
GLUCKAUF
Berg- und Huttenmannische Zeitschrift

78. Jahrgang 15. August 1942 Heft 33

Kritische Betrachtung der Arbeitsweise des Kohlenhauers am KohlenstoB.
Von Fahrsteiger Willy Nehrenheim,  Bottrop.

Suchen nach Erkenntnis der ursachlichen Zusam- 
menhange im Arbeitsablauf des Bergmannes haben zu den 
verschiedensten Untersuchungen und MaBnahmen gefiihrt, 
die letzten Endes alle darauf hinzielen, die Leistung zu 
steigern oder auf einer bestimmten Hohe zu halten. Ohne 
hierauf naher einzugehen, soli nachstehend aus der Praxis 
heraus gezeigt werden, welche Bedeutung in diesem Zu- 
sammenhang der Arbeitsweise des Kohlenhauers am 
KohlenstoB zukommt. Durch die Arbeitsweise des Kohlen
hauers wird nicht nur seine Leistung beeinfluBt, sondern 
auch seine Gesundheit und damit zusammenhangend die 
Erhaltung seiner Leistungsfahigkeit. Es erscheint deshalb 
notwendig, besonders in der heutigen Zeit eines verstarkten 
Kohlenbedarfs, dem ein Mangel an Bergleuten gegeniiber- 
steht, daB alle Faktoren erwogen und beachtet werden, die 
irgendwie das Problem »Bergleute und Kohle« giinstig zu 
beeinflussen vermógen. GewiB hat man diese Fragen seit 
langem eingehend gepriift und dadurch manches Wertvolle 
geschaffen, aber die Arbeitsweise des Kohlenhauers am 
KohlenstoB in Hinsicht auf ihre ZweckmaBigkeit und Rich- 
tigkeit ist weniger oder iiberhaupt nicht erortert worden.

Durch jahrelange Beobachtungen des KohlenstoBes 
und Erforschung seines strukturellen Aufbaues sowie durch 
standige Beobachtung der Arbeitsweise des Kohlenhauers 
am KohlenstoB bin ich zu der Erkenntnis gekommen, daB 
hier zwei Gebiete vorhanden sind, die noch eingehender 
Erforschung bediirfen. Was dem Bergmann — worunter 
ich hier sowohl den Hauer ais auch die Aufsicht verstehe
— im allgemeinen fehlt, ist die vert ief te Kenntnis  des 
kle intektoni schen Aufbaues  eines Flózes. Er besitzt 
wohl eine allgemeine Kenntnis des KohlenstoBes, die aber 
nicht tief genug in dessen GesetzmaBigkeit eindringt, so 
daB das Arbeiten am KohlenstoB mehr gefuhlsmaBig ohne 
ein klares Wissen vor sich geht, was im Grunde genommen 
zu einem A b t a s t e n  d e s  K o h l e n s t o B e s  und einem 
S u c h e n  n a c h  d e m  b e s t e n  G a n g  d e r  K o h l e  
fiihrt. Dabei hat der eine Hauer mehr Erfolg ais der an
dere; der eine Hauer leistet sein Pensum ohne groBe An- 
strengung, und zwar weniger wegen seiner hervorragenden 
kórperlichen Leistungsfahigkeit ais vielmehr auf Grund 
seines gliicklichen Einfiihlens in die bestehenden Verhalt- 
nisse am KohlenstoB, wahrend der andere Hauer trotz ge- 
niigender Kórperkrafte, guten Willens und FleiBes seine 
Aufgabe nicht zu erfullen weiB. Diese Tatsache hat ihre 
Wurzel darin, daB ein Arbeiten ohne Kenntnis und Beriick- 
sichtigung des kleintektonischen Aufbaues eines Flózes ge- 
wissermaBen planlos ist. Der MiBerfolg solcher Arbeit 
fiihrt den Kohlenhauer in arbeitstechnische Not, die sich zu 
einer seelischen und kórperlichen verstarken kann und ihren 
Ausdruck in Hammerscheu und Hammerkrankheit findet.

Das Wissen des Kohlenhauers iiber den KohlenstoB 
muB derart sein, daB er die im Flóz liegende GesetzmaBig
keit kennt und dadurch 'in der Lage ist, beim ersten An- 
schauen des KohlenstoBes zu beurteilen, so und nicht 
anders habe ich den KohlenstoB anzufassen und zu bear- 
beiten.

Kurze Betrach tung  des KohlenstoBes.

Der KohlenstoB bildet infolge seiner Auflósung durch 
Schlechten und Druckrisse keine in sich fest geschlossene 
Masse, sondern er besteht aus einer Anzahl einzelner 
Kohlenkórper — Lagen, Schalen und Keile — die mehr 
oder weniger regelmafiig geformt und nebeneinander ge
lagert und auch mehr oder weniger fest miteinąnder ver- 
bunden sind. Wenn es auch manchmal scheint, ais wenn im 
KohlenstoB eine vóllige Regellosigkeit im Nebeneinander 
der einzelnen Kohlenkórper herrsche, so ist doch in Wirk- 
lichkeit eine gewisse Regelmafiigkeit vorhanden.

Der Klarheit des Bildes wegen soli fn dieser Arbeit 
der durch Schlechten gebildete Kohlenkórper und nicht der 
durch Druckrisse erzeugte betrachtet werden. Bekanntlich 
zerschneiden die Schlechten das Flóz in einzelne Kohlen- 
streifen, wobei zwei oder auch mehr Schlechtensysteme in 
einem Flóz vorhanden sein kónnen. Durch den Gebirgs- 
druck werden die Schlechten geóffnet und die Kohlenlagen 
vom StoB abgesetzt. Je nach dem StoB-Schlechten-Winkel 
wird d i e Schlechte vorherrschend sein, die der Gebirgs- 
druck am starksten beeinflussen und óffnen kann, wahrend 
die andern weniger in die Erscheinung treten und oft nicht 
erkannt oder nur ais zusammenhanglose Schlechtensplitter 
bemerkbar werden.

Nach Abb. 1 tritt ein Schlechtensystem in die Er
scheinung und laBt die erzeugten Kohlenstreifen ais regel- 
maBige Kohlenlagen erkennen. Wie >aus der Abbildung her- 
vorgeht, stehen die einzelnen Kohlenlagen — ^hnlich Bret- 
tern — auf der Hochkante zwischen Hangendem und 
Liegendem und erstrecken sich in ihrer Lange in den StoB 
hinein. Die Schlechten kónnen rechtwinklig oder geneigt 
zum Nebengestein verlaufen.

Abb. 1. Kohlenlagen.

Durch das Einfallen der Schlechten wird auch das Ein
fallen der Kohlenlagen bedingt. In Abb. 2 werden die 
Kohlenlagen in ihren verschiedenen Stellungen gezeigt. 
Kohlenlage I steht rechtwinklig zwischen dem Neben
gestein, wahrend die Lagen II und III eine Neigung be- 
sitzen. Tritt der Hauer an die Kohlenlage I von den Seiten a 
oder b heran, so ist seine Stellung zu ihr auf beiden Seiten 
die gleiche. Bei den Lagen II und III hat er von der Seite a 
aus eine solche Stellung zu ihnen, daB sie iiber ihm hangen; 
er befindet sich » u n t e r  d e n  L a g e * « .  Von der Seite b 
aus gesehen, fallen die Lagen nach ihm zu ein; er befindet 
sich »auf  den Lagen«. Der Hauer kann somit zwei 
verschiedene Grundstellungen zu den Kohlenlagen ein- 
nehmen: unter den Lagen und auf den Lagen.

Z Z  UL
Abb. 2. Lagen in verschiedenen Stellungen.
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D e r  H a u e r  am K o h l e n s t o B . .

Bekanntlich wird ein Abbaustreb durch ein Auf- oder 
Abhauen vorgerichtet, wobei ein Zerschneiden des Flózes 
in zwei Teile stattfindet und, wie Abb. 3 zeigt, zwei StoB- 
seiten entstehen. Beim Arbeiten am KohlenstoB in der Rich
tung a befindet sich der Hauer »auf den Lagen« und in der 
Richtung b »unter den Lagen«. Auf die Stellung »auf« oder 
»unter den Lagen« hat der Hauer selbst keinen EinfluB, 
sondern nur die Betriebsleitung kann hier bestimmend ein- 
greifen.

Abb. 3. Aufhauen im Profil.

Sobald der Hauer seine Arbeit aufnimmt — in dieser 
Abhandlung wird von flachen Verhaltnissen ausgegangen — 
muB er sich in den StoB hineinarbeiten. Die Regel wird 
sein, daB er den iiblichen Einbruch im StoB herstellt, wo
bei er zwei Arten von Kohlenlagen erzeugt (Abb. 4). In 
Richtung a laufen die Lagen am StoB aus, wahrend sie sich 
in Richtung b in den StoB hineinziehen oder hineinstecken. 
Man hat in Richtung a »auslaufende« oder »offene« 
Lagen und in Richtung b »S t e c k 1 a g e n«. Es gilt jetzt zu 
untersuchen, in welcher Richtung der Hauer den geringsten 
Widerstand findet und daher arbeiten muB.
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a = offerie Lagen 
b =  Stecklagen b. drundri/3.

Abb. 4. AbbaustoB Abb. 5. Hartepunkte im Einbruch, 
im GrundriB. Flóz Zollverein 6.

Die in Richtung a liegenden offenen Lagen werden nur 
durch ihre Einspannung zwischen dem Nebengestein und 
einer kurzeń gegenseitigen Stiitzung gehalten. Der Gebirgs- 
druck kann sie mit Leichtigkeit lósen und am StoB ab- 
driicken, so daB der Hauer nur wenig Kraft anzuwenden 
braucht, um sie ganzlich umzuwerfen. Wesentlich anders 
sind die Yerhaltnisse bei den Lagen in Richtung b, den 
Stecklagen. Hier sitzt der Hauer vor dem Kopf fest ein- 
gespannter Lagen, die sich mit ihrem Kórper immer tiefer 
in den StoB hineinschieben und dadurch fester eingespannt 
werden. Ihre Hereingewinnung setzt dem Hauer einen 
gróBeren Widerstand entgegen, ais wenn er in Richtung a 
mit offenen Lagen vorgeht. Es ware somit falsch, wenn er 
in Richtung b den StoB bearbeiten wiirde.

Wertvoll und auBerst beweiskraftig ist es, wenn durch 
Messungen festgestellt werden kann, wie sich die Festigkeit 
des StoBes bei der Gewinnungsarbeit in der einen oder an
deren Richtung verhalt. Die Móglichkeit der Messungen 
besteht, und sie geben einen eindeutigen Beweis fiir die 
Richtigkeit der Annahme, daB das Arbeiten mit offenen 
Lagen leichter ist und die Kohle hier einen besseren Gang 
hat ais beim Arbeiten mit Stecklagen. Einer spateren Arbeit 
bleibt es vorbehalten, die Hartę- und Festigkeitsmessungen 
des KohlenstoBes in einer eingehenden Klarlegung zu wur- 
digen. Hier soli nur kurz das Ergebnis einer Hartę- und 
Festigkeitsmessung in einem Einbruch mitgeteilt werden.

Abb. 5b laBt im GrundriB die órtlichen Verhaltnisse 
.erkennen, wie sie der Abb. 4 entsprechen. An der Seite a

sind auslaufende oder offenę Lagen, an der Seite c Steck
lagen. In Abb. 5a wird im Profil der aufgeklappte Ein
bruch gezeigt. Jede Seite hat drei MeBpunkte, so daB neun 
MeBpunkte vorhanden sind. An den Seiten a und c liegen 
sich die MeBpunkte genau gegeniiber, sowohl in Hóhe iiber 
dem Liegenden ais auch in gleicher Tiefe im Einbruch. Die 
Messungen wurden mit einem Petro-Duroskop ausgefiihrt. 
Sie ergaben fiir die Seite a — offene Lagen — eine durch- 
schnittliche Festigkeit und Hartę von 33,3 o/0 Riickschlag, 
wahrend die Seite c — Stecklagen — eine solche von 
37,5 o/o hatte. Dieses Mehr bedeutet auf Hundert bezogen 
eine Steigerung von 13 o/0.

Durch das Ergebnis der angefiihrten Messungen ist 
bewiesen, daB man beim Arbeiten von einem Einbruch aus 
nach zwei verschiedenen Richtungen verschieden groBe 
Widerstande zu iiberwinden hat. Der Kraftverbrauch des 
Hauers richtet sich nach der Festigkeit und Hartę d^; her- 
eingewonnenen Kohle, der VerschleiB des Mannes wirkt 
sich bei harterer Kohle ungiinstiger aus, so daB die 
Leistungsfahigkeit und ihre Erhaltung von der Beschaffen
heit der Kohle abhangen. Diese TatsacKen stellen wieder 
die Notwendigkeit in den Yordergrund, der Arbeitsweise 
des Kohlenhauers am KohlenstoB vermehrte Beachtung zu 
schenken. Es geht nicht an, daB nach Abb. 5 der eine Hauer 
in Richtung a, der andere in Richtung c arbeitet. Was nach 
den genannten Erkenntnissen besonders' beriicksichtigt 
werden muB, ist, daB die aufgewandte Kraft und innere 
Energie bei Stecklagen groBer ais bei offenen Lagen ist, so 
daB in Wirklichkeit der Hauer mit der geringeren auBeren 
Leistung in Tonnen oft eine »innere« Leistung vollbringt, 
die nicht gemessen oder gewogen wird und darum nicht in 
die Erscheinung tritt und nicht weiter beachtet wird.

D e r  G e b i r g s  d r u c k  u n d  d i e  K o h l e n l a g e .
Bei der Gewinnungsarbeit ist der Gebirgsdruck die Ur- 

sache des »Ganges der Kohle«. Ohne ihn ware eine Kohlen- 
gewinnung a l l e i n  mit Hilfe des Abbauhammers nicht 
móglich; vermehrtes SchieBen und die Anwendung von 
Schrammaschinen waren fiir die Hereingewinnung der 
Kohle unerlaBlich. Der Gebirgsdruck auBert sich am 
KohlenstoB in zwei Formen. Einmal erscheint er ais 
Biegungsdruck im vorderen StoBteil und zum andern ais 
Kampferdruck im tieferen StoB. Ausschlaggebend fiir die 
Wirksamkeit des Gebirgsdruckes sind die Gebirgsbeschaf- 
fenheit, die Widerstandsfahigkeit der Kohle, die GróBe des 
StoB-Schlechten-Winkels und die Stellung des StoBes »auf« 
oder »unter den Lagen«.

Nach den Untersuchungen und Messungen WeiBners1 
und L ó f f l e r s2 ist erwiesen, daB die Kohle im Abbaustreb 
nach dem offenen Grubenraum zu wandert. Die Ursache 
dieser Wanderung liegt allein im Gebirgsdruck begriindet, 
die Starkę der Wanderung aber wird von der Kohle, ihrer 
Festigkeit und ihrem kleintektonischen Aufbau beeinfluBt. 
An Hand einiger Beispiele sei die Bedeutung dieser Kohlen- 
wanderung fiir die Gewinnungsarbeit naher beleuchtet.

In Abb. 6 verlaufen StoB und Schlechten parallel; der 
StoB steht nach bergmannischem Ausdruck auf Lagen. Er 
wird durch die Linie xy in zwei Teile geteilt. Wahrend 
Abb. 6 den GrundriB darstellt, ist Abb. 7 das Profil dazu; 
hier haben wir die Stofiteile zu beiden Seiten der I inie xy.

Abb. 6. GrundriB; StoB und Schlechten liegen gleich.

a ^ie Lagen stehen nach Abb. 7 rechtwinklig zwischen 
dem Nebengestein, ein Fali, der nicht oft, aber doch ge- 
legentlich vorkommt. Wie wirkt sich nun der Gebirgsdruck

i ,_ ., *®,n.^ r, : Gebirgsbewegungen beim Abbau flachgclagerter Stein-
enfloze, GlOckauf 68 (1932) S. 945; Erkenntnisse aus der Beobachtuns 
Uebirgsbewegungen fOr den Abbau, Gluckauf 72 (1936) S. 997, 1030.

, q ° , i ,_ e r4 ^ 'e R'Bbildung im Oestein und in der Kohle, Gluckauf 72 
k - i ,,, ^ ur Abbaudynamik bei streichendem Blindortbetrieb, Berg- 
hau d1 (1938) S. 189.
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auf den KohlenstoB, die einzelnen Kohlenlagen aus? Durch 
den Kampferdruck KD des Hangenden und den Widerlager- 
druck WD des Liegenden findet eine starkę Pressung der 
Kohle statt. Je nach ihrer petrographischen Beschaffenheit 
wird sie mehr oder weniger zusammengepreBt, gespannt 
und entwickelt dadurch die waagerecht gerichtete Schub- 
kraft A, welche die Kohle nach der schwachsten Stelle des 
Widerstandes, ,in diesem Fali den vorderen StoB, zu '  
schieben sucht. An der Linie xy erfahrt die Kohle bei festem 
Liegenden durch das durchgebogene Hangende einen ein- 
seitigen Widerstand. Durch diesen wird die Schubkraft A 
geschwacht, so daB sie ais Kraft a weiter wirksain ist. 
Wahrend die Kraft A zum Nebengestein parallel gerichtet 
ist, wird die Kraft a durch das durchgebogene Hangende 
aus der waagerechten in eine schrag zum Liegenden wir- 
kende Richtung abgelenkt, so daB sie auf die Lagen am 
Liegenden eine Drehwirkung nach dem offenen Gruben- 
raum zu ausiibt.

Abb. 7. Profil rechtwinklig stehender Lagen.

Die Ursache der Verwandlung der Kraft A in die 
Kraft a ist der Biegungsdruck BD. Diesen kann man wieder 
nach dem Parallelogramm der Krafte in die beiden Teil- 
krafte R und S teilen. Wahrend die Kraft R ais reine 
Reibungskraft der Gleitung der Kohle entgegentritt, wirkt 
die Kraft S ais Stauchungs- und Pressungsdruck auf die 
Kohle, wodurch diese einmal eine Zusammenpressung er
fahrt, die zur Verjiingung des vorderen StoBes fiihrt, zum 
andern verfestigt oder durch Druckrisse aufgelóst wird.

