtanlage Hannover 1/2 in Hordel iiber und fanden 
hier in einem neuerbauten Betriebsgebaude geniigend 
Raume vor, um ihr Arbeitsgebiet weiter ausdehnen eu 
kónnen. So wurden nach inzwischen erfolgter Einstellung 
eines Chemikers u. a. auch die bisher dem Laboratorium 
der Berggewerkschaftskasse iibertragenen Untersuchungen 
von Grubengas im eigenen Betrieb durchgefiihrt. Ferner 
dehnte man die Untersuchungen auf die Priifung der fiir 
den Gesamtbetrieb der Zechen Hannover und Hannibal 
angelieferten Rohstoffe, Fette und Ole usw. aus. Daneben 
wurden Forschungen angestellt, die ihrer Zeit weit voraus- 
eilten und erst in spateren Jahren voll zur Entwicklung 
kamen. Es gelang, aus den Abgasen der Benzolfabrik 
gróBere Stiicke von Kunstse ide  und Kuns tgummi bis 
zu einem Gewicht von 1 kg herzustellen. Leider brachte 
man vor 30 Jahren dieser Pioniertatigkeit wenig oder gar 
kein Interesse entgegen, faBte sie vielfach ais Spielerei auf, 
zumal auf dem Weltmarkt Naturseide und Naturgummi in 
geniigender Menge preiswert vorhanden waren. Diese Ein
stellung macht es verstandlich, daB das damals im Kokerei- 
laboratorium Hannover 1/2 entwickelte Verfahren zur 
Herstellung von Kunstseide und Kunstgummi nicht durch 
entsprechende Patentanmeldungen geschiitzt worden ist.

Auch die Bedeutung des Cumaronhar zes  wurde 
friihzeitig erkannt und eine Verbesserung seiner Be
schaffenheit angestrebt. Diese wissenschaftlichen Arbeiten 
erfuhren durch den Weltkrieg eine Unterbrechung. Ais 
damals die Einfuhr des Kolophoniums ganz unterbunden 
war, versuchten die Farbenfabriken mit dem verfiigbaren, 
nach heutigen Begriffen minderwertigen Cumaronharz den 
Anforderungen von Heer und Marinę soweit wie moglich 
nachzukommen. Nach dem Kriege wurden die Unter
suchungen fortgesetzt, die 1919 zu einem vollen Erfolg 
fiihrten. Aus den Blasejiriickstanden der Benzolanlage ge
lang es, ein weitgehend verbessertes Cumaronharz her
zustellen, das sich durch seine Helligkeit, Reinhęit, Klar- 
heit und Hartę den Eigenschaften der Naturharze schon 
weitgehend naherte. Dieses Kunstharz behauptete sich auch 
nach den Krisenjahren und wurde nicht durch das aus 
dem Ausland wieder eingefiihrte naturliche Kolophonium 
verdrangt. Es blieb ein von den Farbenfabriken nach wie 
vor gem gekaufter Rohstoff. Vor einigen Jahren hat man 
sich nochmals mit diesem Verfahren beschaftigt2.

De mann und T er-N edden , Techn. Mitt. Krupp 4 (1936) S. 1/6.
2^Dem ann, Techn. Mitt. Krupp 5 (1937) S. 58/59.

^ Nebenher gingen Versuche, an Stelle von Benzin 
Benzol ais Treibstoff zu verwenden. Langere Zeit 
scheiterten die Versuchsfahrten, fiir die der Werksleiter 
seinen Wagen mit Fahrer zur Verfiigung stellte, an dem 
stórrischen Verhalten des Fahrers, der behauptete, daB der 
Kraftwagen nur mit dem besten Reinhardtschen Benzin 
gefahren werden konne, und den Wagen regelmaBig auf 
freier Strecke mit angeblich verruBten Kerzen liegen lieB. 
Aber auch dieser Schwierigkeit wurde man Herr. Mit Hilfe 
des Materialienverwalters wurde der Fahrer iiberlistet, der 
erstaunt war, ais man ihm eines Tages eróffnete, daB er die 
regelmafiigen Dienstfahrten ohne jede Beanstandung mit 
Benzol statt Benzin zuriickgelegt habe.

Gelegentlich eines Besuches auf der Zeche Hannover 
im Jahre 1912 konnte sich Prinz Heinrich von PreuBen 
von den hervorragenden Eigenschaften des Benzols ais 
Treibstoff iiberzeugen. Auf seine Veranlassung befaBten 
sich nunmehr die Militarsachverstandigen mit dieser uber- 
aus wichtigen Frage und setzten nach gliicklich verlaufenen, 
unter scharfsten Bedingungen vorgenommenen Zuverlassig- 
keitsfahrten die Umstellung der Militarkraftwagen auf 
Benzol durch. Welche Bedeutung diese noch rechtzeitig > 
getroffene MaBnahme im Weltkrieg gehabt hat, braucht 
nicht besonders erwahnt zu werden.

Nachdem ein groBziigiger Plan, unter Beteiligung des 
gesamten Ruhrbergbaues eine zentrale G a s f e r n -  
v e r s o r g u n g  fur das ganze Industriegebiet ins Leben 
zu rufen, an dem heftigen Widerstand der GroBstadte ge- 
scheitert war, verhandelte man bereits im November 1909 
mit der Verwaltung des Bochumer Gaswerks zwecks Ab- 
schluB eines Vertrages iiber die Lieferung von Koksofen- 
gras fiir das Versorgungsgebiet der Stadt Bochum. Das 
Bochumer Gaswerk war wie die meisten westdeutschen 
Gaswerke trotz erheblicher Erweiterungen an der Grenze 
seiner Leistungsfahigkeit angelangt und stand nun vor der 
Frage, entweder kostspielige Neubauten vorzunehmen oder 
hochwertiges, in mehr ais ausreichender Menge zur Ver- 
fiigung stehendes Koksofengas zu angemessenen Preisen 
zu beziehen. Nach langwierigen Verhandlungen wurde end
lich am 19./23. April 1910 der Gaslieferungsvertrag ab- 
geschlo^en, auf Grund dessen Bochum verpflichtet war, 
den gesamten Gasbedarf von den Zechen Hannover und 
Hannibal zu decken und die eigene Gaserzeugung fur die 
Dauer des Vertrages einzustellen. •

Die von Krupp zu liefernde Mindestmenge wurde fiir 
die Kalenderiahre 1911 und 1912 auf taglich 45000 m3 und 
vom Jahre 1913 ab auf taglich 90000 m3 festgesetzt. Fur 
die Speicherung des Gases muBte die Stadt Gasbehalter 
mit einem Aufnahmevermógen von mindestens 50o/0 der 
gróBten Tagesabgabe zur Verfiigung halten. Der Bochumer 
Vertrag trat am 1. Januar 1911 mit einer Geltungsdauer 
vorerst bis zum 31. Marz 1936 in Kraft.

In den Jahren 1912/13 wurde auf der Kokerei Han- 
nover 1/2 eine Teerdest i l l a t ionsan lage  errichtet und 
in Betrieb genommen, welche die Teere der Kokereien 
Hannover und Hannibal zu Fertigprodukten — wie Wasch- 
ól. Anthracenól (Heizól), Eisenlack und Teerpech — ver- 
arbeitete. 1916 wurde die Teerdestillation eingestellt, da 
die Firma Krupp inzwischen der Gesellschaft fiir Teer- 
verwertung GmbH. in Duisburg-Meiderich ais Mitglied 
beigetreten war und nunmehr die gesamte Teererzeugung 
an die Gesellschaft fiir Teerverwertung abgab.

Im Jahre 1920 gelang es nach langeren Versuchen, aus 
der bei der Benzolreinigung anfallenden sogenannten Ab- 
fa l l schwefe lsaure  regenerierte harzfreie Schwefelsaure 
von 35-38° Be zu gewinnen. die sich ohne Anstande in der 
Ammoniakfabrik zur Salzbindung verwenden lieB. Das in 
der Abfallsaure enthaltene Benzol und die Harze wurden 
hierbei wiedergewonnen, die letzteren in Form eines 
»Saurepeches«, das fiir die verschiedensten Zwecke ein- 
gesetzt werden konnte.

Da im Weltkrieg und in den folgenden Krisenjahren 
der Bezug der fiir die Herstellung von schwefelsaunem 
Ammoniak benótigten und fast ausschlieBlich im Auslande 
erżeugten Schwefelsaure  mit gróBten Schwierigkeiten 
yerbunden war, fiihrte man Versuche mit dem Ziele durch, 
den in den Abgaseschwaden der Ammoniaksattiger frei- 
we"rdenden Schwefelwasserstoff zu Schwefelsaure zu ver- 
arbeiten, um sich in dieser Hinsicht vom Auslande móg- 
lichst unabhangig zu machen. Nach erfolgreicher Beendi- 
gung der Laboratoriumsversuche im Jahre 1927 wurde ge- 
meinsam mit der Firma Dr. C. Otto in Bochum eine Ver- 
suchsanlage erbaut, die 1929 in Betrieb kam. Sie gestattete
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schon damals die tagliehe Herstellung von 1 t 60-66 gra- 
diger Saure1. Im Jahre 1930 muBte diese Anlage aus wirt
schaftlichen Griinden stillgelegt werden.

Auf der Schachtanlage Hannover 1/2 ist weiterhin 
1924 eine Schmierfettfabrik erbaut und in Betrieb gę- 
nommen worden, in der seither Fórderwagenspritzfett, 
Staufferfett, Spurlattenfett und Seilschmiere hergestellt 
werden.