Abb. 8 veranschaulicht die Auswirkung der Schub
kraft a auf die in Abb. 7 gezeigten vorderen und rechtwinklig 
zwischen dem Nebengestein stehenden Lagen. Die Krafte 
R und a treten fiir die einzelnen Lagen ais Drehkrafte auf 
und bilden zusammen ein Drehmoment, das die Lagen am 
Liegenden in den offenen Grubenraum schiebt. Dadurch 
bekommendie Lagen fiir den Hauer eine giinstige Stellung; 
der Hauer befindet sich jetzt »auf den Lagen«. Die Lagen 
stellen dem Hauer gewissermaBen den FuB vor, den dieser 
der Lage fortschlagt und dadurch der Kraft S die Móglich
keit gibt, die Lage abwarts zu driicken. Das Fortschlagen 
des vorstehenden LagenfuBes macht auch der unerfahrene 
Hauer richtig. Sobald die vorderen Lagen eine schrage 
Stellung — Einfallen — haben, wird die Kraft a durch die 
Kraft S verstarkt, so daB jetzt die Schubkraft gleich a + S ist.

Abb. 8. Die vordersten Lagen sind durch den Druck a am 
Liegenden dem offenen Grubenraum zugedreht.

Haben die Lagen von Anfang an ein, Einfallen und 
arbeitet der Hauer »auf den Lagen«, dann tritt auch von 
Anfang an im vorderen StoB die gemeinsame Schubkraft 
a + S auf , (Abb. 9). Je nach der Starkę des Einfallens 
kommt die Schubkraft zur Geltung. Bei etwa 50—60° liegt 
das giinstigste Einfallen, weil dann die Lagen den FuB weit 
vorschieben und die geringste Einspannung zwischen dem 
Nebengestein besitzen. Wird das Einfallen der Lagen 
starker und nahert es sich mehr dem rechten Winkel, dann 
"śchwindet die Gunst der Stellung »auf den Lagen« immer 
mehr und bei 90° ist sie vollstandig verschwunden.

Abb. 9. Profil. Die Lagen fallen nach dem offenen 
Grubenraum ein.

Beim Arbeiten »auf den Lagen« und einem giinstigen 
Einfallen der Lagen wird man immer wieder die Beobach- 
tung machen, daB Leute, die an andern Stellen vollstandig 
versagten, plótzlich tiichtige Hauer geworden sind, die eine 
gute Leistung erzielen und gute Lóhne verdienen. Denn bei 
diesen Verhaltnissen kommt es weniger auf das Wissen und 
Verstandnis an, sondern einzig und allein auf den FleiB und 
guten Willen. Selbstverstandlich ist es von Bedeutung, ob 
der Hauer mit offenen Lagen oder Stecklagen arbeitet. 
Liegen die Flózverhaltnisse fur ihn giinstig und arbeitet er 
mit offenen Lagen, dann wirkt sich dies fiir ihn dadurch 
vorteilhaft aus, daB erjien Lagen den FuB fortschlagt und 
dann vom Einbruch aus mit dem Abbauhammer hinter die 
Lagen faBt und sie umwirft.

Ganzlich andere Verhaltnisse und erhebliche Schwierig
keiten hat der Hauer vor sich, wenn er »unter den Lagen« 
arbeitet. Auch der Gebirgsdruck wirkt sich in solchem Fali 
anders aus. Ais Ausgang der Betrachtung diene Abb. 10.

Abb. 10. Profil. Die Lagen fallen nach dem KohlenstoB
zu ein.

Hinter der Linie xy liegt die Kampferzone, in der durch 
den Kampferdruck KD und den Widerlagerdruck W D die 
FlieB- oder Schubkraft A entwickelt wird. Sobald die 
schiebende Kohle in den Bereich des Biegungsdruckes BD 
gelangt, tritt dessen EinfluB auf sie in Tatigkeit. Auch jetzt 
kann man den Biegungsdruck in Teilkrafte R und S zer- 
legen. R ist die Reibungskraft, die ein Glerten der Kohle 
am Hangenden verhindert, wahrend S neben der Pressung 
ebenfalls eine gewisse Reibung erzeugt und den Gang der 
Kohle hindert. Besonders die Wirksamkeit von S ist jetzt 
bedeutungsvoll. Wahrend die Teilkraft S in Abb. 9 mit den 
einzelnen Lagen einen stumpfen Winkel bildete und ein 
Drehen der Lagen am Liegenden begiinstigte, wirkt sie in 
Abb. 10 in Richtung der Lagen vom Hangenden zum 
Liegenden und preBt sie zusammen, wodurch ebenfalls ein 
Gleiten der Kohle verhindert wird.
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Das Zusammenwirken von a und S in Abb. 9 war derart, 
daB die gemeinsame Kraft a + S die Lagen nach dem 
offenen Strebraum schob. Es wurde die Kraft a durch S 
verstarkt, was den Gang der Kohle sehr begiinstigte. Nach 
Abb. 10 tritt gerade das Gegenteil ein, nicht eine Ver- 
starkung von a, sondern eine Schwachung; es,entsteht so
mit eine Kraft a—S, die auf die Lagen wirkt und diese 
schrag nach dem offenen Grubenraum zu schieben sucht. 
Werden die Lagen durch den Gebirgsdruck nicht zerstórt, 
sondern nur geprefit, dann erfahrt die Kohle eine Verfesti- 
gung; der StoB wird fester, und die Kohle geht nicht.

Findet durch die Kraft a—S und durch die Bewegung 
des Liegenden eine Drehung der Lagen am Liegenden zum 
offenen Grubenraum hin statt, so entstehen gebogene Lagen 
(Abb. 11). Sie konnen den Hauer tauschen und zum 
falschen Arbeiten verleiten, weil sich in einer gebogenen 
Lage Zonen verschiedener Festigkeit einstellen. Um dieses 
zu erklaren, nehmen wir eine einzelne Lage aus dem festen 
StoBverband heraus und betrachten ihr Verhalten bei einer 
Biegung.

Abb. 11. Profil. Die vordersten Lagen sind am Liegenden 
geschleppt und gebogen.

Nach Abb. 12 lassen sich in der ge
bogenen Kohlenlage drei Zonen verschie- 
dener Spannungen feststellen. Zone 1 ist 
die innere; sie erfahrt die starkste Pres- 
sung und erhalt darum die hóchste Span- 
nung. Zone 2 ais Mittelzone wird er
heblich schwacher geprefit ais 1, wahrend 
Zone 3 die geringste Pressung erfahrt.
Infolge der verschiedenen Pressungs- 
starken der Zonen 1 und 2 bildet sich 
zwischen ihnen ein RiB, durch den Zone; 1 
von 2 getrennt wird, ein Vorgang, den 
man in der Grube dann beobachten kann, 
wenn in einem Mauergewólbe die StoB- 
mauern durch den Gebirgsdruck ein- 
ander genahert werden. In solchem Fal’e 
bildet sich im Scheitel des Gewólbes ein 
konkav-konvexer Mauerkern, der sich 
aus dem festen Mauerverband lóst. Den Abb. '12.
Kohlenhauer kann dieser Vorgang irre- Drei Druckzonen 
fiihren, wenn er die Gesetzmafiigkeit der in der
Kohle in ihrem Aufbau nicht kennt und Kohlenlage. 
kein Verstandnis fiir die mechanischen 
Vorgange inderKohlebesitzti.SobaldderKohlenkern,Zone 1, 
sich aus seinem Bett gelóst hat, erfahrt die Kohle aufGrund 
ihrer Elastizitat und ihrer vorherigen starken Spannung 
eine scharfe Entspannung und Erweiterung ihres Volumens. 
Fafit der Hauer diese Kohle mit dem Abbauhammer an, so 
hat er das Empfinden, ais wenn sie einen guten Gang be- 
safie, was wohl fiir den gelósten und aus seinem Bett ge- 
schobenen Kohlenkern zutrifft, aber nicht fiir Zone 2.

Der Hauer, der diese Zusammenhange nicht durch- 
schaut, erhalt die falsche Meinung, dafi die Kohle in der 
Mitte des StoBes ihren besten Gang habe. Hierdurch ver- 
leitet, greift er den StoB in der Mitte an und schlagt den 
Kohlenkern — Zone 1 — yollstandig heraus (Abb. 13). Bei 
der weiteren Arbeit gelangt er jetzt an die Zone 2, die ein- 
gespannt zwischen dem Nebengestein sitzt und nirgends 
dem Gebirgsdruck ausweichen kann. Der unkundige Hauer 
tastet mit seinem Abbauhammer den StoB ab und sucht in 
ihn einzudringen; ein vergebliches Bemiihen, denn wo er 
auch den Hammer ansetzen mag, iiberall prallt er vom

festen Stofi ab. Hauer, die mit solchen Verhaltnissen zu tun 
haben und denen nicht geholfen wird, verzweifeln an Gott 
und der Menschheit.

Abb. 13. Die Druckkernlage herausgenommen.
-  /

Was die Rundung des Kohlenstofies fiir den Kohlen
hauer bedeutet, sei an Hand der Abb. 14 und 15 nach- 
gewiesen, welche die verschiedenen Stofistellungen eines 
Aufhauens mit eingezeichneten Mefipunkten zeigen. Die 
Mefipunkte lagen in gleicher Hóhe iiber dem Liegenden 
und gleich weit von den StóBen entfernt. Ais ich den Be- 
triebspunkt betrat, hatte der StoB die Stellung nach 
Abb. 14. Es wurde auf drei Schichten gearbeitet, so dafi 
ich ein Ort vorfand, das einen frischen und nicht abgestan- 
denen, also nicht aufgelósten KohlenstoB besaB. Zuerst 
wurde die Hartę an den in Abb. 14 eingezeichneten vier 
Mefipunkten festgestellt mit folgendem Ergebnis: Riickprall 
in Punkt I =  22<»o, Punkt II = 20°/o, Punkt 111 = 24%, 
Punkt IV = 35»/o. ,
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Abb. 15.
Abb. 14. Aufhauen mit schragem Aufhauen mit rundem 

StoB und Hartepunkte StoB und Hartepunkte.

Nachdem die Hartę gemessen worden war, wurde der 
StoB nach Abb. 15 rund gesetzt. Wie aus der Abbildung' 
hervorgeht, hatte das Aufhauen eine lichte Weite von 
3,70 m. Wahrend nach Abb. 14 beide StoBecken gegenein- 
ander etwas versetzt waren, erhielten sie nach Abb. 15 
gleiche Hóhe. Die Rundung ging um den ganzen Ortsstofi 
und hatte in der Mitte eine Tiefe von 0,9 ni. Die Messung 
ergab fur die drei Punkte: Riickprall in Punkt I : 260/0, 
Punkt II :30o/0, Punkt III : 42o/0.

Das Ergebnis der Hartemessungen zeigt klar, dafi eine 
Kundung des StoBes seine Verfestigung im Gefolge hat. 
Aber auch die Hartewerte des geraden StoBes in Abb. 14 

t5r . nn'en> Mitte des StoBes die geringere
riarte besitzt. Dies ist fur den weniger fahigen und unter- 
nchteten Hauer die Ursache, dem reinen Gefiihl nach zu 
arbeiten und nicht in klarer Erkenntnis der Zusam- 
menhange im KohlenstoB. Der Hauer muB bei der Gewin- 
nungsarbeit stets bestrebt sein, mit offenen, d. h. am Stoli 
auslaufenden Lagen zu arbeiten.

■ ,^ uJ"̂ ck kom mend auf die Abb. 13 und die dort gekeim- 
zeichneten Verhaltnisse ist die Frage zu beantworten: Wie 
nat der Hauer »unter den Lagen« zu arbeiten? Beim Ar- 
beiten hunter den Lagen« stellt er sich den StoB nach 
add. 10 so, dafi die vordere Lage yollstandig freigelegt 
und ihr nach Móglichkeit der Fufi angehauen wird. Sobald 
t les geschehen ist, hat die Lage die Stiitze am Liegenden 
verloren; der Biegungsdruck — vor allen Dingen die Kraft

1 .arir s'e .a^vv,3rtsdriicken, und der Hauter bekommt 
adurch che Móglichkeit, sie mit verhaltnismafiiger Leicli- 
igkeit hereinzugewinnen. Das Anhauen des LagenfuBes ist 

3| ,0rm 1C iiymer es hangt gewissermaBen von
cer Nozmachtigkeit ab, aber auch das Einfallen der Lage
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selbst muB beriicksichtigt werden. Sobald die Flózmachtig- 
keit gróBer wird, etwa iiber 1,2 m hinaus, und das Ein
fallen der Lagen flacher, dann besteht die Gefahr des Um- 
kippens der Lage, bevor ihr der LagenfuB vollstandig fort- 
genommen worden ist. Dagegen kann sich der Hauer nur 
in der Weise schiitzen, daB er zuerst den Kopf von der Lage 
nimmt (Abb. 17). Nachdem dies geschehen ist, muB er die 
Lage bis zum Liegenden restlos hereingewinnen und keinen 
alten LagenfuB stehen lassen (Abb. 18). Durch das Fort- 
hauen des Lagenkopfes wird der wirksame Biegungsdruck 
von der Kohle genommen, was beim Arbeiten »unter den 
Lagen« dann von Vorteil sein kann, wenn die Lagen durch 
den Druck nur geprefit werden. Erzeugt der Biegungsdruck 
parallel zum StoB Druckrisse, dann ist es falsch, den Lagen- 
kopf zu friih fortzunehmen (Abb. 18). Bei diesen Arbeiten 
kommt es nicht allein auf den guten Willen des einzelnen 
Mannes an, sondern neben diesem auf das Verstandnis und 
ein klares Wissen iiber die GesetzmaBigkeit im kleintek- 
tonischen Aufbau des Flózes und der mechanischen Vor- 
gange, die der Gebirgsdruck in der Kohle hervorruft.

Abb. 16. Der FuB der ersten Lage ist angehauen.

Abb. 17. Der vordersten Lage ist der Kopf fortgenommen.

iS' G  > ■

Abb. 18. Der StoB muB am Liegenden vorgesetzt werden.

Bisher sind die jeweiligen Verhaltnisse beim spitzen 
StoB-Schlechten-Winkel oder bei einer Parallelstellung 
zwischen StoB und Schlechten beleuchtet worden. Es gilt 
jetzt noch zu untersuchen, welche Zustande im KohlenstoB 
auftreten, wenn StoB und Schlechten einen rechten Winkel 
miteinander bilden.

Wie Abb. 19 erkennen laBt, treten in der StoBflache 
die einzelnen Lagen in ihrer Querschnittsform auf. Sie setzen 

'.sich somit aus einer groBen Zahl schmaler Lagen zu- 
sammen. Der Kampferdruck KD und der Widerlagerdruck 
WD erzeugen im tiefern StoB eine waagerecht gerichtete 
Schubkraft A (Abb. 20). Diese wirkt innerhalb der einzelnen 
Lagen nach dem vorderen StoB zu. Innerhalb der Lage in 
Richtung zum StoB findet die Kraft A keine geschwachte 
Stelle, im Gegenteil erfahren die Lagen im vorderen StoB 
durch den Biegungsdruck eine Pressung und hierdurch eine 
Querschnittsverjiingung; der vordere StoB sitzt gewisser- 
maBen eingeklemmt zwischen dem Nebengestein. In ihren 
Breitseiten, d. h. rechtwinklig zur Richtung der Kraft A, 
haben die Lagen keine Móglichkeit, dem Druck auszu- 
weichen. Die Folgę davon ist, daB die Kohle im vorderen

StoB stark verfestigt wird und ihre Gewinnbarkeit sehr 
darunter leidet. Bei der Gewinnungsarbeit hat es der Hauer 
in solchem Fali nicht mit der natiirlichen Festigkeit der 
Kohle zu tun, sondern mit einer stark vergró6erten. Wird 
der StoB durch Druckrisse nicht aufgelóst, dann zeigt er 
sich derart verschlossen, daB zu seiner Óffnung maschinelle 
Mittel zu Hilfe genommen werden miissen.

Abb. 19. GrundriB. StoB und Schlechten bilden einen 
rechten Winkel.

Abb. 20. Profil. Lagen, die mit dem StoB einen .rechten 
Winkel bilden.

Beweise f iir  die R ich t ig ke i t  der entwickel ten  
Theorie.

DaB es sich bei den vorstehenden Ausfiihrungen nicht 
um graue Theorie, sondern um betriebstechnische Erfah
rungen handelt, die ihre Grundlage in jahrzehntelangen 
Beobachtungen des KohlenstoBes und der Arbeitsweise des 
Hauers haben und darum zum Nutzen des Bergbaues und 
des Bergmannes beachtet werden sollten, mógen noch 
folgende Hinweise erharten.

Ais ich mit einem alteren befreundeten Fahrsteiger die 
Frage erórterte, warum die Kohle nach Westen einen bes- 
seren Gang habe ais nach Osten, und ich ihm hierauf meine 
Auffassung auseinandersetzte, sagte er: »Jetzt ist mir 
manches klar!« und erzahlte dann folgendes Erlebnis:

»Im Jahre 1914 war auf der Zeche, wo ich ais Revier- 
steiger tatig war, ein zweifliigeliger Rutschenbetrieb vor- 
gerichtet worden. Ich hatte das Gliick, den Betrieb mit der 
westlichen Verhiebsrichtung zu bekommen, wahrend ein 
Kollege die óstliche Rutsche erhielt. Es ist mir heute be- 
wuBt, daB bei meinem Betrieb der Hauer »auf den Lagen« 
arbeitete, wahrend im Gegenbetrieb der Hauer »unter den 
Lagen« saB. Meine Rutsche lief jfut an und entwickelte sich 
zur Zufriedenheit der Betriebsleitung. Der Gegenbetrieb 
dagegen wollte nicht recht in FluB kommen. Trotz ąller 
Bemiihungen blieb dort die Fórderung zuriick. Wenn ich 
morgens bereits 250—270 Wagen Kohlen stehen hatte, war 
im Nachbarrevier noch alles blank. Mein Kollege geriet in 
innere und auBere Nóte. Wenn seine Schwierigkeiten zu 
groB wurden, stellte ich ihm meine Leute zur Verfiigung, 
die ihm dann aus der gróBten Verlegenheit halfen. Ich 
konnte mir so etwas leisten, denn ich hatte Kohlen und 
meine Leute verdienten tiichtig Geld. Oft machte er seinem 
geąualten Herzen Luft, indem er sagte: »Ja, du baust nach 
Westen, aber warte nur, es kommt die Zeit, da werde auch 
ich wieder nach Westen bauen und Kohlen haben.«

Schaberg1 berichtet iiber Betriebsergebnisse auf der 
Zeche Ludwig. Er erwahnt zuerst die Tatsache, daB die 
Kohle auf den Abbaufliigeln besser zu gewinnen sei, auf 
denen die Schlechten nach dem Versatz zu einfallen — nach 
meiner Bezeichnung »auf den Lagen« — und fuhrt weiter 
an, daB die Zeche Ludwig einen Pfeilerriickbau vorgerichtet 
hatte, aus betrieblichen Griinden aber von ihrem Vorhaben

1 Scha be rg :  Untersuchungen iiber den EinfluB der Gesieins-
beschaffenheit auf die Druckausnutzung bei der Kohlengewinnung in der 
Magerkohlengruppe des rheinisch-westfalischen Steinkohlenreviers, Bergbau 
43 (1930) S. 517. 531. 547.
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Abstand nehmen muBte und dafiir zwei Streben mit ent- 
gegengesetztem Verhieb laufen liefi. Er betont dann, dafi in 
beiden Streben gleichwertige Hauer zum Ansatz kamen' 
die betrieblichen und Flózverhaltnisse die gleichen waren, 
die Leistungen dagegen einen Unterschied von 28 o/o auf- 
wiesen. Wahrend der Betrieb, dessen Schlechten nach dem 
offenen Grubenraum zu einfielen — »auf den Lagen« —
3,9 t Hauerleistung hatte, erbrachte der andere — »unter 
den Lagen« — nur eine solche von 2,8 t.

SchlieBlich sei hier nochmals auf die Messungen der 
Raumbewegungen von WeiBner und Lóffler1 hingewiesen. 
Auf Grund ihrer Untersuchungen steht fest, daB infolge 
der im StoB auftretenden Krafte Bewegungen der Kohle 
nach dem offenen Grubenraum zu stattfinden. WeiBner 
kommt zu der Feststellung, daB beim Verhieb der Kohle in 
Richtung des Einfallens der Druckschlechten die Kohle 
schlechter gehe, ais wenn die Druckschlechten auf den 
Mann zu einfallen. Diese Erkenntnis und die Darlegungen

1 a. a. O.

WeiBners auf Grund seiner Messungen decken sich voll- 
standig mit dem von mir Ausgefiihrten.

Zusammenfassung .

Auf Grund jahrelanger Beobachtungen des Kóhlen- 
stoBes und der Arbeitsweise des Kohlenhauers wird ge
zeigt, daB bei der Gewinnung der Kohle ihrer GesetzmaBig- 
keit hinsichtlich des kleintektonischen Aufbaues die aller- 
grófite Bedeutung zukommt. Infolge der durch den Abbau 
der Flóze ausgelósten Abbaudynamik findet ein Gleiten der 
Kohle nach dem Abbauraum zu statt. Ais gleitender Kórper 
wird nicht der KohlenstoB im ganzen in Betracht gezogen, 
sondern den Ausgang der Untersuchungen bilden die durch 
Schlechten erzeugten Kohlenlagen, die von dem Abbau
druck beeinfluBt und bewegt werden.

Hervorgehoben wird bei der Hereingewinnung der 
Kohle die Stellung des Hauers zu der Einfallrićhtung der 
Schlechten, wobei zwei Grundstellungen »auf« und »unter 
den Lagen« herausgestellt sind.

-

Beitrag zur Kenntnis der kupferfiihrenden Kohlenflóze von Potschendorf 

und des Steinkohlenvorkommens bei Liebenau (Sudetengau).
Von Oberberginspektor Dipl.-Ing. Oskar Settmacher,  Prag.

An jenen Teil der Sudeten, der ais Iser- und Riesem- 
gebirge bezeichnet wird und dessen gewaltiger Gebirgs- 
stock aus einem zentralen Granitkern besteht, lagern sich 
zunachst krystalline Schiefer an. Im Riesengebirge um- 
geben den erzbringenden Granit mantelfórmig einzelne 
Erzlagerstatten, und zwar liegt zu innerst eine arsenreiche 
Zone, der eine solche von Kupfererzen folgt, die schlieBlich 
nach auBen wiederum von einem Mantel von Eisenęrz- 
lagerstatten umschlossen wird. An diesen schlieBen sich 
in weiterer Folgę permische und karbonische Ablagerungen 
an. Es liegt nun allerdings nahe, die Entstehung der aus- 
gedehnten Kupfererzlagerstatten, die den Ost- und SiidfuB

Steinkohle

Kupferhaltige
Schichten

Abb. 1. Topographische Obersichtsskizze.

des Riesengebirges in nahezu ununterbrochener Folgę be- 
gleiten, dahin zu deuten, daB die mantelfórmigen Erz- 
zonen im Laufe der geologischen Entwicklung wiederholt 
von gewaltigen Zerstórungen erfaBt und ihr Metallgehalt 
dabei von den Gewassern ausgelaugt und fortgetragen 
wurde, wobei es stellenweise zu Stauungen der Gewasser in 
Becken kam, die sich uns heute ais diese gewaltigen 
Kupfererzlagerstatten darstellen. Diese Erklarung ihrer Ent
stehung auf sedimentarem Wege vertritt hauptsachlieh 
Stoćes, Pibrans, wahrend Petrascheck, Leoben, mehr 
einer Deutung ais Impragnation das Wort redet. Jedenfalls 
muB gesagt werden, daB hier noch keine einwandfreie 
Klarheit herrscht.

In diesem Zusammenhange sei darauf hingewiesen, 
daB in der Nachbarschaft des Riesengebirges kupferhaltige

Kohle angetroffen wird; das Vorkommen bei Potschen
dorf soli in der weiteren Folgę eingehender behandelt 
werden. Ich selbst habe auch in den Schatzlarer Schichten, 
und zwar in den Liegendschichten der sogenannten 
Hangendflózgruppe, namlich im Hangenden des 24. Flózes 
am IV. Horizont des Marienschachtes in Lampersdorł 
kupferhaltige Ausbliiten gefunden.

Im Siidosten des Riesengebirges ist das Unterkarbon 
oder Kulm seinem Krystallin unmittelbar aufgelagert und 
bildet hier die in der Geologie ais Niederschlesisich- 
Bóhmisches Ste inkoh lenbecken  bekannte Ablage- 
rung. Die Beckenufer dieser Ablagerung zeigen etwa die 

Form eines Hufeisens, das ungefahr 
von den Orten Neurode, Waldenburg, 
Landeshut, Schatzlar, Schwadowitz 
und Hronow1 begrenzt ist. Wahrend 
die Ufer des Steinkohlenbeckens auf 
altreichsdeutscher Seite eine natiirliche 
Bildung haben, besitzt der auf sudeten. 
landischer Seite liegende Sudwest- 
fliigel des Beckens keine urspriing- 
lichen Ufer. Diese wurden vielmehr 
durch Emporheben der Steinkohlen- 
formation aus groBen Tiefen nach einer 
Verwerfung gebildet, die in der Geo
logie ais Hronow-Parschnitzer 
Bruch bekannt ist, sich von Schatzlar 
iiber Parschnitz, Schwadowitz bis in 
die Gegend von HronoW erstreckt und 
im Gelande sehr gut verfolgt werden 
kann. Es ist sehr wahrscheinlich, daB 
sich westlich dieser Stórung das pro- 
duktive Karbon, allerdings in groBen 
Tiefen, fortsetzt. Seine Ausdehnung 
kann jedóch nicht genau bestimmt 
werden, da die Rander des Beckens 
meist mit Kreidegebilden verdeckt 
sind. Hierzu sei auf Abb. 1 verwiesen, 
in welcher neben den hauptsachlichen 
Eisenbahnlinien und FluBlaufen dic 

, ,  . wichtigsten Industriestadte und Auf-
scnluBorte eingezeichnet sind und in der sich auch die Ge- 
biete der Steinkohlenablagerungen sowie der Kupfererzvor- 
Kommen in permischen und oberkarbonischen Sedimenten 
angedeutet finden.

Den SiidfuB des Riesengebirges begleitet im all- 
gemeinen eine muldenfórmige Ablagerung des Rotliegen- 
den, die sich vom »Hronow-Parschnitzer Bruch« in einer 
Lange von etwa 50 km iiber die Ortschaften Trautenau, 
ę.rn.au’ Hohenelbe, Starkenbach, Neupaka, Semil, Klein- 
okai, Kosakow, Rovensko bis nach Liebenau erstreckt. Die 
schichten in dieser Ablagerung fallen im nórdlichen Bereich 
gegen Suden und im siidlichen gegen Norden ein.

^ 1 e O r|snamcn sind entsprechend der neuen amtlichen deutschen
zeichnung geschrieben.



13. /\ugusi G l i i c k a u f 475

Im mittleren Teil der Ablagerung und mehr gegen 
Westen hat man wiederholt an verschiedenen Stellen, so z.B. 
bei Hohenelbe, Stiepanitz, Ribnitz, Pschikri, Bitouchow, 
Kosakow, Horschensko, Tschikwasch u. a. m., Schiir- 
fungen vorgenommen und auch Steinkohlenflóze, im beson
deren Brandschieferziige, erschiirft.

Ais Brandsch.ierf er bezeichnet man braune, schiefrige, 
mattglanzende Flóze, die eine auBerordentlich starkę Ver- 
unreinigung aufweisen. Sie wurden fruher oft auf den Fel
dern in kleinen Meilern ausgebrannt, um die an Phosphor- 
saure und Kalisalzen reiche Asche ais Diingemittel zu ver- 
wenden. Eine Analyse der Brandschiefer von Hohenelbe er
gab infrischem Zustand nach Be lohoubek :  1,7726 o o K,0,
0,5017 o/o P205, 20,1006 o/o organische Substanz. Bei 
Schwarzental in der Nahe von Johannisbad hat man Brand
schiefer mit 67 o/o phosphorsaurem Kalk gefunden. Die 
Brandschiefer kónnen auch destillierte Mineralóle Iiefern. 
Ihr Heizwert betragt etwa 1300 bis 1400 Warmeeinheiten.

Die Brandschieferziige sind von Arnau bis in die Gegend 
von Kosakow im Terrain gut verfolgbar. Neben ihnen 
treten zuweilen auch schwache Steinkohlenschmitze sowie 
eingesprengt oxydische Kupfererze auf. Die Machtigkeit 
der Brandschieferziige bewegt sich von 1—2 m, die der 
Steinkohlenschmitze betragt aber zumeist nur 20—30 cm. 
Neben den Brandschiefern treten meist Kalklager auf.

Nordwestlich von Horschensko-Kosakow treten die Rot- 
liegendschichten wieder in der Nahe von Liebenau bei Pel- 
kowitz zutage (Abb. 2). Die Ablagerung bildet hier einen 
machtigen, am Rande des prakarbonischen Schiefergebirges 
aufgebogenen SchichtenstoB. Nach den in ihnen gefundenen 
Fischresten gehóren diese Schichten zweifellos dem Unter- 
rotliegenden an. Die Fischreste sind von W. Wei le r ,  
Worms untersucht und naher beschrieben worden1. Er 
schreibt dariiber:

' 6 km  
_l

| JeschkenschiefeAPrScarbon i 
J Konglomerat J (

] Mittelrotlieg. j
> Rothegendes 
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O/abas °BL Bohrung bei Liebenau, ° 8j Bohr. bei Jillowey

Abb. 2. Geologische Skizze der Umgebung von Liebenau.

»Die Schiefer enthalten neben Pflanzenhacksel 
vorwiegend isolierte Schuppen, seltener Kopfknochen, 
kleine spitze Zahnchen und Reste von Flossenstrahlen. 
In ihrer Form zeigen die Schuppen groBe Unter- 
schiede. Ganz ahnliche Schuppen kommen bei der Gat- 
tung Amplypterus1 vor. Die meisten Schuppen sind

1 Zeitschrift fur Geologie und Erdkunde der Sudetenlander Firgen-' 
"ald« 1938, Nr. 1, S. 13.

oberflachlich glatt, wenige haben eine sehr feine 
Streifung, die schrag nach dem Rande zu verlauft und 
hier eine feine Zackung’ verursacht. Die Formunter- 
schiede der Schuppen hangen mit ihrer verschiedenen 
Lage am Kórper zusammen.

Aus Schlesien und den angrenzenden bóhmischen 
Gebieten ist die Art Amplypterus duvernoyi (Ag.) be
reits seit langem bekannt. Unsere Schuppen passen in 
Form und GroBe recht gut zu dieser Art, doch ver- 
bietet die Diirftigkeit der Oberreste weitgehende syste- 
matische Folgerungen.

Die Gattung Amplypterus, im besonderen Amplyp
terus duvernoyi kommt in den oberen Kuseler und 
Lebacher Schichten vor. Reis betonte bereits, daB mit 
den Fischresten keine strengen Horizonte festzuhalten 
sind und Lebacher und Kuseler Schichten sich in eine 
Vertebratenfauna zu teilen scheinen. Auf Grund der 
oben beschriebenen Fundę kónnen wir die betreffen- 
den Schichten daher nur ais alteres Perm bezeichnen.« 

Die Ablagerung wird siidlich der Ortschaft Pelkowitz 
von einer machtigen Melaphyrdecke iiberdeckt, die im 
Krauschenbachtal deutlich sichtbar ist und im Gelande ais 
gewaltiger bćwaldeter Bergriicken auffallend hervortritt. 
Es handelt sich hier zweifellos um einen jener gewaltigen 
Melaphyrausbriiche, welche den Beginn der zum Mittelrot- 
liegenden gehórigen Effusivperiode einleiten. Es ist ein 
blasiger Melaphyr mit zahlreichen Mandeln, der eine Mach
tigkeit von rd. 20 m aufweist.

Unmittelbar unter diesem Melaphyr liegen diskordant 
schwarze Brandschiefer mit Kohlenschmitzen, Fischschuppen 
und Pflanzenresten mit einer Machtigkeit von etwa 4 m. 
Unter den Brandschiefern folgen etwa 20 m machtige Me- 
laphyrtuffe von griinlicher Farbę, die im Hangenden stark 
mit grobem, sedimentarem Materiał gemischt sind. Es 
folgen dann etwa 50 m machtige braunrote stark glim- 
merige Sandsteine, die zum Teil in Konglomerate iiber- 
gehen. Weiter schlieBen sich etwa Vs m machtige graue,stark 
zerąuetschte Schiefer an, die diskordant liegen und wohl 
schon ins Altpalaozoikum gehóren. Sie sind von einer Un- 
menge von Verwerfungen und Harnischen durchzogen, 
stark gefaltet und zerschmiert, so daB man annehmen kann, 
daB sie die Flachę darstellen, an welcher die Bewegung 
an der sogenannten Lausitzer Stórung zum allergróBten 
Teil zur Auslósung kam. Die weiter folgenden Schichten 
sind normale Jeschkenschiefer. Die Graptolithen sind stark 
geąuetscht, zum Teil pyritisiert und meist sehr schlecht er
halten1.

Wahrend sich in dieser Schichtenfolge kein Kohlen- 
flóz zeigt, enthalt das untere Rotliegende in unmittelbarer 
Nahe ein solches, auf welches bereits vor etwa 100 Jahren 
ein Abbau umgegangen sein soli.

Die verschiedene Schichtenfolge erklart Dr. B. Mu l le r ,  
Reichenberg, durch die mit der starken Schichtenaufbiegung 
verbundenen Verwerfungen und Verschiebungen, in weichen 
er auch eine Erklarung dafiir findet, daB das Rotliegende 
hier gebietsweise iiberhaupt fehlt. Das Pelkowitzer Unter- 
rotliegende entspricht der »unteren Etage« Jokelys,  welche 
langs des Nordrandes der Rotliegendformation auftaucht 
und dem krystallinen Untergrunde, bestehend aus Glimmer- 
schiefer, Phyllit oder Gneis anliegt. Hyn ie kennzeichnet 
diese Schichten ais grau-braune Basiskonglomerate. Der 
Brandschieferhorizont wiirde der »oberen Etage« Jokelys 
entsprechen. Hynie charakterisiert sie folgendermaBen: 
Sande und Schiefertone von braunroter Farbę, Arkosen mit 
grauen Tonschiefern mit bituminósen und kalkigen Ein- 
lagerungen, Schwarzkohlenschichten, Spharosideriten, Por- 
phyrtuffen und Melaphyrlagern.

Óstlich des »Hronow-Parschnitzer Bruches« finden wir 
im Niederschlesisch-Bóhmischen Steinkohlenbecken die 
Schichten iiber dem GroB-Schwadonitzer Flózzug bzw. den 
Hexensteinarkosen wieder. Diese Ablagerung wurde von 
Petrascheck, Leoben, wiederholt eingehend behandelt. 
Unsere Schichtenfolge wiirde stratigraphisch dem Pot- 
schendorfer Kalk, den roten Schiefertonen und den 
schwarzen, blattrigen Schiefem mit Fischschuppen Petra- 
schecks entsprechen.