Das Jahr 1929 kann man ais den Beginn eines neuen 
Abschnittes der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf 
dem Gebiete der Kohlenchemie innerhalb der Kruppbetriebe 
ansehen. Damals iibernahm F. Mul ler  die Leitung der 
Kokereibetriebe sowie der kohlenchemischen Forschungs- 
arbeiten im gesamten Konzern2. Wie aus der vorhergehen- 
den Schilderung der Entwicklung des Laboratoriums der 
Zeche Hannover hervorgeht, hat hier die Forschung schon 
immer eine beachtliche Stelle eingenommen. Durch die 
Zusammenfassung aller Kokereilaboratorien des Konzerns 
sollte diese gute Tradition in verstarktem MaBe fort- 
gesetzt werden. Die einheitliche Lenkung aller Arbeiten 
und der durch die gemeinsame Fiihrung ermóglichte Er- 
fahrungsaustausch schlossen Doppelarbeit und Leerlauf in 
den einzelnen Laboratorien aus. Gelegentlich dieser Neu- 
organisation wurde auch die Frage gepriift, ob die 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit nicht zweckmaBiger 
einem besonderen Forschungslabpratorium zuzuweisen und 
den bisherigen Betriebslaboratorien nur die laufende Be- 
triebsiiberwachung zu belassen sei. Man entschied sich da- 
hin, von der Errichtungeineś kohlenchemischen Forsehungs- 
laboratoriums abzusehen und jedes Betriebslaboratorium 

' bzw. die bei den einzelnen Kokereigruppen vorhandenen 
Hauptlaboratorien sowohl mit der Betriebskontrolle ais 
auch mit wissenschaftlichen Arbeiten zu betrauen. Dadurch 
sollte erreicht werden, daB die jeweiligen Sachbearbeiter 
sich nicht einseitig entweder auf die Betriebsuberwachung 
oder auf die wissenschaftliche Arbeit einstellen und ander
seits die Bearbeitung wissenschaftlicher Probleme in der 
Richtung erfolgt, daB sich ihre Ergebnisse spater auch fiir 
die Betriebe verwerten lassen. So leistet jetzt das Labora
torium Hannover seinen Beitrag zur Kohlenverwertung und 
Kohlenveredlung ais Teil im gróBeren Rahmen de# Krupp- 
schen kohlenchemischen Betriebe. Es ist jedoch unverkenn- 
bar, daB bisher das Laboratorium Hannover hierbei eine 
gewisse •Fiihrungsstelle eingenommen hat.

Nachstehend soli nun ein kurzer Rechenschafts- 
bericht iiber die in dem letzten Jahrzehnt geleistete Arbeit 
gegeben werden, wobei es jedoch iiber den Rahmen dieser 
Arbeit hinausgeherr wiirde, wollte man die gesamten Ar
beiten auf kohlenchemischem Gebiet der Fried. Krupp AG. 
und der zugehórigen Konzernwerke hierzu einzeln erórtern.

In groBen Ziigen sei daran erinnert, daB insgesamt die 
Tages- und Entwicklungsfragen der S te inkoh lenen t1- 
gasung durch Hochtemperaturverkokung und Schwelung 
auf betrieblich-analytischem Gebiet angeschnitten worden 
sind. Mul ler  hat bereits friiher iiber »Schwelkoks aus 
Steinkohle, seine Herstellung und seine Verwendung« be- 
richtet3. An spateren Arbeiten seien genannt: Uber die 
Verschwelung der Steinkohle in Verbindung mit der 
Fischer-Tropsch-Ruhrchemie-Synthese4; Uber Betriebs- 
erfahrungen in der SteinkohlenSchwelanlage Bauart »Kruop- 
Lurgi« auf der Schachtanlage Amalie der Fried. Krunp AG. 
Bergwerke Essen6; Steinkohlenschwelkoks ais Rohstoff fiir 
chemische und metallurgische Prozesse6. Mit diesen und 
sonstigen Arbeiten sollte nicht nur den Interessen des 
Konzerns gedient, sondern gleichzeitig ein angemessener 
Anteil an der Weiterentwicklung der gesamten Kohlen
chemie geleistet werden. Ais Ergebnis der eingehenden Be- 
schaftigung mit der Schwelung der Steinkohle sehen wir 
heute die in Verbindung mit dem Krupp-Treibstoffwerk 
errichtete Schwelanlage.

Bei dem groBen Umfang der innerhalb des Konzerns 
geleisteten Arbeiten muB sich die folgende Darstellung auf 
die speziellen und auf die in Gemeinschaft mit anderen 
Konzernwerken oder Einrichtungen des Bergbaues aus- 
gefiihrten Arbeiten des Laboratoriums der Zeche Hannover 
beschranken. Gerade durch die Gemeinschaftsarbeiten

1 W eber, Techn. Mitt. Krupp. Techn. Ber. 6 (1938) S. 74/75. *

2 Dem ann, Techn. Mitt. Krupp, Forsch.-Ber. 1 (1938) S. 29/31.
8 M u lle r , Z. VDI 70 (1926) S. 1605/10.

4 F. M u lle r , Ol u. Kohle 12 (1926) S. 543/49; Techn. Mitt. Krupp 4 
(1936) S. 143/50; Techn. Mitt. Krupp, Techti. Ber. 6 (1938) S. 47/49.

5 B riiggem ann, Techn. Mitt. Krupp, Techn. Ber. 6 (1938) S. 50/58.
6 Dem ann, Gliickauf 73 (1937) S. 1101/06.

sollten die in den einzelnen Laboratorien vorhandenen Er
fahrungen zusammengefaBt und fiir die Lósung der jeweils 
gestellten Aufgabe ausgewertet werden. Anderseits ergaben 
sich aber auch fiir alle Beteiligten aus solcher Gemein- 
schaftsarbeit neue, fruchtbare Anregungen.

Bei den jm letzten Jahrzehnt im Laboratorium Han- 
nover durchgefiihrten Arbeiten handelt es sich zum Teil um 
Probleme, mit denen man sich bereits vor 20 und mehr 
Jahren beschaftigt hat und die auf Grund der fortgeschrit- 
tenen Erkenntnisse einer neuen Lósung zugefiihrt werden 
konnten, wahrend andere Arbeiten auch fiir die heutige Zeit 
neue Probleme behandeln.

Der Rohstoff der Kokereien ist die Kohle, und darum 
ist die genaue Kenntnis ihrer Eigenarten von besonderer 
Wichtigkeit. Schon im Jahre 1929 wurde dem Labora
torium der Zeche Hannover eine pe trogaph ische  Unter- 
suchungs- und Forschungsste l l e  angegliedert. Fur 
die Untersuchungen benutzte man zuerst die Stachsche Ap
paratur. Uber das Ergebnis dieser Arbeiten ist, soweit sie 
von allgemeinem Interesse waren, im Schrifttum1 berichtet 
worden. In der Hauptsache erstreckten sich die Unter
suchungen auf Fragen betrieblicher Art. Es gelang mit 
Hilfe der petrographischen Analyse, manche Schwierig
keiten, die bei der Verkokung entstanden, zu beheben. Im 
Rahmen eines weiteren Ausbaues wurde diese Stelle 1935 
einem anderen Konzern-Laboratorium angegliedert.

Das erste Laboratorium der Zeche Hannover verdankte, 
wie eingangs erwahnt, seine Entstehung der Notwendigkeit, 
den Phosphorgehalt der einzelnen Flóze zu ermitteln. Der 
Phosphor  in der Kohle ist in den letzten Jahren wiederum 
Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen. Es galt 
die Aufstellung einer Bilanz des Kohlenphosphors in den 
Kokereibetrieben, wobei auch die analytischen Bedingungen 
einer Nachpriifung unterzogen werden muBten. Die hierbei 
gewonnenen Erkenntnisse boten dann wertvolle Anregungen 
fiir die anderen Kokereilaboratorien2 des Konzerns und fiir 
die Arbeiten des Laboratoriumsausschusses beim Bergbau- 
Verein in Essen gelegentlich der Normung des Bestim- 
mungsverfahrens fiir Phosphor in Kohle und Koks.

Einen Fortschritt auf dem Gebiete der Priifung der 
Verkokungseigenschaften der Kohle stellt die Konstruktion 
eines vollstandig selbsttafigen Gerates3 zur Bestimmung des 
Treibdruckes dar. Da der Priifungsvorgang automatisch 
erfolgt, wird eine wesentliche Einsparung von Arbeits- 
kraften erzielt. Der wichtigste Fortschritt ist aber in 
der absoluten Reproduzierbarkeit der MeBwerte zu sehen, 
wie sie bisher bei keinem Geriit erreicht worden ist.

Dks wichtigste Erzeugnis der Kokerei ist der Koks. 
Es wird daher immer das Bestreben bleiben, hier ein hoch- 
wertiges Produkt zu liefern. Um die Besehaffenheit des 
Kokses standig iiberwachen zu kónnen, hat man fiir das 
Laboratorium der Zeche Hannover die erforderlichen 
Priifgerate beschafft, die zum Teil ais einzige ihrer Art im 
Konzern vorhanden sind. Wesentlich fiir die Qualitat des 
Kokses sind der Rohstoff Kohle und die Verkokungsbedin- 
gungen. Da der Rohstoff nicht immer in gleicher Be- 
schaffenheit vorliegt und in Zukunft noch weniger zur Ver- 
fiigung stehen wird, gilt es, sich eingehend mit diesen 
Problemen zu befassen. Um die sich hier ergebenden 
Fragen griindlich bearbeiten zu kónnen, hat man auf der 
Kokerei Hannover 1/2 einen Versuchskoksofen mit einem 
Fassungsvermógen von 500 kg trockener Kohle und eine 
zentrale Kokspriifstation errichtet4. Die hier gewonnene 
Menge Koks ist fiir eine eingehende Untersuchung aus- 
reichend. Die angeschlossene Nebengewinnungsanlage ge- 
stattet es, auch die anfallenden Kohienwertstoffe hinsicht- 
lich ihrer Menge und Besehaffenheit einer Priifung zu 
unterziehen.

Bisher konnte festgestellt werden, daB Mischungen aus 
gntbackęnder Fettkohle mit oberen Fettkohlen von geringer 
Backfahigkeit unter glerchzeitigem Zusatz von Koksgrus 
und Gemische aus gutbackender Fettkohle mit nichtbacken- 
den EBkohlen verkokt unter Voraussetzung einer weit- 
gehenden Mischung und Mahlung einen einwandfreien 
Koks ergeben. Auf diese Weise laBt sich also die Kohlen-

1 Dem ann, Krupp Mli. 12 (1931) S. 252/58.

* Dem ann und G r im m e n d a h l, Techn. Mitt. K ru p p  4 ( 1936) S. 6/7.

l , , ,ba,cl]■ Techn. Mitt. Krupp, Forsch.-Ber. 4 (1941) S. 162/71; As-
S 172/83” A d e ls b e rg e r ’ Tcch"- Mitt. Krupp, Forsch.-Ber. 4 (1941)

s sn/saHi^rrm ann  Ul,ld B rugge  man n. Techn. Mitt. Krupp 5 (1937) 
0941) Ś 152/6^"n Un A de I's be rg e r ' Techn. Mitt. Krupp, Forsch.-Ber. 4
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grundlage fiir die Verkokung betrachtlich erweitern. Uber 
die Lagerfahigkeit von Koks konnte noch vor kurzem be
richtet werden1.

Auf dem Gebiet der Koh lenwer ts to f fe  ist sowohl 
hinsichtlich ihrer Gewinnung ais auch ihrer analytischen 
Erfassung erfolgreiche Arbeit geleistet worden. Die erste 
Stelle in dieser Gruppe nimmt das Benzol ein, seiner Ge
winnung und Verarbeitung ist stets viel Beachtung ge- 
schenkt worden. Eine Abhandlung gibt einen Uberblick 
iiber eine etwa zehnjahrige Entwicklung des Waschól- 
verfahrens2. Der Anteil der Fried. Krupp AG. liegt hier vor 
allem in der betrieblichen Priifung der Waschólregenerier- 
verfahren. Ferner wurden gemeinsam mit dem Hauptlabo- 
ratorium der Gewerkschaft ver. Constantin der GroBe 
Fragen des Ursprungs der Waschóherdickung behandelt3.

Eine weitere erwahnenswerte Arbeit ist die in Gemein- 
schaft mit einem Forschungsinstitut durchgefiihrte Unter- 
suchung zur Gewinnung von Pyridin aus Rohbenzol und 
aus Sattigerabschwaden indirekt arbeitender Ammoniak- 
anlagen, die zur Errichtung einef Gewinnungsanlage fiir 
Pyridine auf der Kokerei Hannover 1/2 AnlaB gegeben hat4.

Wie bei der Cumaronharzherstellung und Pyridin- 
gewinnung lieferten auch die gemeinsam mit der Gewerk
schaft ver. Constantin der GroBe und der Gesellschaft fiir 
Teerverwertung vorgenommenen Versuche zur Herstellung 
von Treib- und Heizólen aus Steinkohlenteer einen Beitrag 
zur Rohstofffreiheit Deutschlands5.

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Kohlen- 
wertstoffe steht die Arbeit iiber die Lagerbestiindigkeit6 
von Brikettpech. Durch die Untersuchungen sollte fest
gestellt werden, ob die Bindekraft der Brikettpeche durch 
langeres Lagern eine erhebliche Verminderung erfahrt und 
auf welche konstitutionellen Veranderungen im Pech diese 
verminderte Bindekraft zuruckzufiihren ist. Mit den Eigen
schaften des Pechs befassen sich verschiedene Abhand- 
lungen iiber die Extraktionsuntersuchungen von Steinkohlen- 
teerpechen7.

Eine der umfangreichsten Arbeiten des letzten Jahr- 
zehnts stellt die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstel
lung von aktivem GasruB aus devisenfreien, nicht bewirt- 
schafteten Rohstoffen dar. An diesem Beispiel sollen einige 
Gedankengange aufgezeigt werden, die zur Entwicklung 
des betriebsreifen Verfahrens fiihrten. Die ausfiihrlichere 
Darstellung dieser Grundgedanken ist gerechtfertigt, da 
sie, teils mit entsprechender Abwandlung, fiir die For- 
schungsarbeiten der letzten Jahre kennzeichnend sind.

Die Grundlage zu diesen Versuchen bildeten die schon 
im Weltkriege 1914/18 an anderer Stelle des Konzerns be- 
gonnenen Arbeiten zur Gewinnung von GasruB aus mit 
Benzolvorlauf karburiertem Koksofengas. Die GasruB- 
versuche standen unter dem Leitgedanken, das Verfahren 
so auszugestalten, daB der gewonnene RuB sowohl preislich 
wie auch beziiglich seiner Aktivitat mit den amerikanischen 
RuBen in Wettbewerb treten konnte. Da die Hauptkosten 
bei der Erzeugung von GasruB auf das Karburierungsmittel 
(Kohlenstofftrager) und das Tragergas entfallen, bestand 
die Notwendigkeit, fiir das Kurburierungsmittel einen preis- 
w7erten, in ausreichenden Mengen erhaltlichen Rohstoff zu 
finden und die ais Tragergas verwendeten Gasmengen ent- 
weder durch ein billigeres Industriegas zu ersetzen oder bei 
Verwendung von Koksofengas dessen Verbrauch so zu 
senken, daB die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens sicher- 
gestellt erschien.

Auf Naphthalin ais Karburierungsmittel wurde ver- 
zichtet, weil dieser Rohstoff damals nicht in geniigenden 
und unbeschrankten Mengen erhaltlich war. Man yersuchte 
daher zunachst, GasruBe aus Anthracenól und Koksofen
gas herzustellen. Diese Versuche verliefen so erfolg- 
versprechend, daB man bald daran ging, die wirtschaftliche 
Seite des Verfahrens zu verbessern. Zu diesem Zweck 
wurde bei Versuchen auf dem Hiittenwerk in Borbeck das 
Koksofengas durch das billigere Gichtgas ersetzt. Man 
machte hierbei wertvolle Erfahrungen, so daB man sich 
entschloB, statt der bisherigen laboratoriumsmaBigen Ver- 
suche auf der Zeche Hannover 1/2 eine Anlage in tech-

1 Demann,  Techn. Mitt. Krupp 4 (1936) S. 17/19.
; Demann, Gluckauf 73 (1937) S. 593 605.

Demann und Brósse , Techn. Mitt. Krupp 4 (1936) S. 9/17.
4 K l empt  und R ober, Chem. Fabr. 13 (1940) S. 65/68.
‘  M oehrle , Techn. Mitt. Krupp 5 (1937) S. 38 39.

S tuch tey  und D em ann , Techn. Mitt. Krupp 2 (1934) S. 76/77.
7 Dem ann, Brennstoff-Chem. 14 (1933)- S. 121/23: Techn. Mitt. Krupp 2 

(1934) S. 78/80; Dem ann und Porsch . Techn. Mitt. Krupp. Forsch-- 
Ber. 3 (1940) S. 26/33

nischen Abmessungen zu erstellen, allerdings unter Bei- 
behaltung des Koksofengases ais Tragergas. Diese Um- 
stellungen bereiteten anfanglich erhebliche Schwierigkeiten, 
die aber in unermiidlicher Arbeit gemeistert wurden. Es 
gelang, neben Anthracenólen sogar die Anthracenriickstande 
zu verarbeiten, die bislang keine rechte Verwendung ge- 
funden hatten. Auch liefien sich die Tragergasmengen je kg 
RuB auf ein MindestmaB senken. Durch weitere Verfeine- 
rung des Verfahrens konnte man schlieBlich RuBe ge
winnen, dereń Aktivitat die der amerikanischen iibertraf.

Zu Beginn der groBtechnischen Versuche gelang es, ein 
Werk, das, den erzeugten RuB weiterverarbeitete, fiir die 
Versuche zu interessieren. Nach AbschluB der Leistungs- 
versuche wurde das gesamte Verfahren mit allen von der 
Firma Krupp entwickelten Patenten von diesem Werk 
kauflich erworben.

Wahrend die bisher geschilderten Arbeiten vorwiegend 
die Entwicklung betrieblicher Verfahren zum Ziele hatten, 
befaBten sich die nachstehend erórterten mit analyt ischen 
Fragen.

Fiir die technische Analyse ist das im Laboratorium 
der Zeche Hąnnover 1/2 entwickelte Verfahren zur Be
stimmung von Schwefelkohlenstoff in Benzolen auf kolori- 
metrischem Wege wichtig geworden1, das die fiir die Uber-- 
wachung der Benzolwasche erforderliche Zeit wesentlich 
verkurzt.

Einen weiteren Beitrag zur Entwicklung der Analyse 
konnte das Laboratorium der Zeche Hannover 1/2 durch 
Teilnahme an einer gróBeren Gemeinschaftsarbeit zur Be
stimmung des Naphthalingehaltes in Teerólen leisten. Das 
Ergebnis dieser Arbeit ist ein Analysenverfahren auf physi- 
kalisch-chemischer Grundlage.

Ais Ergebnis der Zusammenarbeit zweier Konzern- 
laboratorien konnte iiber Versuche zur Synthese von Toluol 
aus Benzol und Kohlenoxyd berichtet werden2. Es galt da
bei, verschiedene Literaturangaben nachzupriifen, und es ist 
gelungen, bei Anwendung gewisser Erganzungen in diskon- 
tinuierlichem LaboratoriumsmaBstab 94o/0 eines ein- 
gesetzten technischen Reinbenzoles in Toluol umzusetzen.

Unter den neueren Arbeiten muB die iiber die Anwen
dung von Ultraschall fiir verschiedene chemische Um- 
setzungen auf dem Gebiete des Gases, des Benzols und Óles 
genannt werden. Auch hier konnten einige Ergebnisse der 
Allgemeinheit zuganglich gemacht werden3. Ein weiteres 
Anwendungsgebiet ist der Physik im Kokereilaboratorium 
durch die Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung 
der Mischbarkeit von Heizólen erschlossen worden. Uber 
die Bedeutung dieser Fragestellung ist im Schrifttum4 be
richtet worden, wahrend uber das Untersuchungsverfahren 
selbst aus besonderen Griinden noch nichts der Allgemeinheit 
mitgeteilt werden konnte.

Die Anwendung neuerer physikalischer und physika- 
lisch-chemischer Verfahren im Laboratorium der Zeche 
Hannover 1/2 laBt erkennen, daB die Fiihlung mit der 
Wissenschaft gewahrt worden ist und daB die jeweiligen 
Sachbearbeiter es verstanden haben, die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Grundlagenforschung fiir die Technik 
nutzbar zu machen.