In diesen Horizont gehóren auch die kupfer f i ihren- 
den Koh len f lo ze ,  die in der Gemeinde Teichwasser bei 
Bernsdorf und bei Potschendorf aufgeschlossen >vurden. 
Das Hangendste dieser kupferhaltigen Flóze, welches

1 W a t z n a u e r ,  Adolf: Eine neue Schichtenfolge im Rotliegenden von 
Pelkowitz bei Liebenau und ihre stratigraphische Stellung. Zeitschrift 
»Firgenwald« 1935 Nr. 2 S. 51.
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gleichzeitig das hangendste Flóz des ganzen Flózzuges 
iiberhaupt ist, hat eine Gesamtmachtigkeit von etwa 130 cm, 
von denen rd. 100 cm reine Kohle sind, wahrend der Rest 
von 30 cm aus tauben Mitteln besteht. Der durchschnitt- 
liche Kupfergehalt betragt 1 % auf Rohkohle, oder 4 o/o
auf Asche bezogen. Der Heizwert wurde mit rd. 4500 
Warmeeihheiten ermittelt. Der Aschengehalt bewegt sich 
zwischen 20 und 30 o/0 und der Feuchtigkeitsgehalt betragt 
etwa 9 o/o. Das Flóz wird ais Potschendorfer- oder auch 
ais K o rn fe ld f l ó z  bezeichnet.

Unter diesem Flóz liegt ein weiteres von 34 cm Mach
tigkeit, von welchen rd. 30 cm reine Kohle sind. Der Ge
halt an Kupfer in diesem Flóz wurde im Mittel mit 2 o/0, 
bezogen auf Rohkohle, bzw. mit 5 o/o, bezogen auf Asche, 
festgestellt. Der Heizwert betragt etwa 3600 Warmeein- 
heiten, der Aschengehalt im Mittel 35°/o und der Feuchtig
keitsgehalt etwa 13o/o. Das Flóz ist unter dem Namen 
Brad le f ló z  bekannt. Auch im liegendsten Flóz, dem so- 
genannten Ba l thasarf lóz ,  — im ganzen sind im Rado- 
w^enzer Flózzug 9 Floze bekannt — wurde ein Gehalt an 
Kupfer festgestellt; er betragt, auf Rohkohle bezogen, etwa 
1/2 o/o- Das Balthasarflóz weist eine Machtigkeit von 130 bis 
165 cm auf, von denen jedoch nur etwa 30—45 cm ais 
Kohle anzusprechen sind. Die Reichsstelle fiir Boden- 
forschung Berlin hat in den letzten Monaten Schurfungen • 
auf diese Floze vorgenommen, jedoch sind die Ergebnisse 
dieser Untersuchungsarbeiten bis heute óffentlich nicht be- 
kanntgegeben worden.

Westlich von Pelkowitz wurde am aufgebogenen Mul- 
denrande in der Gegend von Bistrey (Bystra), nordwest- 
lich von Liebenau, das Unterrotliegende ebenfalls nach- 
gewiesen; es erscheint in der geologischen Kartę von Rose, 
angelehnt an den Raschener Kamm des Jeschkengebirges, 
eingezeichnet.

Nach Helmhacker und Petrascheck findet man so
wohl im Karbon ais auch im Perm Kohlenlager nur inner
halb grauer, nie aber innerhalb roter Sandsteine oder 
Schiefertonschichten, und wenn auch das vorherrschende 
Gestein eine rote Farbę haben sollte, so sind im unmittel- 
baren Liegenden der Floze graue und nicht rote Schichten 
anzutreffen. Dies gilt aucl^ fiir das Gebiet bei Liebenau. 
Wenn Petrascheck in seinen Beschreibungen iiber das 
Niederschlesisch-Bóhmische Steinkohlenbecken hervorhebt, 
daB die Kohle gem in den Mulden liegt, wo das Eruptiv- 
gestein auskeilt, so gilt dies auch fiir die Liebenauer 
Gegend, denn im Mohelkadurchbruch, wo sich die Me- 
laphyre mehrfacb so machtig zeigen wie bei Pelkowitz und 
wo der bei Pelkowitz auskeilende Porphyr einen ganz ge- 
waltigen Eruptivkórper darstellt, ist vom Unterrotliegen- 
den und seinen Brandschiefern mit Kohlenflózen keine 
Spur zu sehen.

In den Aufbau der Ablagerungsverhaltnisse der Lie
benauer Muldę haben zwei T ie fbohrungen ,  die Ende der 
zwanziger und Anfang der dreiBiger Jahre durchgefiihrt 
worden sind, mehr Licht gebracht. Die eine Bohrung wurde 
in der Nahe von Jillowey niedergestoBen und erreichte eine 
Tiefe von 299,45 m (Abb. 3). Nach rd. 1 m Ackererde und

Alluvium u Dilluvium '
^  OrauerSendstein

Kdlkmergel 
und 

Tonmerge/

'166 | Sandstein

<0 Ton-u. Brandschiefec 
fS Arkosesandstein,

Konglomerat

Produktive Schichten

Abb. 3. Profil der Bohrung bei Jillowey.

lockeren Sandsteinen traf die Bohrung auf die Kreide und 
durchbohrte zunachst einen etwa 13 m starken, harten, 
grauen Sandstein^ der dem Mittelturon zuzurechnen ist. Es 
folgten rd. 198 m machtige Unterturonschichten, die ab- 
wechselnd aus Knollenkalken, Kalkmergeln und Tonmer- 
geln bestanden und an die sich wiederum Sandsteine mit

Kohlenspuren anschlossen. Ihre Machtigkeit betrug rd. 
18 m, und sie sind dem Cenoman zuzurechnen. Mit einer 
Teufe von 230,11 m wurde die Rotliegendformation er
reicht. Es zeigten sich zunachst Abtragungsreste von rotem 
Letten mit Kohlenspuren, rotbrauner, feinsandiger Ton
schiefer mit Quarzitzwischenlagen, teilweise in Brand- 
schiefer ubergehend, rotbraune Arkosesandsteine, denen 
ein rostbraunes, kalkhaltiges, stark vererztes Konglomerat, 
reich an Kohlenspuren, folgte. Bei einer Tiefe von 281,20 m 
wurde ein 43 cm starkes Kohlenflóz erbohrt, dem weitere
6 Kohlenflóze folgten. Leider blieb die Bohrung bei 
299,45 m Tiefe stecken, so daB es nicht klar ist, ob sich nicht 
noch weitere produktive Schichten unmittelbar anschlieBen. 
Die Reihenfolge der durchbohrten Floze und ihre Machtig

keit sind:

-

T eufe 
von bis 

m

Kohle

cm

Mittel

cm

281,20-281,63 43 —

281,63-281,73 — 10
281,73-281,91 18 —
281,91-282,67 — 76
282,67-283,02 35 —

283,02-283,62 — 60
283,62-283,93 31 —
283,93-284,38 — 45
284,38-284,77 39 —
284,77-285,50 — 73
285,50-285,91 41 —
285,91-297,50 — 159
297,50-298,46 96 —

298,46-299,45 — 99 cm Liegendes

Mit Riicksicht auf die Starkę der Mittel konnen prak
tisch das erste und das zweite sowie das vierte und fiinfte 
Flóz zu je einem Flóz zusammengezogen werden, so daB 
sich dann die nachstehende Flózfolge ergibt, bei welcher 
unter Annahme einer unteren Abbaugrenze von 50 cm drei 
der durchbohrten Floze ais abbauwiirdig erscheinen.

Floz-
bezeichnung

Flózmachtigkeit 

Kohle Mittel 

cm cm

Flozfreie Decke 
Gesamte bzw. Mittel 

cm | cm

1 61 10 71 2810
2 35 — 35 76
3 70 45 < 115 60
4 41 — 41 73
5 96 — 96 159

Danach erscheinen die Floze Nr. 1, 3 und 5 ais bau-
wiirdig.

Zusammenfassend ergeben sich auf Grund der Bohrung 
bei Jillowey unter obigen Annahmen folgende Daten:

Decke iiber dem Rotliegenden ........................... 230 m
Machtigkeitderdurchbohrten Rotliegendschichten 70 m 
Uberlagerung bzw. erstes Flóz erbohrt bei . . . 281,2 m
Anzahl der durchbohrten F lo ze ........................... 5
Gesamte Machtigkeit der durchbohrten Floze . 303 cm 
Anzahl der durchbohrten abbauwiirdigen Floze 3 
Gesamte Machtigkeit der durchbohrten und ais 

abbauwiirdig zu bezeichnenden Floze . . . .  227 cm 
Flózfiihrung in den durchbohrten Rotliegend

schichten ............................................................. 4,3 %
Flózfiihrung vom ersten bis zum letzten durch

bohrten F ló z .........................................................  18,3 °/o
Abbauwiirdige Flózfiihrung in den durchbohrten

Rotliegendschichten .......................................... 3,24 °/o
Abbauwiirdige Flózfiihrung vom ersten bis zum 

letzten durchbohrten F ló z ..................................  13,7 %.

Die zweite Bohrung  befand sich in der Nahe des 
Bahnhofes von Liebenau und gestaltete sich wie folgt 
(Abb. 4): 130 cm Humusdecke bzw. jungdiluvialer Lehm 
und Schotter. Von der K re ide fo rm a t ion  wurde durch- 
bohrt das Unterturon mit einer Machtigkeit von rd. 150m, 
bestehend aus Kalkmergeln, Mergelschiefern, grauen und 
gelben Mergelsandsteinen. Das folgende Cenomair hatte 
eine Machtigkeit von rd. 78 m und bestand ab w ech seln d  
aus grobkórnigen, grauen, braunen oder gelben Sand
steinen, Kaolinsandsteinen oder weiBen, bzw. lichtgrauen 
feinkórnigen Sandsteinen. Nach DurchstoBung der Kreide
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traf die Bohrung zunachst auf den hier iiber 150 in starken 
Porphyr, der im nahen Durchbruchtale der Mohelka in 
derselben Machtigkeit aufgeschlossen ist. Ebenso entsprach 
die iibrige durchbohrte Schichtenfolge der im Mohelkatale, 
so daB diese Bohrung im wesentlichen nichts Neues brachte, 
zumal sie bei einer Teufe von 5S7,35 m, nachdem sie noch 
das mittlere Rotliegende durchstoflen hatte, stecken blieb, 
ohne das Unterrotliegende zu erreichen.
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Es handelt sich yomit nach Schondorf und nach Auf- 
hauser um eine trockene oder Sinter-Steinkohle, die mit 
langer Flamme verbrennt und die man im Handel ais Gas- 
flammkohle zu bezeichnen pflegt.

Ihr theoretischer Heizwert kann mit etwa 6000 Kalo- 
rien angenommen werden.
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Abb. 4. Profil der Bohrung bei Liebenau.

Im M i t t e l r o t l i e g e n d e n  wurden nach Durch- 
stoBung der Eruptivdecken roter Letten, braunrote 
Schiefer mit Konglomeratbanken, roter verkieselter Mergel- 
schiefer in buntem Wechsel durchbohrt. Diese Bohrung 
brachte also nyr den Beweis, daB im Mittelrotliegenden 
keine Kohlenfloze vorhanden sind und dafi sich hier das 
Unterrotliegende in grófierer Teufe befinden muB.

Auf Grund der beschriebenen Aufschliisse und Boh- 
rungen sowie der Ubertagesituation wiirde sich das in 
Abb. 5 wiedergegebene geologische Idealprofil durch die 
Liebenauer Muldę ergeben. Hierzu sei bemerkt, dafi die 
Bohrung bei Jillowey zwar nachgewiesen hat, daB die pro- 
duktiven Schichten auch im Muldentiefsten entwickelt sind, 
aber leider keinen AufschluB iiber ihre tatsachliche Mach
tigkeit gegeben hat. Es bleibt immer noch die Frage offen, 
ob in den tieferen Rotliegendschichten nicht noch weitere 
Kohlenfloze enthalten sind und im besonderen, ob nicht 
etwa auch die Ottweiler- und Schatzlarer Schichten vor- 
handen und produktiv entwickelt sind, was immerhin im 
Bereich der Móglichkeit liegen wiirde. Fiir alle Falle 
wurde bei dem Entwurf des Idealprofiles (Abb. 5) auf 
diese Móglichkeit Riicksicht genommen und auch diese 
fraglichen Schichten in demselben angedeutet.

Zum SchluB sei noch kurz auf die Beschaffenheit der 
erbohrten Kohle auf Grund des von Professor Dr. Jansch, 
Reichenberg, durchgefiihrten Analysen eingegangen. Die 
Untersuchung ergab: i o/0
Brennbare Substanz oder R o h k o h le ...........................78,93
Fixer Kohlenstoff............................................................. 44,19
Fliichtige Bestandte ile .................................................. 55,81

1 1 11 Palaozoikum, Jeschkenschiefer u. a.
Abb. 5. Geologisches Idealprofil 

durch die Liebenauer Muldę.

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

Nach einem Uberblick iiber den geologischen Aufbau 
des Riesengebirgsmassivs wird die Frage der Entstehung 
der permischen und oberkarbonischen Kupfererzlager- 
statten am Ost- und SiidfuBe des Riesen- und Isergebirges 
gestreift. Es wird dann die Ausdehnung der permisch-kar- 
bonischen Ablagerungen in diesem Gebiete naher umgrenzt, 
das Brandschiefervorkommen im mittleren und westlichen 
Teil dieser sedimentaren Ablagerung naher behandelt und 
die Zugehórigkeit der Ablagerungen in der Nahe von 
Liebenau auf Grund der Aufschliisse bei Pelkowitz und der 
in ihnen gefundenen Versteinerungen zum Rotliegenden 
und damit zum gleichen Horizont nachgewiesen, dem die 
Ablagerungen im óstlichen Teil bei Potschendorf an- 
gehóren.

Es folgt nun zunachst eine nahere Beschreibung der 
kupferfiihrenden Steinkohlenflóze bei Teichwasser (Berns- 
dorf) und Potschendorf, Landkreis Trautenau, Sudetengau, 
mit Angaben iiber den in diesen Flózen festgestellten 
Kupfergehalt. Sodann werden die Ergebnisse zweier Tief- 
bohrungen, die in der Nahe von Liebenau, Landkreis 
Reichenberg, durchgefiihrt wurden, erstmalig bekannt- 
gegeben, und es wird versucht auf Grund dieser Bohrergeb- 
nisse, der Aufschliisse bei Pelkowitz und der bekannten 
geologischen Tagessituation ein Idealprofil durch die 
Liebenauer Muldę zu entwerfen. SchlieBlich werden die Er
gebnisse der geologischen Forschungen iiber dieses Gebiet 
und im besonderen das Ergebnis der Bohrung bei Jillowey 
vom bergmannischen Gesichtspunkte aus ausgewertet und 
nachgewiesen* daB es sich hier praktisch um ein durchaus 
abbauwiirdiges Steinkohlenvorkommen handelt.

' U M S C H A  U
Richtlinien fur die Errechnung der bei der Benzol- 

auswaschung aus dem Gase m it Wascholen auf- 

tretenden Verluste‘.

1. Zur Benzolauswaschung aus dem Gase werden vor- 
nehmlich die bei der Destillation von Hochtemperaturteer 
erhaltenen zwischen etwa 200 und 300° siedenden Wasch-

óle benutzt. Hierbei tritt eine Verdickung des Óles ein, 
die hauptsachlich auf chemische Ursachen, und zwar auf 
Polymerisation und Kondensation von Ólbestandteilen, 
z. T. zusammen mit Bestandteilen des Gases und der aus

1 Nach Yorschlagen der Fried. Krupp AG. bearbeitet vom Arbeitskreis 
zur Steigerung der Olausbeute bei der Verkokung (Verein fiir die bergb««u- 
lichen Interessen).
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dem Gas aufgenommenen Benzole zuriickzufiihren ist und 
das Ol fiir seine Weiterverwendung unbrauchbar macht. 
Das im Betriebe umlaufende Ol muB daher von Zeit zu Zeit 
durch Zugabe entsprechender Mengen von Frischól ganz 
oder teilweise ersetzt werden.

Angereich
Miaschó/ Iforerzeugnis

Hochprozent. 
l/orerzeugnis 

--“i---

Schwefelsaure Reinware

i  t I I , i i
flohblase SenzoH

reinigen
fteinblase

] 1
Saure -Berno!

fteinblasen-
(Cummnhan-

ha/tige)

Oedillations-Ruckstand
(Pech)

Waschól-Krefslauf.

Da das verdickte Waschól fiir die Benźolauswaschung 
ohne Regenerierung nicht mehr eingesetzt werden kann, 
hat man bisher den zur Auffiillung des Bestandes erforder
lichen Zusatz an Frischól ais W aschólverbrauch be- 
zeichnft. Dies ist jedoch nicht richtig, da das verdickte 
Waschól stets noch eine gewisse Menge brauchbaren 
Waschóles enthalt.

Ferner hat man die Differenz zwischen dem so er- 
mittelten Waschól»verbrauch« und der Menge des ab- 
gesateten verdickten Waschóls Waschól»verschleiB« 
bezeichnet. Dieser sollte eine Kennzahl fiir diejenigen 
wirklichen Ólverluste darstellen, die ais unwiederbringlich 
anzusehen sind. Dies trifft teilweise insofern zu, ais der 
01verschleiB, unter geeigneten gleichbleibenden Bedin- 
gungen ermittelt, fiir einen einzelnen Betrieb ein MaBstab 
fiir die Hóhe derjenigen Verluste — mit Ausnahme der 
durch Polymerisation entstandenen Verdickung — sein 
kann, die beispielsweise auf folgende Ursachen zuriick- 
zufiihren sind: Verbleib von Ólnebeln im Gas hinter den 
Benzolwaschern; Verbleib von Waschólresten im sog. hoch- 
prozentigen Vorprodukt bzw. im Rohbenzol; Ausscheidung 
des aus frischem Waschól stammenden Naphthalins durch 
den hochprozentigen Apparat bzw. durch die Naphthalin- 
pfanne in Form von Schleudernaphthalin u. dgl.

Hierbei ist aber zu beriicksichtigen, daB das abgesetzte 
verdickte Ol in seiner Gesamtheit kein wiederverwendungs- 
fahiges Ol darstellt, auch nicht bei einer zwischen-f 
geschalteten Regenerierung, d. h. daB der in ihm enthaltene 
Pechanteil bzw. der bei der Destillation in Form von Pech 
ausgeschiedene Anteil im Sinne der Olbilanz unbedingt ais 
Verlust angesehen werden muB.

Aus diesen Griinden ist der bisher uneinheitlich er- 
mittelte Waschól»verbrauch« und Waschól»verschIeiB« mit 
den tatsachlichen Waschólverlusten nicht in Einklang zu 
bringen. Sogar bei denjenigen Anlagen, die die Regenerie
rung des Oles selbst vornehmen, ist die Errechnung dieser 
Werte mit vielen Schwierigkeiten verbunden.