Uberblickt man die Entwicklung des Hauptlaborato- 
riums der Zechen Hannover und Hannibal, so sieht man, 
daB schon in den ersten Anfangen fruchtbare Forschungs- 
arbeit, auf manchem Gebiet sogar Pionierarbeit geleistet 
worden ist. Leider sind die wertvollen Ergebnisse, dereń 
Bedeutung die heutige Allgemeinheit besser zu wiirdigen 
versteht, in Verkennung ihres wahren Wertes weder im 
Patentregister noch im Schrifttum niedergelegt worden. In 
neuerer Zeit ist diese ersprieBliche Forschungsarbeit fort- 
gesetzt worden, wie aus den zahlreichen Schrifttumsangaben 
hervorgeht. Die Hinweise auf die Errichtung neuerer Be- 
triebsanlagen zeigen, daB man stets bemiiht geblieben ist, 
ihre Friichte betrieblich auszuwerten. Die von F. Muller 
erstrebte Vermehrung und planmaBige Lenkung aller 
Arbeiten sowie ihre Ausdehnung auf alle Gebiete der 
Kohlenchemie haben sich ais richtig erwiesen, so daB auf 
dem Gebiet der Kohlenveredlung die Fried. Krupp AG. 
nach wie vor eine beachtliche Stellung einnimmt.

i  D em ann und A d e lsb e rg e r , Gluckauf 75 (1939) S. 556/60.
3 Dem ann, K rebs und B o rchers , Techn. Mitt. Krupp, Techn. 

Ber. 6 (1938) S. 59/63.
3 D em ann  und A sbach , Techn. Mitt. Krupp. Forsch.-Ber. 3 (1940)

S. 12/25. •
* Dem ann, Gluckauf 76 (1940) S. 61/68.
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U M S C H  A U
Nachwuchsfórderung durch den N SBDT .

Die am 4. September 1941 errichtete Dr -Fritz-Todt- 
Stiftung zur Sicherung und Fórderung des Nachwuchses 
wissenschaftlich und technisch Begabter ist nunmehr durch 
Reichsminister S p e e r  ihrer Bestimmung ubergeben 

worden1.
Die Stiftung hat den Zweck, Mannern der Technik bei 

der Griindung kinderreicher Familien einen Ruckhalt zu 
geben und dazu beizutragen, daB das im deutschen Volk 
vorhandene Erbgut der entsprechenden speziellen Be- 
gabung erhalten wird. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen 
aus den Mitteln der Stiftung die Kinder solcher kinder-

1 Ausfuhrliche Mitteilung in der Rundschau Deutscher Technik vom 

14 Juli 1942.

reicher Manner der Technik, die infolge Tod oder Er- 
werbsbeschrankung aus dem Dase.nskampf ausscheiden, 
Ausbildungsbeihilfen bis zur vollendeten Ausbi dung er
halten. Ais Manner der Technik im Sinne der Stiftung 
gelten Mitglieder des NS.-Bundes Deutscher Technik die 
vier und mehr Kinder haben. Gleichzustellen sind Nach- 
kommen verstorbener Manner der Technik, die den Auf- 
nahmebedingungen des NS.-Bundes Deutscher Technik ent- 
s p ? o c h e n  S e n g Das Stiftungskapital betragt 1000000 MC. 
Da der beabsichtigte Zweck aus den Zinsen des Kapitals 
nicht in wirksamer Weise erfullt werden kann, kann auch 
das Kapitał fiir diesen Zweck verbraucht werden. Die Stif
tung hat deshalb ferner die Aufgabe, weiteres Kapitał auf- 
zubringen und Wege zu suchen, wie durch sonstige MaB
nahmen der Stiftungszweck gefórdert werden kann.

W 1 R T S C H A F T L I C H E S

Mexikos Bergbau 
•und seine Bedeutung fur die Versorgung der Ver. Staaten 

von Amerika.

Die Regierung der Ver. Staaten hat am 14. Juli 1941 
mit der mexikanischeu Regierung einen Vertrag ab- 
geschlossen. wonach die Metals Reserve Co. auf dte 
Dauer von 18 Monaten, also bis Ende 1942, die gesamte 
Gewinnung an Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Quecksilber, 
Antimon, Wolframerz und Graphit ankauft, soweit die 
Produktion nicht im Inland benótigt und soweit sie 
nicht bereits von Privatfirmen in den Ver. btaaten oder 
GroBbritannien abgenommen wird. Das Abkommen is. 
im Fruhiahr 1942 dahin erweitert worden, daB die Metals 
Reserve Co. der mexikanischen Regierung ein Darlehn 
von 100 Mili. $ gewahrt, das zur Steigerung der mexi 
kanischen Bergbauleistung dienen soli.
Insbesondere sollen 20 Mili. S fiir berg- 
bauliche AufschlieBungsarbeiten und 
30 Mili. $ fiir die Verbesserung der fiir 
den 'Bergbau wichtigen Eisenbahnen und 
StraBen Verwendung finden. Das erste 
Abkommen von 1941 hat wohl iiber- 
wiegend auf dem wirtschaftlichen In
teresse Mexikos beruht, das durch den 
Verlust der europaischen Absatzmarkte 
in ernste Bedrangnis geraten war und 
durch die sichere Zulassung auf den 
Markt der Ver. Staaten politisch zu 
einem riickhaltlosen Zusammengehen 
mit der Regierung in Washington veran- 
laBt werden sollte. Inzwischen haben sich 
aber fiir die Versorgung der Ver.Staaten 
mit Mineralrohstoffen infolge des iiber- 
stiirzten Aufriistungsprogramms, teil
weise auch infolge des Verlustes wich- 
tiger Rohstoffreviere in Siidostasien 
solche Schwierigkeiten ergeben, daB die 
Ver. Staaten nunmehr selbst recht drin- 
gend an den mexikanischen Lieferungen 
interessiert sind und sogar eine wesent- 
liche Steigerung dieser Lieferungen 
wiinschen.

Neben dieser politischen und kriegs- 
wirtschaftlichen Bedeutung der Abkom
men bringen sie den Ver. Staaten auch 
noch insofern VorteiIe, ais damit der 
seit 30 Jahren fast ununterbrochen 
herrschende Kampf zwischen dem im Bergbau Mexikos 
arbeitenden Kapitał der Ver. Staaten und den wech- 
selnden mexikanischen Regierungen durch einen vor- 
iibergehenden Waffenstillstand unterbrochen wird- Jeden- 
falls erhalten die betreffenden Bergbauunternehmen nach 
einem Zeitraum immer mehr zunehmender wirtschaft- 
licher und śozialer Schwierigkeiten durch die Abkommen 
auf einige Zeit eine Sicherung vor allem fiir den Absatz, 
aber auch gegeniiber Eingriffen der mexikanischen Staats- 
gewalt. Die Metallnot der Ver. Staaten ist so groB, daB sie 
sich in dem Abkommen sogar bereiterklart haben, die 
Erlóse in einigen Bergbauzweigen zu \^rbessern; wahrend 
die garantierte Abnahme der Metals Reserve Co. bisher 
zu den jeweiligen Marktpreisen erfolgen sollte, ist die

Gesellschaft jetzt bereit, ahnlich wie in emigen Metall- 
revieren der Ver. Staaten, Preiszuschlage zu gewahren, um 
die Ńeu- bzw. Wiederaufnahme unwirtschaftlicher Betriebe

zu ermoglichen. .. , _ ,
Mexiko gehórt zweifellos zu den Landern der Erde, 

die am reichsten mit nutzbaren Mineralien ausgestattet 
sind; es hat zeitweilig den Weltmarkt auf mehreren 
wichtigen Gebieten geradezu beherrscht Zur ErschlieBung 
dieser Reichtiimer aus eigener Kraft aber finanziell und 
technisch auBerstande, war das Land, namentlich unter dem 
Diktator Porfirio Diaz, zu einer sehr entgegenkommenden 
Haltung gegeniiber auslandischen, namentlich britiscnen, 
nordamerikanischen und fran^ósischen Unternehmen ge- 
schritten Die Ver. Staaten, auf die der weitaus groBte An
teil entfiel haben iiber 500 Mili. $ im mexikamschen Berg

bau, hauptsachlich in der Erdólindustrie und in der berg- 
und hiittenmannischen Gewinnung der Edel- und Bunt- 
metalle angelegt. Die dadurch fiir den Bergbau und das 
ganze Land herbeigefiihrte wirtschaftliche B liite  nahm 
jedoch ein Ende, ais das Land nach dem Riicktritt von 
Diaz (1911) immer wieder von Biirgerkriegen erschuttert 

und finanziell erschópft wurde. DaB die auslandischen 

Bergbaugesellschaften ihnen genehme Regierungen zu 
unterstiitzen suchten und sich damit in die innere Politik 

des Landes einmischten, gab dem erwachenden nationalen 

Selbstbewufltsein der Mexikaner doppelten A n laB , sich 

gegen die landfremden Kapitalmachte zu wenden. In der 
Arbeiterschaft machte sich, teils unter na tiona lis tischen , 

teils unter kommunistischen Einfliissen, immer starker eine
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syndikalistische Richtung geltend, die die Herrschaft in 
den Betrieben auch verwaltungsmaBig an sich zu reiBen 
suchte, und zu standigen Arbeitskampfen fiihrte. Der 
Gegensatz erreichte seinen Hóhepunkt, ais der vorletzte 
Prasident Cardenas Anfang 1938 den weitaus vvertvollsten 
Teil des ausliindischen Bergwerkseigentums, die groBen 
Erdólunternehmen, enteignete und in eine fiskalische Ge
sellschaft iiberfiihrte. Eine Einigung iiber die Entschadi- 
gung kam nicht zustande. Mexiko selbst hatte an dem zu
nachst so billigen Erwerb keine Freude, da die Lander 
der geschadigten Besitzer dem Absatz des enteigneten Ols 
Schwierigkeiten bereiteten und neue Absatzmarkte nur un- 
yollstandig erschlossen werden konnten, die iibrigens auch 
in dem 1939 ausbrechenden Krieg wieder verloren gingen. 
Auf der andern Seite beruhigte die staatliche MaBnahme 
die beteiligten Arbeiter, dereń Bemiihungen um Uber- 
fiihrung des Eigentums auf die Belegschaften Cardenas zu- 
vorgekommen war, nur auf kurze Zeit, und der mexi- 
kanische Staat hatte kaum weniger' Miihe mit der Arbeiter- 
schaft, ais vorher die auslandischen Unternehmer. Da auch 
die erfahrene Leitung und Organisation fehlte, erbrachte 
die bliihende Industrie ais fiskalisches Unternehmen statt 
der gewohnten Uberschiisse hohe Fehlbetrage.

So war der Boden fur eine neue Regelung vorbereitet, 
ais Cardenas Ende 1940 durch den neu gewiihlten Prasi- 
deńten Machado abgelóst wurde. Da die Propaganda der 
Achsengegner in Mexiko von vorn herein ein fruchtbares 
Feld fand, konnte Mexiko sogar freundschaftliche Be- 
ziehungen zu den Ver. Staaten herstellen, wie sie seit der 
Zeit vor dem Weltkrieg nicht mehr bestanden haben.

Die unruhige politische Entwicklung der letzten 
30 Jahre hat den mexikanischen Bergbau so ungiinstig 
beeinfluBt, daB das Land wohl ais einziges unter den 
gróBern Bergbaulandern einen wesentlichen Fórderriick- 
gang in jiingster Zeit erlebt hat. Auf vielen wichtigen 
Gebieten blieb die Bergbaufórderung von 1940 weit hinter 
den in friihern Jahren erzielten Leistungen zuriick.

Zahlentafel 1. Riickgang der mexikanischen Bergbau
fórderung.

M in e r a ł Bestleistung 

Jahr Menge

Fórderung 1940
%  der

Menge j Bestleistung

Steinkohle . . 1910 2 500 000 t 548 000 t 22
Erdól.............. 1921 28 978 000 „ 6 500 000 „ 22
G o ld ............... 1910 41 420 kg 27 468 kg 65
Silber.............. 1929 3 386 t 2 571 t 76
Quecksilber . . 1940 402 „ 402 „ 100
Kupfer . . . . 1929 86 600 „ 37 600 „ 43
Blei.................. 1938 282 400 „ 196 300 „ 70
Z in k ............... 1929 174 000 „ 109 000 „ 63
Antimon . . . 1940 11 286 „ 11 286 „ 100
Graphit. . . . 1940 9 800 „ 9 800 „ 100

Da dem Werte nach unter den Erzeugnissen des 
mexikanischen Bergbaus Erdól, Silber, Gold und die Bunt- 
metalle weitaus voranstehen, und ihre Produktion einen 
Riickgang um 24 bis 80o/0 gegeniiber den friiher erzielten 
Hóchstleistungen erlitten hat, laBt sich schatzen, dafi der 
Gesamtwert der bergbaulichen Gewinnung im Vergleich zu 
seinen besten Zeiten etwa auf die Halfte gesunken ist.

Aber auch in seiner jetzigen Schwache besitzt der 
mexikanische Bergbau immer noch-eine recht beachtens- 
werte Leistung, vor allem eine recht beachtenswerte 
Leistungsfahigkeit. 1938 trug er zur Weltproduktion in 
Silber 30o/O) in Antimon 26, in Kadmium 20, in Wismut 18, 
in Blei 16, in Zink 9, in Graphit 7, in Quecksilber 6, in 
Gold 2,4, in Kupfer und Molybdanerz 2 o/o und auch in dem 
Haupterzeugnis Erdól immer noch 2o/0 (gegen 26 o/o im 
Jahre 1921!) bei.

Die Leistung in den einzelnen Mineralrohstoffen und 
der Standort der Fórderung lassen sich aus Zahlentafel 2 
und der Kartę ersehen. Auf ihr fehlen Zinn, dessen Fórde
rung auf eine grofie Zahl kleiner und kleinster Vorkommen 
in den Staaten Durango, Zacatecas, Aguas Clientes, Gua- 
najuato und San Luis Potosi verstreut ist, ferner Kadmium, 
das lediglich ais Nebenerzeugnis der Verhiittung der mexi- 
kanischen Zinkerze in Hiitten- der Ver. Staaten gewonnen 
wird, und Vanadium, dessen Gewinnung aus Verbrennungs- 
riickstanden des Erdóls neu aufgenommen worden ist. Die 
Produktion von Wolframerz, das ais Nebenerzeugnis der 
Zinnerzfórderung auch an vielen verstreuten Standorten ge
wonnen wird, und diejenige von Manganerz, Schwefel und

FluBspat ist zu unbedeutend, ais daB sie in die Kartenskizze 
aufgenommen zu werden verdient.

Zah len ta fe l  2. Mexikos Bergbaufórderung.

Mi ne ra ł Einheit 1913 1929 1938 1939 1940 1941

Steinkohle . . 1000 t 890 1054 893 628 548
Erdól . . . . ii 3838 6700 5716 6400 65003 5 600
Gold1 . . . . kg 25810 20367 28734 26185 27468
Silber1 . . . 1000 kg 1726 3386 2540 2 359 2571
Quecksilber‘ t 166 83 294 254 402 798
Kupfer1 . . . 
Zinn1 . . . .

1000 t 52,6 86,6 41,9 44,4 37,6 48,7
t 5 253 289 351

Blei1 . . . . 1000 t 68,3 248,5 282,4 219,5 196,3 155,3
Zink1 . . . . 1,0 174,0 172,2 134,0 109,0 155,0
Kadmium1 . . t 641 763 817 816 907
Antimon1 . . 2340 2709 7 391 7243 11286 12000
Wismut1 . . ff — — 185 164 185
Vanadium' . — — 180 148 57
Arsenik . . . 1000 t 9,7 8,9 7,1 9,3
Eisenerz . . ) ) i 2 113 112 111
Manganerz »ł 0,1 0,0 0,3 . /
Wolframerz2 t — 10 76 118 112
Molybdanerz2 l» — _ 805 (.00 500 870
Schwefel . . 1000 t 0,05 9,8 12,33
Graphit . . . 11 4,4 5,7 9,6 9,6 9,8
FluBspat . . 
Stein- und

I ł — 1

• Kochsalz .

1 Metalli

II

nhalt der

67

Erzfórde

67 

rung. —

108

2 Konzentrat.

Die Lieferungen des mexikanischen Bergbaus an die 
Ver. Staaten laBt fiir 1940 die Zahlentafel 3 erkennen. Sie 
zeigt die betrachtliche Bedeutung, die der Markt der Ver. 
Staaten schon vor dem AbschluB der neuen kriegswirt- 
schaftlichen Vertrage fiir einige der wichtigsten Bergbau- 
zweige Mexikos besćssen hat, aber auch den recht hohen 
Anteil, den diese Lieferungen an dem damaligen ZuschuB- 
bedarf der Ver. Staaten einnahmen. Nach den neuen Ver- 
tragen und auf Grund des stark gestiegenen Bedarfs der 
Ver. Staaten muB damit gerechnet werden, daB tatsachlich 
die gesamte nicht im Inland verbraUchte Produktion an 
das groBe Nachbarland wandern wird.

Zahlentafel  3. Lieferungen des mexikanischen Bergbaus 
an die Ver. Staaten 1940.

M i n e r a ł

Einfuhr der 
Ver. Staaten 
aus Mexiko 

t

Von der Gesamt- 
einfuhr der 
Ver. Staaten

• %

Von der Gesamt- 
fórderung 
Mexikos

%

Erdól (Rohól) . 1,75 Mili. 28 28
Quecksilber . . 4,4 75 1
Kupfer . . . . 39 400 9 iiber 100

23 0 7
B l e i ............... 135 800 53 69

85 000 52 78
Antimon . . . 8 640 60 77
Arsenik . . . . 6 820 76 73
Graphit . . . . 13 200 etwa 50 iiber’ 100
Kadmium . . . 816 • 100

In welchem Umfang die veranderte Lage zu einer 
Steigerung der mexikanischen Bergbaufórderung und da
mit zu einer verstarkten Lieferung an die Ver. Staaten 
fiihren wird, laBt sich schwer abschatzen, da die Welt iiber 
die technische Leistungsfahigkeit der mexikanischen Berg- 
baureviere verhaltnismaBig wenig unterrichtet ist. Von den 
in Mexiko gefórderten Mineralien verdienen fiir die Kriegs- 
wirtschaft der Ver. Staaten vor allem die Buntmetalle 
Kupfer, Zinn, Blei und Zink — unter ihnen in erster Linie 
Zinn —, ferner Quecksilber, Antimon, Vanadium, Wolfram 
und Graphit Beachtung, die in den Ver. Staaten in der amt- 
lichen Listę der kriegswirtschaftlich benótigten und auf 
eigenem Boden nicht ausreichend gefórderten Rohstoffe 
ais »strategische« bzw. »kritische« Mineralien gefiihrt 
werden. Zweifellos ist die Kapazitat des mexikanischen 
Bergbaus wesentlich hóher ais die Fórderung des Jahren 
1940, und es laBt sich wohl denken, daB in vielen Bergbau- 
zweigen die in friihern Jahren erzielte Bestleistung (siehe 
Zahlentafel 1) wieder mehr oder weniger erreicht werden 
wird. Fiir das so.dringend benótigte Zinn wird von mexi- 
kanischer Seite angegeben, daB die Fórderung bei aus- 
reichenden Preisen ohne weiteres auf jahrlich 2000 t Kon- 
zentrat mit 40-45 o/o Zinn gesteigert werden konnte. Selbst 
wenn sich diese Aussicht verwirklichen lieBe, bedeutet 
diese Leistung nur einen unwesentlichen Beitrag fiir die 
Versorgung der Ver. Staaten, dereń Jahresbedarf jetzt 
kaum unter 100000 t liegen diirfte. Auch in Graphit soli die 
Fórderung in dem Guaymas-Revier im Staate Sonora 
wesentlich steigerungsfahig sein. Die Hauptaussichten
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diirften aber in der Leistung der Kupfer-, Blei- und Zink- 
erzgruben liegen; namentlich an Blei- und Zinkerz sind die 
Vorkommen wohl noch recht groB, so daB man hier bei 
einiger Anlaufzeit und unter Einsatz der bewilligten finan- 
ziellen Beihilfen sicherlich leicht wenigstens die Forderung 
von 1938 erreichen, sie womóglich sogar iibertreffen wird.