Anderseits besteht im Zusammenhang mit der An
wendung des von Bri iggemann entwicl^elten Waschól- 
Regenerier-Verfahrens besonderes Interesse fiir die Fest
stellung der w i r k l i c h e n  in den Benzolgewinnungs- 
betrieben eintretenden Verluste an Waschól. Hierzu ist ein 
einheitliches Verfahren fiir die exakte Ermittlung der bei 
der Benźolauswaschung eintretenden Olyerluste unbedingt 
erforderlich.

2. Der Waschólverlust soli eine exakt zu bestimmende 
und leicht zu errechnende Kennzahl fiir den innerhalb der 
jeweiligen Berichtszeit eintretenden Schwund an Umlaufól 
bzw. fiir den zum Ausgleich der Bestande an Umlaufól 
erforderlichen Zusatz an Frischól darstellen. Durch diese 
Kennzahl soli zugleich die bei Einfiihrung der Waschól-

regenerierung erzielbare Verringerung der Verluste an 
Waschól zum Ausdruck gebracht werden, auch soweit diese 
auf die Verbesserung der Waschóląualitat in chemischer 
und physikalischer Hinsicht zuriickzufiihren ist.

a) Vor der Beschreibung der zur Errechnung des
Waschólverlustes dienenden MaBnahmen muB darauf hin- 
gewiesen werden, daB in ahnlicher Weise, wie es bisher 
fiir die Errechnung des Waschól»verbrauches« und -»ver- 
schleiBes« galt, bei derartigen Olbilanzen Schwierigkeiten 
grundsatzlicher Art dadurch hervorgerufen werden kónnen, 
daB die abgesetzten sog. verdickten Waschóle teilweise im 
eigenen Betrieb regeneriert, teilweise an andere Betriebe 
zur Wiederaufarbeitung weggegeben werden. Zur Verein- 
fachung wird die Waschólbilanz fiir jeweils eine einzelne 
Kokereianlage A, B, C usw. aufgestellt. Es sei hierbei zu
nachst vorausgesetzt, daB samtliches in der Anlage A an- 
fallende verdickte Waschól in einer vorhandenen Regene- 
rieranlage A aufgearbeitet wird. Die durch die Regene
rierung des verdickten Oles der Anlage A gewonnene 
Menge an regeneriertem Ol wird alsdann in der Olbilanz 
der Anlage A ais Frischól n icht eingesetzt, denn sie be- 
findet sich im Kreislauf. abgesehen von der bei der Rege
nerierung nebenher erfolgenden Abscheidung von Naph
thalin und von Destillationspech, die beide bei der Er
rechnung des Waschólverlustes durch den Zusatz von 
Frischól ausgeglichen werden miissen und deshalb in der 
Waschólbilanz nicht gesondert beriicksichtigt werden 
brauchen. Auf der anderen Seite muB streng beachtet 
werden, daB durch eine gegebenenfalls in der Anlage A 
erfolgende gemeinsame Verarbeitung des Vorprodukts 
der Anlage A mit den Vorprodukten der Anlagen B, C usw. 
Ole anfallen, die in diesen Vorprodukten enthalten sind und 
nicht dem Olkreislauf der Kokereianlage A entstammen. 
Es werden alsdann die in den Vorprodukten der Anlagen B, 
C usw. enthaltenen Restóle fiir die Anlage A ais Frischól- 
bezug gefiihrt und in entsprechender Weise bei den Wasch- 
ólbilanzen der Anlagen B, C usw. ais Frischólversand ab
gesetzt (vgl. nachstehende Anmerkungen, Punkt 1). Wird 
vón den Anlagen A, B, C usw. verdicktes Waschól, das 
nicht auf den Anlagen A, B, C usw. aufgearbeitet werden 
kann, versandt, so darf nicht die gesamte Menge des ver- 
sandten verdickten Oles ais Versand abgesetzt werden, 
sondern nur der darin enthaltene, in Form von Frischól 
wieder zu gewinnende Anteil. Seine Ermittlung wird bei 
der unterschiedlichen Betriebsweise der verschiedenen 
Destillationsanlagen am genauesten durch Wagung oder 
Messung der bei der getrennten Aufarbeitung des be- 
treffenden verdickten Oles erhaltenen Frischóle vor- 
genommen. *

Sofern dies nicht moglich ist. ist es erforderlich, durch 
eine der Betriebsweise der betreffenden Destillationsanlage 
angepaBte Analysenmethode das im Betrieb dieser Anlage 
erzielte Ausbringen an regenerierten Waschólen analytisch 
ztf ermitteln. Ais Beispiel einer solchen Analysenmethode 
wird auf Punkt 2 der Anmerkungen verwiesen. Einen be
sonderen Fali stellt die Lieferung von verdicktem Waschól 
an die Gesellschaft fiir Teerverwertung bzw. an die 
Riitgerswerke dar, die bekanntlich einen festen Prozent- 
satz (50o'o) des verdickten Waschóls in Form von Frisch
ól riickverguten. Da die wertmaBige Abrechnung des 
verdickten Waschóls, umgerechnet auf Frischól bzw. auf 
regeneriertes Ol bei der Waschólbilanz nicht interessiert. 
ist es erforderlich, in diesem Sonderfalle durch geeignete 
Destillationsmethoden das Optimum des Ausbringens an 
regeneriertem Waschól analytisch in ahnlicher Weise wie 
es in Punkt 2 der Anmerkungen ais Beispiel angegeben ist, 
festzustellen. Eine genaue Festlegung der hierbei einzu- 
haltenden Bedingungen bedarf noch naherer gemeinsam 
mit diesen Firmen durehzufiihrender Klarung.

Wird nun ein auf der Anlage A anfallendes und ge
gebenenfalls dort regeneriertes Waschól, das aus von den 
Anlagen B, C usw. bezogenem Vorprodukt oder ver- 
dicktem Waschól stammt, an die Anlagen B, C usw. zu- 
riickgeliefert, so sind die entsprechenden Mengen fiir die 
Anlage A ais Frischólversand, fiir die Anlagen B, C usw. 
ais Frischólbezug wieder einzusetzen.

b) Durch das im Betrieb umlaufende Ol werden in den 
Benzolwaschern Naphthalin und Teerreste aus dem Gas 
in einer boi den verschiedenen Anlagen unterschiedlichen 
Menge aufgenommen, die auf den ersten Blick ais Frisch- 
óleinsatz angesprochen werden kónnen. Dies erfolgt jedoch 
aus folgenden Griinden nicht :

Das aus dem Gas aufgenommene N aph tha l i n  wird 
ebenso wie ein Teil des im Frischól enthaltenen Naphtha-
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lins wahrend des Abtreibevorganges usw. aus dem Kreis- 
lauf ausgeschieden, ohne daB es von dem Waschólverlust 
irgendwie abgezogen wird. Es ist dabei also davon aus- 
gegangen worden, dafi die Aufnahme von Naphthalin aus 
dem Gase nur zwischendurch erfolgt und so die Menge 
des Umlaufóles nur voriibergehend vergróBert.

Die aus dem Gase aufgenommenen Teernebel  sind 
ebenfalls nicht berucksichtigt worden, da sie, abgesehen 
von der Unmóglichkeit, ihre Menge exakt zu erfassen, sich 
zum allergrófiten Teil aus Pechanteilen und aus solchen 
destillierbaren Kohlenwasserstoffen zusammensetzen, die 
fur die Waschólbilanz unter den hier gemachten Voraus- 
setzungen nicht nutzbar gemacht werden kónnen.

c) Wird nach diesen Grundsatzen in der gleichen 
Weise der Waschólverlust der Anlagen A, B, C uswi gie- 
trennt festgestellt, so bietet sich die Móglichkeit, durch 
Addition der sich hierbei ergebenden absoluten Werte in 
t/Zeiteinheit die Waschólverluste der aus diesen einzelnen 
Anlagen A, B, C usw. bestehenden jeweiligen grófieren 
Kokereigruppe bzw. Konzerngruppe zu errechnen.

d) Anlage 1 zeigt das Schema fiir die Aufstellung der 
Waschólbilanz bzw. fiir die Errechnung des Waschól- 
verlustes der einzelnen Kokereianlagen A, B, C usw. Man 
ermittelt zu Anfang und am Ende der Berichtszeit, fiir 
welche der Waschólverlust bestimmt werden soli, den ge
samten Bestand der Umlaufóle der betreffenden Kokerei- 
anlage. Weiterhin wird der innerhalb der Berichtszeit 
erfolgte Einsatz an Frischólen, unterteilt nach den ver- 
schiedenen Sorten dieser Ole, angegeben. Zur Erlauterung 
sind in den beiliegenden Anmerkungen (3) die einzelnen 
Sorten von Frischólen genau bezeichnet und die Ver- 
rechnung der im Vorprodukt bzw. im verdickten ÓI (4) 
enthaltenen Frischólmengen angegeben worden.

e) Unter Beriicksichtigung der Erzeugung an Roh
benzol bis 175° der betreffenden Anlagen A, B, C usw. 
ergibt sich nach Anlage 1 der auf 1 t Rohbenzol umzu- 
rechnende W aschó lver lus t  in kg. AuBerdem ist es 
zweckmaBig, den Waschólverlust auch auf 1000 Nm3 er- 
zeugtes Gas der betreffenden Anlage umzurechnen. Dies 
gilt vor allem fiir einen Vergleich derjenigen Kokerei
anlagen, die bei praktisch gleich groBer Gaserzeugung in 
Nm3/t tr. Kohle eine unterschiedliche Benzolerzeugung, 
bezogen auf trockene Kohle, haben.

f) Die zur Aufstellung der Waschólbilanz und zur Er
rechnung der Waschólverluste erforderlichen Erhebungen 
sind zur Vermeidung von Fehlern nach Móglichkeit durch 
Verwiegung oder Messung der betreffenden einzelnen 01- 
sorten zu machen, wobei auf Punkt 4 der Anmerkungen 
nochmals hingewiesen sei.

3. Um neben der Aufstellung der Ólbilanz aus betrieb- 
lichen Griinc^n einen Uberblick dariiber zu haben, inner
halb welcher Zeitabstande verdicktes Waschól abgesetzt 
und durch Destillation wieder aufgefrischt wurde, empfiehlt 
es sich, die in Anlage 2 vermerkten Angaben zu fiihren. 
Ferner ist es angebracht, die aus dem Umlaufól heraus- 
genommenen Mengen an Pech, Naphthalin, Ól in aus- 
geschleudertem Naphthalin usw. entsprechend Anlage 3 
zu erfassen. Diese Aufstellung ermóglicht gróBenordnungs- 
maBig einen Uberblick dariiber, woraus sich die nach An
lage 1 festgestellten Waschólverluste zusammensetzen.

4. Es ist zu empfehlen, diese Aufstellungen viertel- 
jahrlich fiir die einzelnen Kokereianlagen gesondert aufzu- 
stellen und laufend miteinander zu vergleichen.

Anmerkungen .
1. Lieferung von V o rp roduk t  der An lagen  B, C usw. 

an die An lage A.

Der in den Vorprodukten der Anlagen B, C usw. ent- 
haltene Rohblasenriickstand (vgl. Punkt 3 der An
merkungen) wird bei Anlieferung dieser Vorprodukte zur 
Weiterverarbeitung (Reinigung) an die Anlage A dann ais 
Frischólversand (fiir die Anlagen B, C usw.) bzw. ais 
Frischólbezug (fiir die Anlage A) verrechnet, wenn er 
ohne jede weitere Regenerierung in der Form, in der er 
in den Rohblasen ais Destillationsriickstand anfallt, in den 
Waschólkreislauf der Anlage A gegeben werden kann. 
Falls diese Vorauśsetzungen nicht zutreffen, d. h. wenn der 
auf der Anlage A durch Rohdestillation der betreffenden 
Vorprodukte B, C usw. gewonnene Riickstand zuvor rege- 
neriert werden muli, wird nur das bei der Regenerierung 
erhaltene einsatzfahige regenerierte 01 fiir die Anlagen B, 
C usw. ais Frischólversand und fiir die Anlage A ais 
Frischólbezug eingesetzt. Die bei der Regenerierung aus-

Anlage 1. W a s c h ó l b i l a n z .  

Ermittlung des Waschólverlustes.

A BA n la g e .................................................* .

Einsatz

1. an Frisch61 aus fremder Destillation:

a) von der Gesellschaft fur Teerver-
wertung oder anderen Teerdestil- 
lationsanlagen..................................

b) von Anlagen der betr. Kokerei-
oder Konzerngruppe.......................

2. an Frischol aus eigener Destillation:

a) durch Destillation von Rohblasen-
riickstand (oder Pfannenól) frem
der Anlagen gewonnen1 ...............

b) aus verdicktem Ól fremder An
lagen gewonnen..............................

c) C u m a ro n ó l .....................................

3. Bestand am Anfang der Berichtszeit:

a) an Umlaufól. . . . . . . . . . .
b) an Frischólen nach 1 und 2 . . ■

C u>w.

Summę 1

4. Bestand an Umlaufól und an Frisch
ólen nach 1 und 2 am Ende der Be
richtszeit .................................................

5. Yersand an Frischó! nach 1 und 2 .

Summę 2

Summę 1 /Summę 2 =  Waschólverlust 
in t/Zeiteinheit

dgl. bez. auf 1000 kg Vorprodukt-
erzeugung bis 175° C ..........................  kg

dgl. bez. auf 1000 Nm8 G a s ...................  kg

Anlage 2. R e g e n e r i e r t e s  U m l a u f ó l

(aufzustellen getrennt fiir die Anlagen A, B, C usw.).

Monat

1940

Abges

Ó

Datum

etztes

ke

Aus abge 
Ól gew 

Fris

kg

setztem
Dnnenes
chól

%  des 
abge

setzten 
Óls

Aus Roh
blasen

riickstand

ge-
wonnenes

Ól

kg

Bemerkung

Januar...............
Februar . . . .

August . . . .  
September . . 
Oktober . . . .  
November. . . 
Dezember . . .

2.

3.

10.

9.

40000

40000

42700

57500

25000

26900

29190

42850

62,5

67,25

68,36

74,52

2080
1190
2990
4530
3040
3290
3700
2154
2752
2662
2728
2766

Im Jahre 180200 123940 33882

Anlage 3. B e i s p i e l

(aufzustellen getrennt fiir die Anlagen A, B, C  usw.).

Der im Jahre 1940 entstandene Wasch51verlust bzw. der zum Ausgleich 
der Bestande an Umlaufól erforderlich gewesene Zusatz an Friscból von 
121100 kg setzt sich folgendermaBen zusammen:

Pechanfall beim Regenerieren des abgesetzten Um 
Aus dem Ól ausgeschiedenes Naphthalin .
Bei der Destillation von Rohblasenriickstand
Verharztes Ó l .....................................................
Ó l im ausgeschleuderten Naphthalin . . .
Nicht nachgewiesen..........................................

kg
aufóls 56260

3800

9000
12000
40040

ZUS. 121100

geschiedenen Mengen an Pech und Naphthalin verursachen 
somit rechnerisch eine VergróBerung des Waschólverlustes 
bei den Waschólbilanzen der Anlagen B, C usw.

2. Beispie l  einer Ana lysenmethode  zur 
Bes t immung  des Waschó lgeha l tes  in verd ick ten  

Waschó len .

Eine Durchschnittsprobe von 1 kg des von fremden 
Anlagen bezogenen bzw. an fremde Anlagen versandten 
verdickten Waschóls wird in einer schmiedeeisernen Blase 
von 140 mm Dmr. und 140 mm Hóhe mit einem glasernen 
T-Stiick (nach B. V.-Vorschrift) unter Verwendung eines 
80 cm langen Luftkiihlers bis 300° C destilliert, sofern nicht 
das Thermometer schon vorher wieder zu fallen beginnt 
oder Zersetzungserscheinungen auftreten. Die dabei er
haltenen Destillate werden in einer gewogenen Vorlage 
gesammelt und ihre Menge durch Wagung bestimmt.

1 Vgl. An merkungen Punkt 3.
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3. Bezeichnung von Waschólen.

A Restól: der im Vorprodukt enthaltene Waschólanteil, der 
bei 2-kg-Analyse des Vorproduktes in der B. V.-Blase 
unter Verwendung eines Fraktionieraufsatzes oberhalb 
200° siedet.

B Rohblasenriickstand: das bei der Destillation von (hoch- 
prozentigem) Vorprodukt in der Rohblase der Benzol- 
reinigungsanlage anfallende stark naphthalinhaltige 
Waschólgemisch.

C Pfannenól: das vom hochprozentigen Apparat bei der 
Herstellung von hochprozentigem Vorprodukt aus- 
geschiedene stark naphthalinhaltige Waschólgemisch.

D Verdicktes Waschól: das aus dem Olumlauf aus Griinden 
unzureichender Wascheignung herausgenommene 
Waschól.

E Regeneriertes Waschól: das durch Destillation der Ole 
nach A, B, C oder D gewonnene, ais Frischól einsatz- 
fahige Waschól.

F Reinblasenriickstand: Destillationsriickstand der ge-
waschenen Benzole in der Reinblase.

O Cumaronól: das in der Benzolreinigungsanlage bei der 
Herstellung von Typenharzen anfallende, nicht mehr 
im Motorenbenzol unterzubringende hóhersiedende 
Destillat (180 bis etwa 250° C).

4 Ve r r echnung  der im ange l i e f e r t e n  Vorproduk, t  
f r emder  An l agen  en t ha l t enen  Ó l a n t e i l e  (Restóle  

und  Rohb l asen r i i ck s t ande ) .