Zahlentafel 4 gibt eine Zusammenstellung der gróBern 
Gesellschaften des mexikanischen Erzbergbaus und ihrer 
Leistung im letzten Friedensjahr.

Zahlentafel  4. Wichtigste Erzbergbauunternehmen 
in Mexiko.

N ame

N a m e Standort (Staat)
Land 

oder Konzern
Forderung 1938

1. American Smelting 
and Refining Co.

Parral
(Chihuahua)

Ver. Staaten 502400 t Erz

” Santa Barbara 
(Chihuahua)

»» 447200,. „

Aquiles Sardan 
(Chihuahua)

104 300,, „ 

daraus insgesamt: 

794C0 t Rohblei 
33900 „ Rohzink

2. Amparo Mining Etzatlan 377 kg Gold
Co. (Jalisco) 22947 „ Silber

3. Compagnie 
du Boleo

Boleo (Nieder- 
Kalifomien)

Franzóiisch 8120 t Kupfer

4. Dos Carlos 
Cooperative Soc.

5. Potosi Mining Co.

6. Explotadora 
de Mercurio 
de Huitzuco

7. Fresnillo Co.

8. Oreene Canada 
Copper Co.

9. Moctezuma 
Copper Co.

10. Republican 
Mining and 
Metal Co.

11. San Francisco 
Mines of Mexico

Standort (Staat)

Pachuca
(Hidalgo)

Chihuahua

Huitzuco
(Guerrero)

Fresnillo
(Zacatecas)

Cananea
(Sonora)

Pilares (Sonora)

San Carlos 
(Chihuahua)

San Luis Potosi

San Francisco 
(del Oro 
Chihuahua)

Land 
oder Konzern

Britisch

Forderung 1938

309 kg Gold
62400 „ Silber

Kanada 53020 t Rohblei
HoweSound 49400 „ Zinkkonzentr.
Co. (etwa 45 %  Zn)

1 360 kg Gold
139050 ., Silber

Ver. Staaten 42 480 t Konzentrat
mit 0,24 /o Quecksilber

0,96 „ Antimon

Ver. Staaten 15040 t Rohblei
Mexican 20095 „ Zinkkonzentr..
Corp. 375 kg Gold

23400 „ Silber

Ver. Staaten 14250 t Kupfer
Anaconda 397 kg Gold
Copper Co. 8 830 „ Silber

etwa 800 t Molybdanerz

Ver. Staaten 139200 „ Erz mit
Phelps etwa 2,7 %  Cu.
Dodge Corp.

„ 33900 t Erz mit
Kupfer, Blei, Zink, Silber 

8033 t Antimon-Konzentr.

577 690 t Erz mit 
33400 „ Rohblei 
31 366 „ Zinkkonzentr

P A T E N T B E R I C H T
Patent-Anmeldungen1,

die vom 16. Juli 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

5c, 10/01. G. 97754 und 100777. Gewerkschaft RćuB, Bonn. Gruben 
stempel. 29. 4. 38. Osterreich und 9. 10. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren

5c, 10/01. H. 158381. Erfinder: Max Hahn f . Dortmund-Eving und 
Giesbert Bóllhoff, Herdecke (Westf.). Anmelder: Giesbert Bóllhoff, Her 
decke (Westf.), Anna Hahn, geb. Gausert, Hans, Edmund, Kurt, Vera, Mnx 
und Lieselotte Hahn, Dortmund-Eving. Grubenstempel. 20. 1. 39.

5d, 12. H. 163715. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-lng. Hans-Joachim 
von Hippel, Liinen (Westf.). Ladeeinrichtung hinter Abbaumaschinen
11. 11. 40.

10a, 17/04. D. 80781. Erfinder: Karl Bergfeld, Berlin-Halensee, Dipl. 
Ing. Georg Berg, Berlin-Frohnau. Dr. Leo Kremser, Berlin-Spandau, und 
Georg Heringlehner, Berlin-Buckow-Ost. Anmelder: Deutsche Kollergenera 
toren- und Ofenbau-Gesellschaft Bergfeld & Co, Berlin. Einrichtung zum 
Kiihlen von Schwelkoks o. dgl. 5. 7. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren

10a, 22/06. K. 158242. Erfinder: Dr.' Hans Bodo Asbach, Wannę 
Eickel. Anmelder:* Fried. Krupp AG., Essen. Einrichtung zur Ermittlung 
des Treibdruckes verkokender Kohle; Zus. z. Anm. K. 153700. 22. 7. 40 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

35a, 18/03. St. 60 588. Erfinder: W. J. M. Poelmann, Breda (Holland) 
Anmelder: R. Stahl, Stuttgart. Schachttiirverriegelungsvorrichtung bei Auf 
ziigen. 21.3.41.

81 e, 2. C. 56334. Erfinder: Dipl.-Ing. Adolf Loges, Hannover. An 
melder: Continental-Gummi-Werke AG., Hannover. Fórderband; Zus. z. Pat 
690 516. 24. 2. 41.

81 e* 133. D. 75611. Erfinder, zugleich Anmelder: Emile Damond 
Paris. Vorrichtung zum automatischen Verhindern von Verstopfungen ir 
Schutttrichtern mittels Vibrators. 25.6.37. Frankreich 17.7.36. Osterreich

81 e, 145. H. 156574. Erfinder, zugleich Anmelder: Georg Heuchemer 
Stuttgart. Hohltrager fiir raumbewegliche Hangebahnen und Kettenfórderer 
21. 7. 38.

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

das Patent erhoben werden kann.)

5d (11). 722234, vom 2.2.36. Erteilung bekanntgemacht am 21.5.42, 
Oe werkscha f t  E i senhi i t te  W e s t f a l i a  in Liinen. Fórderer, besonders 
f&r den Schragbau.

Der Fórderer hat ein ais geschlossener Kasten ausgebildetes Riicklauf- 
trumm mit vollen Wanden. Damit die obere und untere Wand a des Riick- 
Iauftrumms wahlweise ais Boden fiir das Fórdertrumm verwendet werden 
kann, sind an beiden Seitenwanden b des Riicklauftrumms Taschen c an
gebracht. In diesen Taschen werden die Bleche d, die die beim Schragbau 
erforderliche Seitenwand des Fórdertrumms bilden, mit Hilfe in die Taschen 
einzusteckender Vorspriinge befestigt. An der Stelle, an der der Versatz aus

1 In den Patentanmeldungen, die mit dem Zusatz »Osterreich« und 
»Protektorat Bóhmen und Mahren« versehen sind, ist die Erkliirung abgc- 
geben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. das Protektorat 
Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

dem Fórdertrumm ausgetragen werden soli, wird das entsprechende Seiten- 
blech d aus den Taschen des Riicklauftrumms gezogen.

Z E I T S C M R 1 F T E N S C H A  U '
(E in , Erklirung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 14-16 ver6Hentllcht. '  bedeutet Text- oder TafelabbUdungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.
Erz. Keil, K.: U b e r  d a s  V o r k o m m e n  von  

Kohle im erzf i ihrenden Do lom i t  Oberschlesiens.

1 Einseitig bedruckte AbzOge der Zeitschriftenschau ffir Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 3UC 
fur das Yierteljahr zu beziehen.

Z. prakt. Geol. 50 (1942) NK6 S. 71/76*. Die V e rb re itu n g  

von Bitumen in den Erzproben, die neuen Fundę von B raun
kohle, teils ais teerreiche Pechkohle, teils ais teerfre ier 

Humolith, beweisen trotz verschiedener Entstehung und 
Zusammensetzung der Kohle, daB der D o lo m i t  n ic h t  ais 
Ergebnis eines metasomatisch veranderten K alkste ins ,
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sondern ais urspriingliches Meeressediment vorliegt. Da
mit steht die Entstehung der Bleizinkerze selbst ais 
sedimentar-syngenetische Bildungen im Dolomit im engen 
Zusammenhang.

Bulgarien. Pfalz, R.: Tektonisch-lagerstat ten-
kundl iche Un tersuchungen  im bulgar isch-t i irk i- 
schen Grenzgeb ie t  des Strandscha-Gebirges.  Z. 
prakt. Geol. 50 (1942) Nr. 6 S. 67/71*. Uberblick iiber die 
friiheren Untersuchungen und dereń Ergebnisse. Be- 
schreibung der metamorphen Serie sowie der kretazitischen 
Sedimente. (SchluB folgt.)

Bergtechnik.

Allgemeines. Wernicke, F.: Sachsens Erzbergbau  
wiedererstanden. Vierjahresplan 6 (1942) Nr.6 S.274/78*. 
Nach einem kurzeń geschichtlichen Uberblick iiber den 
sachsischen Bergbau erórtert der Verfasser Grundlagen und 
Sonderstellung des erzgebirgischen Erzbergbaus, geht auf 
die weltanschaulichen Grundlagen des Wiederaufbaus im 
Zusammenhang mit dem Vierjahresplan ein und schildert 
sodann die einzelnen WiederaufbaumaBnahmen, die in- 
zwischen bis auf eine gróBere Grube nahezu vollendet 
seien. Einige der benachbarten sudetenlandischen Gruben 
seien teils ebenfalls in Forderung gebracht, teils noch in 
AufschluB und Aufbau. Nach der heutigen fortgeschrittenen 
Kenntnis der erzgebirgischen Lagerstatten konne der Berg
bau, substanzmaBig gesehen, auf lange Zeit unvermindert 
fortgefiihrt werden. Die unerlafiliche Voraussetzung hier- 
fiir sei die Gewahrleistung von Metallpreisen, die laufend 
einen ausreichenden NeuaufschluB von Erzmitteln ge- 
statten. Es scheine auch nicht ausgeschlossen, neben einer 
Reihe hófflicher Vorkommen, die bergmannisch iiberhaupt 
noch nicht wieder in Angriff genommen seien, bisher noch 
unerschlossene Lagerstatten aufzufinden.

Konrath: D ie En tw ick lung  der Uritertage-
Elekt r i f iz ierung im Saa rkoh lenbe rgbau  von 1935 
bis 1941. Bergbau 55 (1942) Nr. 15 S. 155/60*. Stand bei 
der Ubernahme im Jahre 1935. Bereinigung der vorhan- 
denen Anlage. Wahl der Spannungen. Gestaltung der Hoch- 
spannungs- und der Niederspannungs-Schaltanlagen sowie 
der Umspanner-Leitungen. Elektrischer Antrieb in der 
Wasserhaltung und bei der Blindschachtfórderung. 
(SchluB folgt.)

Trysną, Fr.: H o l zb au ten  in der Kaliindustri>e. 
Kali 36 (1942) Nr. 7 S. 105/13*. Grundsatze fiir die Aus- 
fiihrung der Holzbauten. Ursachen ihrer bleibenden Ver- 
anderung: Ungenau hergestellte Stabanschliisse und
Schwinden des halbtrocken zur Verarbeitung kommenden 
Holzes. Beschreibung einiger Ausfiihrungen: Stiitzen- und 
Umfassungswande, Salzlagerhallen, Briicken. Bewahrung 
und Wirtschaftlichkeit der Holzbauwerke.

Brockhaus, Erich: Au fbau  und A nw endung  des 
Betr iebsabrechnungsbogens im sachsischen E r z 
b e r g b a u .  Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 13 S. 238/40. Be- 
strebungen zur Vereinheitlichung der betrieblichen Selbst- 
kostenerfassung, Vorteile und Aufgaben des Betriebs
abrechnungsbogens, die Technik seiner Herstellung. Der 
Aufbau des Abrechnungsbogens: Aufteilung der Kosten 
nach Kostenarten und Kostenstellen, Beschreibung an 
Hand eines praktischen Beispiels aus dem sachsischen Erz
bergbau, Nebenabrechnungsbogen. (SchluB folgt.)

Abbau. Glebe, Ernst: U b e r  d e n  A b b a u  s t e i l -  
gelagerter S te inkoh len f l ó ze  im Ru h rbe z i r k  (11). 
Gliickauf 78 (1942) Nr. 29 S. 401/08*; Nr. 30 S. 421/24*. 
Nach einem Hinweis auf die bisherigen Veróffentlichungen 
des Arbeitskreises fiir die steile Lagerung beim Bergbau- 
Verein in Essen wird in grundsatzlichen Ausfiihrungen 
iiber die Frage des Abbaus steilgelagerter Steinkohlenflóze 
im Sinne einer neuzeitlichen Abbaufiihrung berichtet, wo
bei der Standpunkt vertreten wird, daB fiir samtliche Flóz- 
una Gebirgsverhaltnisse in der steilen Lagerung des Ruhr- 
bergbaus der Schragbau bei moglichst weitgehender Zu- 
sammenfassung der Abbaufronten empfohlen werden kann. 
Alsdann erfolgt an Hand von Beispielen aus der Praxis eine 
Besprechung der Ausrichtung von neuen Bausohlen. Eine 
Gliederung der Abbauverfahren in der steilen Lagerung 
schlieBt sich an. Sodann werden der Schragbau mit ein
zelnen Knappen sowie die einzelnen Verhiebarten beim 
Schragfrontbau unter Darlegung betriebstechnischer Einzel- 
heiten und erzielter betriebswirtschaftlicher Ergebnisse be- 
schrieben. Den SchluB der Arbeit bildet ein kurzer Hinweis 
auf MaBnahmen zur Staubbekampfung.

Muller, O.: Halbmechan isches  Ladegera t  fiir 
den Streckenvorhieb.  Bergbau 55 (1942) Nr. 15 S.160*. 
Kurze Beschreibung der Bauart und Arbeitsweise eines 
Gerats, das ein bemerkenswertes Hilfsmittel zur Ver- 
kiirzung der Ladezeit beim Streckenauffahren darstellt.

Grubenausbau. Mang, Johann: W ir  sparenGruben- 
holz bei der W iederverwendung .  (SchluB.) Berg
bau 55 (1942) Nr. 14 S. 152/53. Bearbeitung des be- 
schadigten Grubenholzes zur Wiederverwendung. Weiter- 
verarbeitung des Altholzes.

Grubensiclierheit. Miihlefeld, Johannes: Das neuze i t 
l iche Grubenre ttungswesen .  Kali 36 (1942) N r.7 
S. 101/05*. (Fortsetzung.) Beschreibung verschiedener 
Bauarten von Geraten mit konstanter Dosierung. Lungen- 
automatische Gerate mit einfacher und mit Doppel- 
dosierung. Verwendungsmóglichkeit von Selbstrettem 
(Fluchtgerate). Bauart-und Wirkungsweise der Wieder- 
belebung&gerate. (SchluB folgt.) •

Abraumkippen. Copien, I.-H.: Uber die Nutzbar- 
machung der Abraumk ippen  auf Braunkohlen- 
werken und die dabei  gewonnenen Er fah rungen ,  
im besondern bei Fors tku l tu ren  in der Nieder- 
lausitz. Braunkohle 41 (1942) Nr. 28 S. 313/20*. Die Be- 
vólkerungs- und agrarpolitische Lage. Der »gewachsene« 
und der Kippenboden. Die Frage der besten Nutzungsart 
der Kippen und die Mutterbodenwirtschaft: Allgemeines, 
gesonderte Bodenaushaltung, Mutterbodenwirtschaft, Acker 
auf reiner Sandkippe, landwirtschaftliche Versuche, Boden- 
aufschluB durch Wald. Die forstliche Nutzung: Grundsatz- 
liche Fragen, die einzelnen Holzarten. (SchluB folgt.)

Chemische Technologie.

Kokerei. Fitz, Wilhelm: D ie neuere technische 
Entw ick lung  des Kokereiwesens. (SchluB.) Feue- 
rungstechn. 30 (1942) Nr. 5 S. 113/17*. Die Verkokung des 
Steinkohlenteerpechs. Reinigung des Ferngases. Wasser- 
stoffgewinnung aus Koksofengas. Koksgruszusatz zur 
Kokskohle. Staubvergasung.

Gas. Thau, A.: G r o B w a s s e r g a s e r z e u g u n g  
fiir chemische Synthesen. (SchluB.) Ol u. Kohle 38 
(1942) Nr. 26 S. 749/65*. Die Elektrowassergaserzeugung. 
Wassergas aus Brennstaub. Versćhiedene Verfahren der 
Gasumformung.

Teer. Trefny, F .: Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  im 
Steinkohlenteer nachgewiesenen Verb indungen .  
Ol u. Kohle 38 (1942) Nr. 26 S. 766/70*. Veróffentlichung 
einer auf den neuesten Stand erganzten Zahlentafel der Ver- 
bindungen, worin die Stoffe nach ihren Siedepunkten ge- 
ordnet sind.

Wirtschaft und Statistik.

Preispolitik. Aust, H. W .: S - u m m a r i s c h e  P r e i s 
pol i t ik.  Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Ńr. 30 S. 963/64. Die 
Nachteile der schematischen Regelung, die mit der Einfiih- 
rung von Einheitsfestpreisen fiir Wehrmachtsbedarf und 
mit der Abtretung der Gewinnabfiihrung an die Finanzver- 
waltung verbunden sind, lassen sich nach Ansicht des Ver- 
fassers deswegen nicht durch eine allzu weitgehende Indivi- 
dualisierung beheben, weil dies den Absichten der Neuerimg 
widersprechen wiirde. Fiir die Beriicksichtigung »auBer- 
gewóhnlicher Verhaltnisse« weist der Verfasser darauf hin, 
daB in dem einen oder anderen Wirtschaftszweig die Ge- 
winnverhaltnisse des Vergleichsjahres 1938 unterdurch- 
schnittlich waren, die Gewinnsteigerung also besonders 
hoch sei. Die Beriicksichtigung dieser Tatsache sollte bei 
den in Frage kommenden Wirtschaftszweigen nicht ver- 
weigert werden. Denn die Erfassung der Mehrgewinne von 
solcher Hartę konne nicht vóllig an der Frage nach ihren 
Entstehungsgriinden vorbeigehen. Da die endgiiltige Klarung 
erst nach dem Kriege erfolgen solle, lage es nahe, auch die 
noch in Gang befindliche Abschópfung 1939/40 dahin zu 
revidieren, daB alle Abfiihrungen fiir die ersten Kriegs- 
monate ebenfalls ais »vorlaufige« angesehen werden. Die 
Lebensdauer der Gewinnabfiihrungs-Verordnung hangę von 
der Frage der Ubergewinne iiberhaupt ab, und hier konne 
erwartet werden, daB die angekiindigten scharfen Preis- 
senkungen vielleicht schon von 1942 ab die Ubergewinne 
stark reduzieren wurden.

Verbrauchsg i i ter u nd  Pre ispo l i t ik .  Dtsch. Volks- 
wirtsch. 11 (1942) H. 12 S. 393/94. In den Ausfiihrungen 
wird die Bedeutung unterstrichen, die einer Preissenkung 
auch bei Verbrauchsgiitern zukommt, wie sie der neue 
Reichskommissar fiir die Preisbildung fordere. Ebenso wie
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bei den Riistungsgiitern gilt der Preisdruck bei den Ver- 
brauchsgiitern der Starkung unserer kriegswirtschaftlichen 
Leistungsfahigkeit, da jede Preissenkung, indem sie eine 
gróBere Produktivitat der Arbeit voraussetzt, eine bessere 
Ausnutzung von Anlagen, Rohstoffen und Menschen be- 
wirkt. Auch bei der Verbrauchsgiiterproduktion miisse so 
rationell wie nur moglich gearbeitet werden. Je besser es 
gelinge, die freie Kaufkraft fiir die Kriegsfinanzierung ein- 
zusetzen, um so leichter habe es der Preiskommissar bei 
der Steuerung der Verbrauchsgiiterpreise.