Falls auf der Anlage A auBer dem eigenen Vorprodukt 
auch die Vorprodukte der Anlagen B, C usw. verarbeitet 
werden, muB man die in den angelieferten Vorprodukten 
der Anlagen B, C usw. enthaltenen Restóle in folgender 
Weise verrechnen, sofern im Ausnahmefall nicht eine ge- 
trennte Destillation der Vorprodukte der Anlagen A, B, C 
usw. und die gewichtsmaflige getrennte Ermittlung der 
darin enthaltenen Restóle moglich ist:

Die Mengen der auf der Anlage A verarbeiteten Vor- 
produkte der Anlagen A, B, C usw. werden durch Wagung 
oder Messung ermittelt. Es wird je eine Durchschnitts- 
probe der Vorprodukte A, B, C usw. durch 2-kg-Analyse 
in der B. V.-Blase nach Spilker destilliert und ais Restól 
der Anteil an oberhalb 200° siedenden Destillationsriick- 
standen analytisch bestimmt. Die im Betrieb der Benzol
reinigungsanlage A insgesamt durch Wagung oder Messung 
festgestellte Menge an Ol aus Rohblasenriickstand wird 
nach MaBgabe der verarbeiteten Menge an Vorprodukt A, 
B, C usw. und des analytisch bestimmten Restólgehaltes 
dieser Vorprodukte in die aus den Kokereianlagen A, B, C 
usw. stammenden Rohblasenriickstande aufgeteilt. Die 
Riickstandsóle der Anlagen B, C usw. werden alsdann fiir 
die Kokereianlage A ais Frischólbezug eingesetzt (vgl. 
Waschólbilanz Punkt 2a).

W I R T S C H A F T L I C H E S
Die wirtschaftliche Gliederung der Ukrainę1.

Die Ukrainę umfaBte nach dem Oebietsstand von 1938, 
d. h. also ohne das am 28. Sept. 1939 von Polen einge- 
gliederte, ais Westukraine bezeichnete Galizien, sowie ohne 
die von Rumanien zwangsweise an Rufiland abgetretene 
Bukowina: wie auch Bessarabien, eine Flachę von 445 Mili. 
km2, war also flachenmafiig fast ebenso groB wie das Deut
sche Reich vor der Eingliederung Ósterreichs (471 Mili: 
km2). Im Verhaltnis zur Zahl der Bevó lkerung blieb es 
allerdings mit 31 Mili. um mehr ais die Halfte hinter der 
Bevólkerungsziffer des ehemaligen Deutschen Reiches zu- 
riick. Auf den Quadratkilometer entfielen 1939 69,5 Ein- 
wohner, in einzelnen Gebieten, z. B. im Industriebezirk des 
Donezbeckens, im Eisenerzbergbaubezirk von Kriwói Rog 
usw., erreichte die Bevólkerungsziffer 100 Einwohner je 
km2 und mehr. Fiir die gewaltigen Fortschritte der In- 
dustrialisierung der letzten anderthalb Jahrzehnte spricht 
der Anteil der Stadtbevólkerung, der sich von 18 o/o im 
Jahre 1926 auf 36o/0 1939 vergróBert hat. Insgesamt zahlte 
die Ukrainę 1939 15 GroBstadte mit mehr ais 100000 Ein- 
wohnern. Die bedeutendsten waren Kiew mit 846000 Ein- 
wohnern, Charków mit 833 000, Odessa mit 604000, Dnje- 
propetrowsk mit 501000, Stalino mit 462000 usw. Woro- 
schilowgrad sowie Kriwoi Rog hatten je 198000 Einwohner.

Klima und Bodenverhaltnisse bieten der ukrainischen 
Landwirtschaft und vor allem dem Getreidebau recht giin- 
stige Bedingungen. Die landwir tschaft l iche  N ut z- 
f l a c h ę  belauft sich auf 78,5 o/o des gesamten Gebiets,
7,6 o/o sind Wald und 2,5 o/0 unkultivierte Moorflache und 
Buschwald. Das Ackerland wurde 1938 zu rd. 70o/o mit Ge- 
treide bestellt, unter dem Weizen die ausschlaggebende 
Rolle spielte. Nach dem Gebietsstand von 1938 machte die 
ukrainische Getre ideanbauf l achę  17o/0 des gesamten 
und 22 o/o des Getreideanbaus im europaischen Teil (der 
Sowjetunion aus. Die G e t r e i d e e r n t e e r g e b n i s s i e ,  
die unter dem EinfluB der Kollektivierung auf einen iiber- 
aus niedrigen Stand herabgesunken waren, und zwar von 
22,7 Mili. t 1930 auf 12,3 Mili. t 1934, nahmen seit 1937 
wieder einen wesentlichen Aufstieg (1939: 24,7 Mili. t), 
dennoch blieben die Ertrage der intensiven Getreidewirt- 
schaft der mittel- und westeuropaischen Lander gegeniiber 
auBerst gering. Sie erreichten im Durchschnitt des letzten 
Jahrzehnts nur ein Drittel bis die Halfte der Ertrage, die 
in Deutschland, Holland und Danemark erzielt wurden. Die 
Ertrage des H a c k f r u c h t b a u s  lagen ahnlich niedrig. 
Dagegen hat die R o h b a u m w o l l e r n t e  von 1400 t im 
Jahre 1930 auf 121000 t 1938 zugenommen. Die V ie  l i 
z u c h  t tritt in ihrer Bedeutung hinter dem Getreidebau 
erheblich zuriick. So wurden 1938 nur 3,5 Mili. Kiihe gegen
10,2 Mili. in Deutschland gezahlt. Der Schweinebestand

1 Nach ^Wirtschaft und Statistik Nr. 6 1942.

stellte sich auf 7,7 Mili. gegen 23,8 Mili. in Deutschland. 
Die F o r s t w i r t s c h a f t  war nur schwach entwickelt; 
an den ukrainischen Waldern ist jahrelang starker Raubbau 
getrieben worden.

Neben den giinstigen Ackerbauverhaltnissen liegt der 
Hauptreichtum des Landes in seinen Bodenschatzen. Das 
Donezbecken birgt S t e i n k o h 1 e ri v o r r a t e, die auf 
90 Milliarden t geschatzt werden, und zwar handelt es sich 
dabei durchweg um besonders wertvolle Sorten wie An
thrazit, gasreiche Flanunkohle und Magerkohle. Auf ver- 
kokbare Kohle entfallen rd. 25 o/0, auf Anthrazitkohle 30o/0 
der Gesamtmenge. Die Kohlenfórderung ist im Lauf der 
letzten Jahre, wie die nachstehende Zahlentafel zeigt, we
sentlich gesteigert worden, so daB sie trotz Ausbau der 
Kohlenbasis in Westsibirien und im Ural immer noch rd. 
60 o/o der gesamten in der Sowjetunion gefórderten Kohlen- 
menge ausmacht.

S te inkoh len fó rderung  des Donezbeckens.

Jahr Insgesamt 

Mili. t 1928 =  100

Davon 
auf ukrainischem 

Gebiet

Mili. t

1928 27,3 100,00 24,8
1932 45,0 164,84 40,2
1935 69,3 253,85 61,0
1937 77,5 | 283,88 69,7
1938 80,7 295,60 72,0
1939 81,0 296,70 72,0

Innerhalb der Grenzen der Ukrainę — das Donezbecken 
greift im Nordosten iiber diese Grenzen hinaus — stellte 
sich die Steinkohlenfórderung 1939 auf 72 Mili. t. Der 
gróBte Teil der Forderung wird von groBen Schachtanlagen 
gewónnen, aufier diesen sind jedoch noch iiber tausend 
Ueinere Schachte mit einer Gesamtfórderung von 3,5 Mili. t 
in Betrieb. Die Leistung war trotz weitgehender, jedoch 
ungleichmaBiger Mechanisierung recht niedrig, sie stellte 
sich 1938 im Monat je Arbeiter auf 24,7 t.

AuBerdem weist die Ukrainę auch nicht unbedeutende 

* a-u. • ^°w l e. n vork°mmen auf, dereń inógliche Vorrate 
j  ls Milliarden t geschatzt werden. Die Lagerstatten 

w  l i n  s-lc auf c*eni rechten Donezufer sowie in der 
krainę. Die Braunkohlenfórderung, die 1939 rd. 

400000 t betrug, sollte planmiiBig bis 1942 auf 5 Mili. t 
gesteigert werden. Ferner sind Vorkommen von B r e n n -

S C* t-o t,.0!1! worden, dessen erforschte Vorrate
aut Mul. t beziffert werden. Die E r d g a s vorkommen 
werden auf 18 Milliarden cbm geschatzt. Die E rdó lvor-  
-ommen wurden bisher nur in dem ehemals polnischen 
Oebiet bei Drohobycz siidlich von Lemberg ausgebeutet,
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die 1938 eine Fórderung von rd. 350000 t aufzuweisen 
hatten, T o r f  lager befinden sich in dem nórdlichen Ge
biet der Ukrainę. Ihre erforschten Vorrate werden (mit 
14 Milliarden t beziffert; die Fórderung stellte sich 1939 
auf 2,4 Mili. t.

Von besonderer Bedeutung ist die E n e r g i e -  
e r z e u g u n g  durch Kraftwerke, unter denen besonders 
das Dnjepr-Wasserkraftwerk von Saporoshje mit einer 
Leistung von 596000 kW, ferner .verschiedene groBe Heiz- 
kraftwerke zu nennen sind. Die Kapazitat der Kraftwerke, 
die im Jahre 1937 1,98 Mili. kW betrug, machte nahezu ein 
Viertel der Gesamtkapazitat der Kraftwerke in der Sowjet
union aus. Die elektrische Energieerzeugung lag bei 
12 Mrd. kWh und betrug rd. ein Drittel der Gesamtmenge 
SowjetruBlands.

Unter den metallischen Bodenschatzen stellen die Erz- 
lager von Kriwoi Rog die wichtigsten E i s e n e r z vor.- 
kominen RuBlands dar. Die Vorrate an Rot- und Braun- 
eisenerz belaufen sich auf 1500 Mili. t. Die Fórderung der 
Eisenerze, die einen Fe-Gehalt von 59 bis 61 o/o haben, be
trug 1937 16,07 Mili. t. Mit Hen M a n g a n e r z  vorkom- 
men von Nikopol sowie von Tschiatury in Georgien ver- 
fiigte die Sowjetunion iiber die gróBten Manganerzvor- 
kommen der Welt. Die Vorriite in Nikopol werden auf 
450 Mili. t geschatzt. Der Mangangehalt der Erze, der ur- 
spriinglich 30o/0 betragt, wird im allgemeinen durch Auf
bereitung auf 42 bis 52 o/o erhóht. Die ukrainische Mangan- 
erzfórderung machte 1937 mit 960000 t iiber ein Drittel 
der gesamten russischen und etwa 20o/o der Weltfórderung 
aus. Auch machtige S t e i n s a 1 z lager birgt die Ukrainę 
im Donezbecken, die zusammen mit den westukrainischen 
Lagerstatten 450 Mili. t Salz umfassen und den gesamten 
Bedarf der Sowjetunion gut zur Halfte decken.

Durch die verhaltnismaBig gute Verkehrslage zwischen 
den beiden Fliissen Dnjepr und Donez sowie durch ein 
w'eit iiber die sonstigen russischen Verhaltnisse (hinaus- 
gehendes gut ausgebautes Eisenbahnnetz begiinstigt, hat 
sich im Donezbecken auf der Grundlage von Kohle und 
Erz eine bedeutende S c h w e r i n d u s t r i e  lentwickelt. 
Die Produktion dieser Eisenhiittenwerke stellte etwa 3/5 der 
gesamten russischen Eisenerzeugung dar. Im Jahre 1938 
waren in der Ukrainę 45 Hochófen in Betrieb. Im Laufe des

letzten Jahrzehnts vor dem gegenwartigen Kriege hat die 
Eisen- und S tah le rzeugung  gewaltige Fortschritte ge
macht. Die Roheisenproduktion stieg von 2,36 Mili. t 1928 
auf 8,80 Mili. t 1937, d. h. auf nahezu das Vierfache, im 
gleichen Zeitraum erfuhr die Rohstahlerzeugung eine Er
hóhung von 2,41 Mili. t auf 8,47 Mili. t, also ebenfalls auf 
mehr ais das Dreieinhalbfache. Auch die metallverar- 
beitende Industrie hat eine schnelle Entwicklung genom
men. Entsprechend der Bedeutung des Bergbaus war ihre 
Hauptaufgabe die Herstellung von Bergwerks- und Hiitten- 
einrichtungen wie Dampfmaschinen, Fórdertiirme, Krane 
usw. Landwirtschaftliche Maschinen wurden in zahlreichen 
Werken in Charków, Odessa usw. hergestellt. Die jahrliche 
Produktion des Traktorenwerkes in Charków belief sich auf 
rd. 40000 Traktoren. Bekannt sind auch die Lokomotiv- 
werke in Woroschilowgrad, Charków usw. Die Zahl der 
hergestellten schweren Lokomotiven erhóhte sich von 231 
im Jahre 1928 auf 880 in 1937. Fiir die L e i c h t m e t a l l e  
war das Dnjepr-Aluminiumwerk im Gebiet Dnjepropetrowsk 
von maBgebender Bedeutung. Seine Leistungsfahigkeit be
trug 60000 t Tonerde, 40 500 t Aluminium-Elektrolyse und 
67000 t Elektroden. Z i n k  wurde im Gebiet von Stalino 
erzeugt. Die Hiitte hatte eine Leistungsfahigkeit von 13000t 
jahrlich, die annahernd voll ausgenutzt wurde. Die Roh
stoffe wurden aus dem Fernostgebiet geliefert. Den meisten 
der groBen Eisenwerke waren K o k e r e i a n l a g e n  an- 
geschlossen, die eine jahrliche Kapazitat von 22,5 Mili. t 
besaBen. Die Halfte der Kokserzeugung wurde auBerhalb 
der Ukrainę verwendet. Die Werke der Schwerindustrie 
waren zumeist mit chemischen Werken zu groBen 
Leistungseinheiten zusammengefaB.t. Vorhanden sind Soda- 
werke, Stickstoffwerke, Farbenwerke u. a. Die Erzeugung 
von Verbrauchsgiitern war im allgemeinen zugunsten der 
Schwerindustrie in den Hintergrund gedrangt worden.

Besonders bemerkenswert ist, daB es eine Hauptauf
gabe der ukrainischen Industrie im Rahmen der sowjet- 
russischen Planwirtschaft war, nicht in erster Linie fiir das 
Land selbst, sondern vor allem fiir die Planungen des In- 
dustrieaufbaus in den Ostgebieten der Sowjetrepublik zu 
sorgen. Gerade die Lieferungen der Ukrainę spielten bei 
der Schaffung der geplanten gewaltigen Industriezentren 
in Westsibirien eine maBgebende Rolle.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 30. Juli 1942.

35 a. 1 520 618. Kassen-, Aufzugs- und Maschinenbau AG. F. Wert- 
heim & Co., Wien. Einrichtung zur Erzielung einer axialen Verschiebung 
einer Welle, besonders bei mit Nullstellungsbremse rersehenen Bremsluft- 
motoren. 21. 5. 42.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 30. Juli 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 32. G. 101328. Erfinder: Dipl.-Ing. Erich Trumpelmann, Frank
furt (Main). Anmelder: Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst Heckel mbH., 
Saarbrucken. Verfahren und Vorrichtung zur Vermeidung von Unter- oder 
Oberbelastungfcn durch Sortenfallschwankungen bei der Beschickung von Auf- 
bereitungsvorrichtungen. 13. 2. 40.

Ib , 1. L. 102929. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-lng. Walter Luykcn, 
Dusseldorf. Verfahren zur elektromagnetischen Scheidung von Erzen o. dgl.
8. 1. 41.

lOa, 17/01. K. 156726. Erfinder: Friedrich Totzek, Essen. Anmelder: 
Heinrich Koppers GmbH., Essen. Einrichtung zum Lóschen von Koks.
12. 2. 40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

10a, 22/05. J. 68 527. Erfinder: Dr. Hans Biihr, Ludwigshafen (Rhein). 
Anmelder:' I. G. Farbenindustrie AG., Frankfurt (Main). Verfahren zum 
Aufarbeiten von Riickstanden der Druckhydrierung von Kohlen, Tceren und 
Mineralólen. 21. 12. 40.

lOa, 23. H. 159 966. Erfinder, zugleich Anmelder: Paul Hadamovsky, 
Bad Harzburg. Schwelretorte. 19. 12. 36.

35a, 9/18. G. 103985. Erfinder: Artur Lonkwitz, Bochum. Anmelder: 
Gelsenkirchener Bergwerks-AG., Essen. Kiibelfórderung. 25. 8. 41.

35a, 16/10. B. 187851. Erfinder, zugleich Anmelder: Gotthilf Bauer, 
Augsburg. Sicherheitsvorrichtung. 29. 6. 39.

81 e, 2. W. 104915. Paul Wever KG., Dusseldorf. Gelenkverbindung 
fiir Transportbander u. dgl. 16. 1. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

81 e, 17. W. 104 279. Erfinder: Edward D. Rapisarda, Saginaw, Michigan 
(V. St. A.) und John Currie* Paterson, Peterborough (England). Anmelder’ 
Werner & Pfleiderer, Stuttgart-Bad Cannstatt. Bandfórderer. 23. 9. 38. GroB
britannien 29. 9. 37 und 7. 4. 38.

81 e, 51. H. 160504. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr.-lng. Hans 
Heymann, Darmstadt, und Dr. Heinz Kurz, Berlin. Schwingungsmaschine 
zur mechanischen Ausbręitujig von Schlammen und Pasten unter Anwendung 
einer zu Nebenschwingungert erregten Platte. 31. 8. 39. Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

81 e, 122. O. 23597. Erfinder: Ludwig Osterrieder, Memmingen
(Bayern). Anmelder: Osterrieder GmbH., Memmingen (Bayern). Yorrich-

1 In den Patentanmeldungen, die mit dem Zusatz »Protektorat Bóhmen 
und Mahren« versehen sind, ist die Erklarung abgegeben, dafi der Schutz 
sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

tung zum feefestigen von Laufrollen mit waagerechter Laufachse an den 
FiiBcn an Fórdereinrichtungen. 30. 5. 38.

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

das Patent erhoben werden kann.)

Ib  (4oi). 722725, vom 13.6.37. Erteilung bekanntgemacht am 4.6.42.
I. G. F a rb e n i nd u s t r i e  AG. in F r a n k f u r t  (Main). T rommelmagnet- 
scheider. Erfinder: Dr.-lng. Karl Siegwart in Leverkusen-Schlebusch. Der 
Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Der Scheider, durch den ferromagnetische Bestandteile aus Massengut 
ausgeschieden werden sollen, hat eine um einen feststehenden Elektro- 
magneten umlaufende glatte, aus nicht magnetisierbarem Werkstoff 'be
stehende Trommel, in deren Mantel ein diesen unterbrechender, parallel zur 
Trommelachse verlaufender Streifen aus einem magnetisierbaren Werkstoff 
eingelassen ist, der nicht iiber die Oberflache der Trommel vorsteht. Statt 
eines Streifens kónnen mehrere Streifen in den Trommelmantel eingelassen 
werden. Die Breite der Streifen wird der GróBe der auszuscheidenden Teile 
angepaBt. Durch den Streifen oder die Streifen, deren Werkstoff 
dąs Magnetfeld verdichtet, werden die auszuscheidenden und festgehaltenen 
ferromagnetischen Teilchen von der Auflaufstelle des Gutes bis zum Ende 
der Magnetzone und iiber dieses Ende befórdert, so daB sie abffllen kónnen.

Ib  (5oi). 722726, vom 22. 12. 37. Erteilung bekanntgemacht am 4.6.42. 
I. G. F a rb e n i nd u s t r i e  AG. in F r a n k f u r t  (Main). T rommelmagnet- 
scheider. Zus. z. Pat. 722725. Das Hauptpat. hat angefangen am 13. 6. 37. 
Erfinder: Dr.-lng. Karl Sigwart in Leverkusen-Schlebusch. Der Schutz er
streckt sich auf das Land Osterreich.

Die Trommel des durch das Hauptpatent geschiitzten Scheiders ist 
, durch eine auf dem ganzen Umfange magnetische Walze ersetzt, iiber die 
ein das Massengut tragendes Fórderband aus einem nicht magnetisierbaren 
Werkstoff gefiihrt ist. In das Fórderband sind parallel zur Walzenachs*.* 
liegende Streifen aus einem magnetisierbaren Werkstoff eingelassen, die 
einen gr.oBen Abstand voneinander haben und nicht iiber die Oberflache des 
Bandes vorstehen. Die Streifen kónnen so angeordnet werden, daB sie von 
dem nicht magnetisierbaren Werkstoff des Eórderbandes iiberdeckt sind.

5d (11). 722727, vom 7. 12.40. Erteilung bekanntgemacht am 4.6.42. 
Ge l s e nk i r ch e ne r  Bergwerks-AG.  in Essen.  \'erfahren zum mecha
nischen Kohlengewinnen und Wegfórdern der gewonnenen Kohle. Erfinder: 
Leonhard Gibbels in Duisburg-Hamborn.

Im oberen Teil des abzubauenden Flózes a wird unmittelbar unter 
dem Hangenden ein Schlitz b von bestimmter Lange und etwa der Tiefe des 
Feldes in einer solchen Hóhe hergestellt, daB in ihm Ausbauschaleisen c 
eingebracht werden und neben diehsen eine mit Schrappereisen d versehene 
einfache Fórdervorrichtung e eingelegt werden kann. Durch die Schrapper
eisen dieser Vorrichtung wird die durch SchieBen oder auf eine andere 
Weise gelockerte und fórderfahig zerkleinerte Kohle erfafit, mitgenommen
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und der Streckenfórdervorrichtung / (Rutsche oder Fórderband) zugefiihrt. 
Damit die Fórdervorrichtung e nur in dem die lose Kohle enthaltenden Teil 
des Flózes Fórderarbeit verrichtet, kann durch die Vorrichtung, nachdem 
sie in den Schlitz eingelegt ist, ein Teil der iiberschramten Kohle gelockert 
und abgefórdert werden, wobei in dem Umfang, in dem das lose Haufwerk 
nach unten abnimmt, die Lockerung der Kohle weiter gefiihrt wird. Durch 
das Patent ist eine Einrichtung zum Ausfiihren des Verfahrens geschiitzt, 
bei der die Fórdervorrichtung eine die Schrappereisen d tragende endlose 
Kette hat, dereń Umkehrrollen g am UnterstoB der Ladestfecke und der 
Kopfstrecke angeordnet sind. Eine der Rollen wird von einem Antriebs- 
haspel getragen. Die Schrappereisen d der Fórdervorrichtung konnen so aus- 
gebildet und an der Kette angeordnet sein, daB sie sich beim Leergang an 
die letztere anlegen und beim Fordem selbsttatig in die Greifstellung ge- 
langen. Die Kette kann ferner zur Ermóglichung der Kohlenlockerung auf 
einer bestimmten Lange keine Schrappereisen tragen.

35a (24). 7225/7, vom 17. 3. 40. Erteilung bekanntgemacht am 28.5.42. 
R. S t ah l  KG. in S t u t t ga r t-W an ge n .  Elektrischer Słockwerks- und 
Fahrtrlchtungsanzeiger fur Fórderanlagen, besonders fur Aufziige. Erfinder: 
Dipl.-Ing. Oskar Stahl in Stuttgart. Der Schutz erstreekt sich auf das 
Protektorat Bóhmen und Mahren. (Abb. nebenstehend oben.)

An jeder Halte-(Anschlag-)stelle der Anlage ist eine in einem ęlek- 
trischen Stromkreis eingeschaltete, mit Elektroden a versehene gasgefiillte 
Glimmróhre b angeordnet. Die Lange des an der langen Elektrode (der 
Kathode) c dieser Rohre auftretenden Glimmlichtes wird z. B. von der 
Fórdertrommel der Anlage mittels eines von dieser bewegten Kontaktes d 
entsprechend der Bewegung des Fórderkorbes geandert; das Ende des 
Lichtstreifens zeigt die jeweilige £tellung des Fórderkorbes an.

81 e (23). 722760, vom 24. 7. 40. Erteilung bekanntgemacht am 4. 6. 42. 
Ca r l  Schenck,  M a s c h i n e n f a b r i k  D a rm s t a d t  Gmb H .  in D a rm 
stadt.  Auflader mit einem mit mehreren Schópfstellen versehenen Auf- 
tiahmekopf und einem anscfiliefienden Fórderrohr. Erfinder: Benno Kipper 
in Mainz. Der Schutz erstreekt sich auf das Protektorat Bóhmen ^nd 
Mahren.

Der Aufnahmekopf des Aufladers hat einen Hauptfraskopf und einen 
Vorfraskopf von geringerem Durchmesser. Beide Fraskópfe laufen mit dem 
Fórderrohr des Aufladers um, und an jedem Fraskopf ist eine Fórder- 
einrichtung angeschlossen. Die Fórdereinrichtungen konnen aus in einem

Fórderrohr befestigten, achsial ineinander angeordneten Schraubengangen 
bestehen. Die zum Vorfraskopf gehórenden Schraubengange konnen dabei 
in den zum Hauptfraskopf gehórenden Schraubengangen liegen und das von 
ihnen gefórderte Gut in diese Schraubengange befórdern.

81 ó (51). 722588, vom 3. 10.41. Erteilung bekanntgemacht am 28.5.42. 
Dr.-Ing.  O t t o  F l e i s che r  in G i e sc h e w a ld  (Kr. Kattowitz). Vorrich- 
tung zur Werkleidung von Fórdermitteln in Abbaubetrteben, auf Halden
u. dgl.

Die Vorrichtung, die aus Holz, Blech usw. bestehen kann, dient gleich
zeitig zum Anheben der Fórdermittel zwecks Verlegens oder Verschiebens 
derselben. Die Vorrichtung (Verkleidung) kann keilfórmige Teile oder 
schrage Flachen haben, die mittels Schrauben, Winkelhebel u. dgl. so 
gegeneinander verschoben werden konnen, daB sie das Fórdermittel an
heben. Die keilfórmigen Teile oder schragen Flachen a konnen z. B. an 
einer ais Fórdermittel dienenden Schiittelrutsche b und dereń Traggestell c 
vorgesehen und mit Schmiervorrichtungen ausgestattet werden, die zur 
Wirkung kommen, wepn die Teile oder Flachen zwecks Anhebens der 
Rutsche gegeneinander bewegt werden.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U 1 .
(Eine Erklirung der Abkurzungen ist in Nr. 1 aut den Seiten l f —16 veró\\entllcht. '  bedeutet Tent•  oder Tafelabbildungen.)

Bergtechnik.

Allgemeines. Kiihneweg, Emil: Der Eisener z be rg 
bau im Lahn-Di l l geb ie t  und in Oberhessen. Gliick- 
auf 78 (1942) Nr. 31 S. 437/44*. Umgrenzung des Gebietes. 
Behórden und Organisation. Bergrechtliche Grundlagen des 
Eisenstęinbergbaus. Geologische Ubersicht. Kennzeichnung 
der Lagerstatten, die mitteldevonischen Roteisensteine in 
der Lahn- und Dillmulde, alttertiare manganhaltige Braun
eisensteine auf dem Massenkalk der Lahnmulde und jung- 
tertiare Basalteisensteine im Gebiete des Vogelsberges 
fuhren. Physikalische Beschaffenheit der Erze. Zusammen
setzung der Forderung. Aufbereitung und Verwendung der 
Erze. Wirtschaftliche und technische Entwicklung des Berg- 
baus. Zuk*inftsaussichten und Aufgaben.

Brockhaus, Erich: Au fbau  und Abrechnungs- 
bogen im sachsischen Erz.bergbau. (SchluB.) Met.
u. Erz 39 (1942) Nr. 14 S. 251/53. Erfassung der direkten 
und der umgelegten Kosten. Auswertung des Abrechnungs- 
bogens. SchluBbetrachtung.

Grubensicherheit. Das Grubensicherhe i tswesen 
im Deutschen Reich im Jahre  1940. Z. Berg-, Hiitt.- u. 
Sal.-Wes. 89 (1941) Nr. 9/10 S. 191/244*. Organisation und 
Sitz der Bergbehórden. Wanderpreis fiir Verdienste um 
die Grubensicherheit. .Ubersicht uber die Unfalle nach 
Landern, Bergbauzweigen und Unfallarten. Unfallverhiitung 
und Gesundheitsschutz in den verschiedenen Zweigen des 
Grubenbetriebes. Grubenrettungswesen und erste Hilfe. 
Unterweisung iiber Unfallverhiitung. Tatigkeit der Ver- 
suchsgrube. Nachweisungen zur Unfallstatistik.

1 Einseitig bedruckte Abzflge der Zeltschrlftenschau fOr Kartelzwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 ftM 
ffir das Yierteljahr zu beziehen.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Dampfmaschinen. KoeBler, P.: S c h n e l l a u f  u n d  
Steuerung von Ko lbendampfmasch inen .  Z. VDI 86 
(1942) Nr. 29/30 S. 449/53*. Die Entwicklung der Kolben- 
dampfmaschine, im besonderen ihre Drehzahlsteigerung, 
bege'gnet in letzter Zeit wachsendem Interesse. Die 
Meinungen iiber Weg und Ziel weichen aber noch be- 
trachtlich voneinander ab. Die vorstehende Arbeit be- 
trachtet einige Grundfragen zusammenfassend, versucht 
gewisse Vorurteile zu beseitigen und streift die Entwick- 
lungsaussichten.

Verbrennungskraftmaschinen. Graff, H.: M e s s u n g  
des Gastempera tu rver lau fes  in Verbrennungs- 
kraftmasch inen .  Z. VD1 86 (1942) Nr. 29/30 S. 461/66*. 
Messung mit Thermometern. Triigheitslose Temperatur- 
messung. lonisationsverfahren und Strahlungsverfahren. 
Zusammenfassung und Folgerungen. Schrifttum.

Stromerzeuger. Schmidt, Karl: S t i m m g a b e 1 -
gesteuerte S t romerzeuger  und Motoren .  Elektro- 
techn. Z. 63 (1942) Nr. 27/28 S. 327/30*. GróBere mit Stimm- 
gabel gesteuerte Stromerzeuger und Motoren sind gebaut 
worden, die plótzliche BelastungsstoBe von Vollast auf 
Leerlauf aushalten, ohne aus dem "Tritt zu fallen. Das 
Mittel hierzu ist der sogenannte Widerstandsgenerator, der 
vom Verfasser zu einer praktisch brauchbaren Maschine 
entwickelt wurde. An einer erprobteń Anlage wird gezeigt. 
wic diese Maschinen ausgefuhrt werden.

Chemische Technologie.

Kokerei. Lange, Fritz und Wilhelm Brósse: G e sch ich t 
l iche En tw ick lung  der Kokere ibe t r iebe ,  im be- 
sondern der Kokere i l abora to r ien  der Zechen
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Hannover  und H ann ib a l  der Fried. Krupp AG. in 
Bochum-Hordel .  Gluckauf 78 (1942) Nr. 31 S. 444/47. 
Ein Uberblick iiber die Entwicklung zeigt, daB schon in 
den ersten Anfangen fruchtbare Forschungsarbeit und auf 
manchem Gebiet sogar Pionierarbeit geleistet worden ist, 
wie vor allem aus den zahlreichen Schrifttumsangaben 
hervorgeht. Die erstrebte Vermehrung und planmaBige 
Lenkung der Arbeiten sowie ihre Ausdehnung auf allen 
Gebieten der Kohlenchemie haben sich ais richtig erwiesen.

Schwelerei. Landwehr, Franz: D a s  T r o c k n e n  u n d  
Br ike t t ieren  der B raunkoh le  nach dem Lurgi- 
Krupp-Verfahren zur Hers te l lung  von stuck igem 
Braunkoh lenschwelkoks .  Braunkohle 41 (1942) N r.30
S. 337/44*. Das Stuckkoksproblem bei der Braunkohlen- 
schwelung und seine Lósung. Braunkohlentrocknung und 
-brikettierung nach dem (Jnterreichenauer Verfahren. 
Arbeitsweise im GroBbetrieb. Der Mahltrocknungsstaub 
und das Ringbrikett. Leistungsfahigkeit des Verfahrens. 
Betriebsmodellbedarf und Betriebskosten. Gewinnung und 
Eigenschaften des Ringbrikettkokses.

Altóle. Rosendahl, Fritz: D a s  A u f a r b e i t e n  v o n  
A l t ó l e n .  Teer u. Bitumen 40 (1942) Nr. 7 S. 143/51*. 
Ubersicht iiber die neueren Forschungsarbeiten auf diesem 
Gebiete an Hand des umfangreichen Schrifttums und zahl- 
reicher Patente.

Hiittenwesen.

Hochofeti. Derclaye, M .: Trente annees de progres 
dans la meta l lu rg ie  de la fonte. Rev. univ.Mines 85 
(1942) Nr. 7 S. 201/350*. Die Ubersicht iiber die Entwick
lung der Hochofentechnik in den letzten dreiBig Jahren 
zeigt, daB die erzieltea^Fortschritte hauptsachlich auf einer 
Verbesserung des Hochofens und der Winderhitzung sowie 
auf einer geeigneten Zurichtung des Móllers, im besonderen 
des Kokses beruhen.

Paąuet, Josef und Marcel Steffes: Vorber,eitun,g 
und Verh i i t tung  von Minette  und Gich tstaub .  Stahl
u. Eisen 62 (1942) Nr. 30 S. 621/33*. Erzzerkleinerung und 
EinfluB der Aufbereitung auf den Hochofenbetrieb. Wirt
schaftlichkeit und Gestehungskosten. Wahl der Sinter- 
anlage. Verhalten von Drehofen- und Bandsinter im Hoch- 
t>fen. Gichtstaub- und Feinerzsinterung im Drehrohrofen. 
Beschreibung der Arbeitsvorgange. Versuchsplan. Physi- 
kalische und chemische Kennwerte. Brennstoffverbrauch 
und Durchsatzleistung. Warmebilanz und kritische Be
trachtung.

Chemie und Physik. .

Erzcuialyse. Blumenthal, Herbert: D ie Best immung 
des W o l f rams  durch Fa l lung  ais Quecks i lber  (II)- 
W o l f ramat .  Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 14 S. 253/54. Fehler- 
ąuellen bei der Fallung ais Quecksilber (I)-Wolframat und 
Vorteile des neuen Verfahrens. Arbeitsvorschrift,* Beleg- 
analysen.

Wirtschaft und Statistik. %
Allgemeines: W ir t scha f t s lenkung  — aber wie? 

Dtsch. Volkswirtsch. 11 (1942) Nr. 20 S. 657/58. Die Zeit
schrift beschaftigt sich in diesen Ausfiihrungen mit der 
Frage, wie die Steuerung der Wirtschaft technisch am 
zweckmafiigsten unterbaut und durchgefuhrt wird. Dabei 
wird zutreffend unterstrichen, wie sehr es fiir eine 
erfolgreiche Wirtschaftslenkung darauf ankommt, alle 
wirtschaftlichen Vorgange in einer klaren Gesamtschau zu 
sehen. Die Durchleuchtung der Wirtschaft in den letzten 
Jahren habe in der Erkenntnis der Voraussetzungen iiber 
die materiellen Zusammenhange zwischen den groBen Be- 
reichen der Volkswirtschaft entscheidende Fortschritte 
gebracht, so daB die Elemente einer Gesamtbilanz greifbar 
lagen. Wenn auch die Ffehlerąuellen und die Schwierig
keiten bei der Aufstellung eines volkswirtschaftlichen 
Bilanzwerks nicht verkannt werden, so darf nach Meinung 
der Zeitschrift doch auf die Erkenntnis gesamtwirtschaft- 
licher GróBenordnungen nicht verzichtet werden. Eine 
Gesamtbilanzierung wiirde auch zu der Erkenntnis fuhren, 
dafi ein Teil der Lenkungsmafinahmen und damit auch des 
statistischen Fragebogens durchaus entbehrt werden 
konnte. Jedenfalls sollten die organisatorischen und gróBen- 
ordnungsmaBigen Elemente einer volkswirtschaftlichen Ge
samtbilanzierung weiter entwickelt und vervollkommnet 
werden.