Volkseinkommen. Bauer, W.: Vo lkseinkommen,
Verbrauch,  K r i e g s f i n a n z i e r u n g .  Europa-Kabel 2 
(1942) Nr. 51. Der Verfasser untersucht die Zusammen- 
hange zwischen Volkseinkommen, Verbrauch und Kriegs
finanzierung im Rahmen der derzeitigen Diskussion um 
eine zutreffende Bestimmung des Volkseinkommens. Seiner 
Ansicht nach ist der Begriff »Volkseinkommen« nicht an- 
gebracht. Es ware besser, dafiir den Ausdruck »National- 
produkt« oder »Sozialprodukt« zu gebrauchen. Das Volks- 
einkommen 1941/42 veranschlagt er auf rd. 120 Mrd. 31M. 
Dann untersucht er den Einsatz des Volksvermógens und 
die Verwendung des Volkseinkommens fiir den óffentlichen 
Aufwand und den zivilen Verbrauch. Fiir den letzteren 
hatten 60 Mrd. M t  zur Verfiigung gestanden. In Wirklich
keit sei dieser Aufwand aber um ebenso viel gróBer wie der 
Vermógensverzehr zu veranschlagen sei.

Bevólkerungswesen: Ehe und Kind. Wirtschaft und 
Statistik 22 (1942) Nr. 5 S. 159/188.Das statistische Reichsi- 
amt legt mit diesen Ausfiihrungen einen eingehenden und 
aufschluBreichen Bericht aus den familienstatistischen Er- 
gebnissen der Volkszahlung von 1939 iiber die Entwicklung 
des Ehebestandes und der Kinderzahl vor. Ais wesent- 
lichstes hier interessierendes Ergebnis sei hervorgehoben, 
daB bis Ende 1939 in den am 17. Mai 1939 bestehenden 
Ehen infolge der Fortpflanzungshaufigkeit 276000 erste 
Kinder, 501000 zweite Kinder, 348000 dritte Kinder, 
200000 vierte Kinder sowie 160000 fiinfte und sechste 
Kinder mehr geboren worden sind, ais wenn die Frucht- 
barkeit dauernd so niedrig geblieben ware wie im 
Jahre 1933. Diese Feststellung erhalt besondere Bedeutung 
angesichts der vielerlei Nachwuchsschwierigkeiten in der 
gewerblichen Wirtschaft.

Allgemeines. Reithinger, A.: Zukun f tsprob leme
der europaischen Industr iewir tschaf t .  Stahl u. 
Eisen 62 (1942) H. 20 S. 414/17. Reithinger faBt das 
Thema der kiinftigen Gestaltung der europaischen In
dustriewirtschaft sehr objektiv und griindlich an. Von der 
Feststellung ausgehend, daB die europaische Wirtschafts- 
gemeinschaft noch keineswegs eine gegebene Tatsache, son
dern ein politisches Ziel sei, untersucht er zunachst die 
Grundtatsachen und inneren Zusammenhange der bis- 
herigen Industrieentwicklung Europas. Hieran kniipffr. er 
die Feststellung, daB, nachdem die Entwicklung der Ver- 
gangenheit hauptsachlich nach wirtschaftlichen und tech
nischen Gesichtspunkten erfolgt sei, die kiinftige Ent
wicklung mindestens ebenso stark von politischen und 
sozialen Triebkraften bestimmt sein werde, ohne daB eine 
Vorstellung davon bestehe, welche Riickwirkungen auf die 
private Unternehmertatigkeit, die Standortfrage, die Kosten- 
hóhe und viele andere Voraussetzungen der industriellen 
Entwicklung daraus entstehen werden. Ais die Voraus- 
setzungen, die die kiinftige europaische Industriewirtschaft 
beeinflussen werden, bezeichnet er: 1. die Lósung der 
sozialen Frage, 2. Raumordnung und Raumplanung sowie
3. die Notwendigkeit einer groBraumigen Lósung der Roh
stoff- und Absatzfrage. Ihre gedankliche Grundlegung 
werde die kiinftige europaische Wirtschaftsordnung in 
drei Grundsatzen finden, 1. in dem Grundsatz der gegen- 
seitigen Zusammenarbeit an Stelle von AbschlieBung und 
feindlichem Wettbewerb, 2. in dem Grundsatz der Voll- 
beschaftigung von Arbeitskraften und Erzeugungsgrund- 
lagen, 3. in dem Grundsatz einer raumlichen Ordnung von 
Erzeugung und Absatz im gesamteuropaischen Raum.

Organisation. Zorn, H.: Elast ische Wirtschafts- 
lenkung. RKW.-Nachrichten 16 (1942) H. 2 S. 17/20. Aus
gehend von den Zieleń der Wirtschaftsfiihrung urnreifit der 
Verfasser Einrichtungen der Wirtschaftslenkung, begriindet 
die Notwendigkeit entsprechender Statistiken und erórtert 
Einzelheiten der ' Erzeugungslenkung. Hierdurch gibt er 
einen guten Uberblick iiber die Art unserer Wirtschafts- 
fuhrung und -lenkung, besonders auch iiber das Zusammen- 
wirken zwischen staatlicher Wirtschaftslenkung und Or
ganisation der gewerblichen Wirtschaft. Notwendigkeit und 
Tatsache der Wirtschaftslenkung wird in erster Linie von

der Politik her bestimmt. Der Krieg prage jedoch der 
Wirtschaftsfiihrung und -lenkung ganz besondere Formen 

auf. ------

P E R S Ó N L I C H E S
Der Betriebsinspektor Dipl.-Ing. Toepel  ist bei der 

Saargruben-AG. in Saarbrucken ausgeschieden und zur 
Berg- und Hiittenwerksgesellschaft Ost mbH. in Berlin 
iibergetreten. _____

Den Tod fiir das Vater land fand :  
am 14. Mai im Osten der Studierende des Bergfachs, 

Rudolf Peter Fu Ida, Leutnant in einer Sturmgeschiitz-Ab- 
teilung, im Alter von 25 Jahren.

glminScut̂ ecSEiecgleute
Bezirksverband Gau Sachsen.

Es freut uns, mitteilen zu kónnen, daB nunmehr auch 
fiir den Gesamtbezirk des Gaues Sachsen, der bisher die 
Untergruppen Westsachsen und Borna-Leipzig umfaBt, der 

B ez i r k s v e r b a n d  G a u  S a c h s e n  
d e s V D B .  i m N S B D T .  

auf Grund der Anordnung 7/41 des NSBDT. aufgestellt 
werden konnte. Der Vorsitzende des Vereins Deutscher 
Bergleute, Herr Oberbergrat v o n V e 1 s e n, hat im Ein- 
vernehmen mit dem Gauhauptamt fiir Technik des Gaues 
Sachsen zum Leiter des Bezirksverbandes 

Herrn Berghauptmann Dr. Wernicke,  Freiberg (Sa.), 
SchloBplatz 1

berufen.
Wir begriifien den neuen Bezirksverband mit herzlichem 

Gluckauf!
Verein Deutscher Bergleute im NSBDT.

Die Geschaftsfiihrung:
W  ii s te r .

Bezirksverband Gau Niederschlesien.
Un tergruppe  Neurode.

Die Untergruppe Neurode veranstaltet Sonnabend, den 
15. August, 17 Uhr, im Gasthaus zum Deutschen Bundę in 
Schlegel eine Mitgliederversammlung. Es spricht Herr 
Betriebsleiter Ingenieur Kruger  iiber »Die deutsche Kriegs- 
marine.c (Vortrag mit Lichtbildern). Die Mitglieder mit ihren 
Damen werden zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten.
Werner,  Leiter der Untergruppe Neurode.

Geheimrat Rauff f .
Am 22. Juni 1942 starb in Berlin-Charlottenburg in hohem Alter von 

88Va Jahren der Geheime Bergrat Dr. Hermann R a u f f ,  ordentlicher 
Professor fiir Geologie und Palaontologie an der Technischen Hochschule 
Berlin und friiherer langjahriger Leiter des Geologisch-palaontologischen 
Institutes dieser Lehranstalt, ein aufrechter, edler, seltener Mann, gleich 
groB ais Gelehrter, Forscher und Lehrer. Wer von Bergleuten von 1904 ab 
an der Berliner Kgl. Bergakademie oder spater von 1916 ab an der Tech
nischen Hochschule Berlin studierte, kann diesen Mann nicht vergessen. 
Wenn auch sein eigentliches Forschungsgebiet, die Palaeospongiologie 
(Kunde von den fossilen Schwiimmen), auf dem er weltberiihmt und un- 
erreicht, fiir den Bergstudenten ein »Hinter der Hacke ist es duster« war, 
urn so heller und klarer war das Bild des Gelehrten, das der Schiiler im 
Unterricht und persónlichen Verkehr von seinem Lehrer und vaterlichen 
Freund gewann. Es hieBe dem bescheidenen, grundgutigen Mannę wehe tun, 
ein Loblied auf ihn zu singen. Seine friiheren Schiiler werden seiner stets 
m j  ^nkbarkeit und Verehrung gedenken. Was sie bei ihm gelernt fiir Beruf 
und Charakter, war bestes Lebens-Fórdergut.

Nachruf.
Am 16. Juli verstarb unerwartet unser Vereinsmitglied 

Herr Generaldirektor Dr. Gustav Dechamps von der 
Concordia Bergbau-AG. in Oberhausen. Wir werden sein 
Andenken in Ehren halten.

M ogk ,
Leiter der Untergruppe Oberhausen (Rhld.).

Nachruf.
. Am 20. Juli verschied plótzlich und unerwartet unser 
angjahriges Mitglied, Herr Abteilungssteiger Wilhelm 
I n r  j  * seinem Tod beklagen wir den Verlust eines 
Mitgliedes, das seit Jahren in treuer Kameradschaft und 
steter Einsatzbereitschaft den Zieleń unseres Vereins 
diente. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken be- 
wahren.

Untergruppe Bochum.