Schultze, E.: Uberscha tzung  der Le is tungskra f t  
der USA-Indust r ie .  Dtsch. Yolkswirtsch. 11 (1942) Nr. 20

S. 670/74. In einer eingehenden Darstellung zeigt der Ver- 
fasser sehr an^haulich, daB das Hauptproblem der Steige
rung der Arbeitsleistungen der USA-lndustrie besonders 
fiir Riistungszwecke in den Engpassen besteht, die beim 
Arbeitseinsatz, in der Rohstoffversorgung und im Trans- 
portwesen bestehen. Gewisse Spitzenleistungen niitzten bei 
dieser Situation nichts. Die fiir jeden Industriezweig ent- 
worfenen riesenhaften Programme lieBen, nebeneinander- 
gestellt, erkennen, wie die Produktionsmóglichkeiten 
phantastisch iiberschatzt wurden. Da die Produktion der 
Grundstoffe sich nicht beliebig schnell und beliebig breit 
ausdehnen laBt, miissen diese Uberprogramme’ scheitern.

Kohlenwirtschaft: D ie  O r g a n i s a t i o n e n  d e s
Kohlenhandels .  Dtsch. Kohlenzeitung 60 (1942) Nr. 14
S. 243/46. Die Ausfiihrungen verdienen deswegen ! Be- 
achtung, weil sie einen klaren Uberblick iiber die Kohlen- 
handelsorganisationen geben, der durch schematische 
Schaubilder erganzt wird.

Stoye, K.: Der Kundenaus tausch  zur Ver-
me idung i iberf l i issiger Transpor twege.  Dtsch. 
Kohlenzeitung 60 (1942) Nr. 14 S. 246/48. Der Verfasser be- 
richtet sehr anschaulich iiber den vom Wirtschaftsamt 
Leipzig ausgehenden Versuch, durch einen Kundenaus
tausch unter den Kohlenhandlern eine wirtschaftliche Aus- 
nutzung der Transportmittel im Kohlennahverkehr zu er- 
reichen. Danach hat der in wenigen Wochen erreichte Er
folg dieser Austauschaktion die vorausgegangenen Be- 
rechnungen in vollem Umfange bestatigt. Es seien fast 
8000 Verbraucher, hauptsachlich der Verbrauchergruppen I 
und II, und rd. 340000 Zentner Brennstoffe ausgetauscht 
worden. Bis auf wenige Ausnahmen seien sowohl die aus- 
getauschten Kunden ais auch die Handler mit dem Ergebnią 
der Aktion zufrieden gewesen. Durch nachtraglich an
gestellte Stichproben habe festgestellt werden kónnen, daB 
die meisten kleineren und mittleren Firmen nur noch Kunden 
innerhalb eines Kreises von 2 km und die gróBeren innerhalb 
eines Kreises von 3 km haben. Besonders befriedigt ist nach 
den Ausfiihrungen der Handel deswegen, weil fast jeder 
Handler die gleiche Kunden- und Zentnerzahl dicht um 
sein Lager geballt im Austauschwege zuriickerhalten habe 
und ohne behórdlichen Zwang durch freiwillige, selbst- 
verantwortliche Abgabe der Kunden sich seine Liefer- 
bezirke selbst abgrenzen konne. So giinstig dieses Er
gebnis auch ausgefallen ist, man kann diese Methode 
kaum ohne weiteres auf jede beliebige Stadt iibertragen. 
Bei der Verschiedenartigkeit der Verhaltnisse im Kohlen- 
handel muB vielmehr von Fali zu Fali entschieden werden, 
auf welche Weise ein Kundenaustausch durchgefuhrt 
werden kann.

Mineralólwirtschaft. Bahr, H.: E n t w i c k l u n g s -  
tendenzen der europaischen M inera ló lw i r tscha f t .
01 u. Kohle 38 (1942) Nr. 22 S. 630/43. Im ersten Teil seiner 
eingehenden Darlegungen’ erortert der Verfasser die mit 
der kommenden europaischen Ólverkehrspolitik zusammen- 
hangenden Gedanken und Projekte des Ausbaus der Ver- 
sorgungswege und der Zukunft der Tankschiffahrt. In der 
deutschen Mineralólwirtschaft erblickt er das Muster- 
beispiel fiir Europa. Bei Erórterung der Raffineriepolitik in 
Frankreich, der spanischen und tiirkischen Mineralól
wirtschaft weist er nach, daB Blockadefestigkeit auf dem 
Gebiet der Mineralólwirtschaft fiir Europa durch planvollen 
Energieeinsatz zu erreichen iśt. Den AbschluB bildet eine 
Darstellung der deutschen Erfolge mit der Kohlen- 
verfliissigung, der Schwelung und der Hochtemperatur- 
entgasung. Die Darstellung wird durch anschauliche 
Kartenskizzen und statistische Ubersichten erganzt, so daB 
sich eine gute Gesamtschau des behandelten Themas ergibt.

Wirtschaftsorganisation. Pinkerneil, Fr. A . :Das E i g e n - 
leben der W ir tscha f tsg ruppen .  Dtsch. Volkswirt 16 
(1942) Nr. 41 S. 1318/20. Auf Grund seiner eigenen Er
fahrungen, die der Verfasser durch seine langjahrige Tatig- 
keit in der wirtschaftlichen Selbstverwaltung gesammelt 
hat, unternimmt er es, in der gegenwartigen allgemeinen 
Diskussion iiber die Aufgaben der Organisation der ge- 
werblichen Wirtschaft die Aufgaben der Reichsvereini- 
gungen und der Wirtschaftsgruppen gegeneinander abzu- 
grenzen. Er geht dabei davon aus, daB eine Synthese 
zwischen der Wirtschaftssteuerung und der lebendigen 
Unternehmerinitiative die Erhaltung einer industriellen 
Organisation voraussetzt, die ihre Hauptaufgabe in der 
Pflege der Unternehmerinitiative sieht. Die Reichs- 
vereinigung sei ais Lenkungsverband nach aufien auf den
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Markt, d. h. nach volkswirtschaftlichen Zieleń, ausgerichtet. 
Die Wirtschaftsgruppen und ihre Gliederungen wendeten 
sich mehr nach innen an die einzelnen Unternehmungen 
und Unternehmer, wozu sie ais Betręuungsverbande 
durch ihre Betriebsnahe besonders berufen seien. Die 
Arbeit der Wirtschaftsgruppen sei zum grofien Teil Ge- 
meinschaftsarbeit. Es miisse der Organisation der gewerb
lichen Wirtschaft ausreichend Móglichkeit der EinfluB- 
nahme auf die Gestaltung der Mafinahmen auf wirtschaft- 
lichem- Gebiet gesichert werden. Im Rahmen ihrer Be- 
treuungsarbeit seien die betriebswirtschaftlichen Aufgaben 
ein ureigenes Gebiet der Wirtschaftsgruppen. In ihrem 
Bereich gehorten auch die Steuerfragen und die Mitarbeit 
bei der Preisbildung sowie das Ausbildungswesen. Die 
Vermeidung von Doppelarbeit und von Interessenkcjlisi- 
onen zwischen Reichsvereinigungen und Reichsgruppen 
hangt nach P. lediglich von der Einsicht und dem guten 
Willen ab. Das Beispiel der Reichsvereinigung Kohle und 
der Wirtschaftsgruppe Bergbau zeige, dafi eine Zusammen
arbeit sehr leicht moglich sei.

Verschiedenes.

Nachwuchs fragen. Schulz, E.: E r g e b p i s s e  aus  
der Beru fsnachwuchs lenkungs ta t igke i t  der Ar- 
bei tsamter  im Grof ideutschen Reich im Kriege. 
Reichsarb.-Bl. 22 (1942) Nr. 16 S, V 290/95. Der Verfasser 
legt einen sehr aufschlufireichen Tatigkeitsbericht iiber die 
Ergebnisse der Berufsnachwuchslenkung durch die Ar- 
beitsamter vor. Aus den beigegebenen Statistiken laBt sich

insbesondere erkennen, dafi in immer steigendem Mafie 
die Berufsberatungsstellen von den Schulentlassenen be- 
ansprucht wurden, und zu anderen, dafi sich von 19JÓ bis 
1940 die Zahl der Berufsausbildungsstellen insgesamt ver- 

doppelt hat.
Went W • Das Jugendwohnhe im .  Lehrwerkstatt 5 

(1942) Folgę 6 S. 61/64. W. gibt zunachst einen kurzeń 
entwicklungsgeschichtlichen Uberblick und begriindet so- 
dann die politische Notwendigkeit von Jugendwohnheimen, 
die durch den Erlafi des Reichsinnenministers erstmalig 
zum Gegenstand einer planmafiigen und reichseinheitlich 
staatlichen Sozialpolitik gemacht worden seien. Heute gebe 
es im Grofideutschen Reich bereits iiber 400 Jugendwohn- 
heime mit einer Gesamtbelegschaft von weit uber 20000 
Jugendlichen. Das Bestreben der HJ. und der DAF. gehe 
dahin, jener Jugend, die fern von ihrem Elternhaus fiir 
ihren zukiinftigen Beruf ausgebildet werde, heimische 
Wohnstatten zu schaffen, die nicht nur ausreichende Unter- 
kunft und Verpflegung gewahren, sondern vor allem auch 
die Erziehung und Betreuung dieser Jugendlichen im 
nationalsozialistischen Sinne sicherstelle.

P E R S Ó N L I C H E S
Der Bergwerksdirektor der Deutschen Erdól-AG. in 

Berlin, Bergassessor Schl icht , isrt zum Wehrwirtschafts- 
fiihrer ernannt wrorden.

Gustav Dechamps f-
Vie l zu fr iih  und unerwartet ist D r. ju r . Gustav D e c h a m p s ,  G enera l

d irekto r der C oncordia  Bergbau-AG. in Oberhausen (R h ld .) , nach kurzer, 

schwerer K rankheit im  65. Lebensjahr gestorben. M it  ihm  verliert der Ruhr- 

bergbau einen seiner hervorragendsten und aktivsten Kópfe . W e it iiber den 

Rahm en seiner Gesellschaft h inaus war Dechamps m it seiner starken 
V ita lita t und seinem unerm iid lichen Arbeitseifer ubera ll dort in  den Aus- 
schiissen und Grem ien des Reviers m it Rat und Tat zur Stelle, wo es ga lt, 
die v ie lfa ltigen  Problem e und Aufgaben der letzten 15 Jahre zu lósen. M it  

seinem k lugen , scharfen Verstand und seinem umfassenden W issen war er 

n icht nur ein M eister des W ortes, sondern er hatte auch eine angeborene 
Begabung, an den schw ierigsten Fragestellungen schnell das W esentliche zu 

erkennen. Von Haus aus Ju ris t und Kaufm ann besaB D r. Dechamps zu 
g le ich die aufiergewóhnliche Fah igke it, sich in die 

verw ickeltsten technischen und chemischen Probleme 
e inzufiih len, die dem neuzeitlichen Bergbau ge- 
ste llt sind.

In  Aachen am 20. Januar 1878 ais Sohn eines 

Tuchfabrikanten geboren, studierte D r. Dechamps zu
nachst in Innsbruck und dann in T iibingen und Bonn 

Rechtsw issenschaften. Nachdem er 1901 zum D r. ju r. 

prom oviert war und 1904 sein Assessorexamen be- 
standen hatte, lięB er sich Anfang 1905 in Aachen ais 

Rechtsanwalt nieder. Durch seine Anw altstatigkeit 
kam  er in  enge V erb indung m it w irtschaftlichen 

Fragen, im  besonderen durch seirte Beziehungen zu 
der E isenhand lung C arl Spaeter und den Lothringer 

Rom bacher Huttenwerken in Koblenz, dereń Gegen- 

anw alt er zuerst war. Eine der ersten Angelegen- 
heiten, bei der er die Rombacher H iittenwerke 

juristisch  beriet, war'e in Vertrag, der am 22.-April 1914 
m it der Concordia Bergbau-AG. in Oberhausen ab- 

geschlossen wurde und der ihre spatere Verein igung 
m it den Rom bacher H uttenw erken einleitete.

A is dann durch den ungliicklichen Ausgang des 
Krieges und durch das Versailler U nfriedensd iktat, 

das auch vor dem Private igentum  nicht ha lt machte, 

die Rom bacher H iittenwerke ihren ganzen lothrin- 
gischen Besitz verloren hatten, w idmete sich Dr.

Dechamps ganz der Aufgabe, das Zusammengebrochcne 
w ieder aufzubauen. Von 1918 an war er ais Justitia r 

der F irm en C arl Spaeter und der Rom bacher Hiitten- 

werke zunachst in Koblenz und von 1923 an —  nach 

dem Ruhreinbruch —  in Hannover tatig . G le ichzeitig  
war er persónlicher Genera lbevo lIm achtig te r von
dereń Vorsitzer des Aufsichtsrats , Gehe im rat Bergassessor a. D . W ilh e lm  

von O sw ald , des Schwiegersohns C arl Spaeters. In  dieser E igenschaft war 

er auch an der Obernahme der C oncordia  Bergbau-AG. durch die R om 

bacher H iittenwerke im  Jahre 1921 mafigeblich bete ilig t.
A is sich dann in  den nachsten Jahren herausstellte, daB der U m bau 

des Rom bacher Konzerns in der gehofften  W eise n icht m oglich war und die 

Eisenwerke an die Vereinigten Stahlwerke verauflert w urden, ubernahm 
Dr. Decham ps im  Dezember 1926 die Leitung des Restunternehmens, dessen 

Kern aus dem Bergwerksbesitz in  Oberhausen bestand und das den alten 

Namep C oncordia  Bergbau-AG. w ieder annahm . In unerm iid licher A rbeit 

ist es ihm  ge lungen , dem damals schwer um seine Existenz ringenden 

Unternehm en eine neue, gesicherte G rund lage zu geben und es iiber die 
schweren K risenjahre vor dem politischen Um bruch gefestig t hinweg- 
zufuhren. Ihm  ist es zu verdanken, daB die Concordia  nach ihrer mehr ais 

90jahrigen Geschichte ais eine neuzeitlich ausgebaute Zeche die groBen 
A ufgaben  zu meistern verm ag, die ih r zunachst durch den V ierjahresplan  

geste llt worden waren und dereń Lósung heute das gew altige R ingen 

unseres Volkes um den Endsieg von ihr erfordert.

Schon fr iih  reifte in D r. Dechamps die Erkenntnis, daB sich die A u f

gaben des Bergbaus n icht in der Kohlenforderung  sowie der Koks- und 

Brikettherstellung erschópfen diirfen, sondern daB seine Z u k u n ft  in der 
W eiterverarbeitung und Veredlung der Kohle , der Kohlenchem ie sow ie der 
Gas- und E lektriz ita tserzeugung liegt. M it  der ganzen Schw ungkra ft seiner 

Persónlichkeit setzte er sich fiir die Lósung der sich daraus ergebenden 

zahllosen Probleme ein. Durch die chemischen Interessen der F irm a Carl#  

Spaeter, an der die Concordia  heute noch be te ilig t ist, w ar er m it den 

Problemen der chemischen Industrie vertraut geworden. V on  der Chemie 
fiihrte ihn sein W eg zur Kohlenchem ie. Im  besonderen fórderte  Dr. 

Dechamps das Gaszerlegungsverfahren nach dem Patent Bronn-Concordia- 

Linde. Fuhrend war er an der G riindung der Ruhrchem ie A G . und der Ruhr- 
benzin A G . be te ilig t, bei denen er den stellver- 

tretenden Vorsitz des Aufsichtsrats innehatte und 

m it dereń A rbeit er bis zu seinem Tode aufs engste 

verbunden war. AuBerdem hatte er, der ais einer 
der ersten die praktische Verw endung von Treibgas 
durchfiihrte, den V orsitz in der fr iiheren  Treibgas- 

verein igung. E r war Vorsitzender der Vere in igung 

zum  S tud ium  der Ste inkohlenschw elung, M itg lie d  des 

Beirats der Gesellschaft fiir Teerverwertung und der 
Verkaufsvere in igung fu r Teererzeugnisse sowie des 

Ausschusses beim  Kaiser-W ilhe lm -Institut f iir  Kohlen- 
forschung. Auch an den Fragen der Energiewirt- 

schaft und im  besonderen bei der E rr ich tung  von 

Gem einschaftskraftw erken des R uhrbergbaus hat D r. 
Dechamps von den Anfiingen an m itgearbe itet. In 

der 1937 gcgriindeten S te inkohlen-E lektriz itat A G . in 
Essen war er seit 1938 stellvertretender Vorsitzer 

des Aufsichtsrats.

Besonders hervorzuheben ist D r. Decham ps rege 
M itarbe it im  Rheinisch-W estfalischen Kohlen-Syn- 

d ikat und in einer Anzah l von Kohlenhandelsgesell- 

schaften. Er w a r  n icht nur M itg lie d  einer Reihe von 
Ausschiissen des Synd ikats und von Beiraten der Syn- 

dikatshandelsgesellschaften, sondern g a lt  auch ais

einer der besten Kenner des einschlag igen Rechts. 
U nerm iid lich  hat er sich vor a llem  an den A rbeiten 

fiir die k iirz lich  erfo lgte Erneuerung des Syndikats 

be te ilig t. D r. Dechamps gehórte dem V orstand  und 

verschiedenen Ausschiissen des Bergbau-Vereins und 

dem Beirat der Bezirksgruppe R uh r der Fachgruppe 
Ste inkohlenbergbau sowie dem V orstand der Berg- 

gewerkschaftskasse an. E r w ar M itg lie d  des Auf-
sichtsrates der Schering A G . zu Berlin una V orsitzer des Aufsichtsrats der 

Aachen-Lcipziger Versicherungs-Aktien-Gesellschaft.

D r. Dechamps rastloses W irken  in a llen  diesen U nternehinungeu und 
O rgam sationen ga lt n iem als seinem eigenen Nutzen. M it  der ganzen Leiden- 

schaft seines Herzens g ing  es ihm  im mer nur um  die Sache. Schonungslos 

und m it gróB ter H iirte gegen sich selbst setzte er sich m u tig  und uner- 

schrocken fur das ein, was er ais richtig  erkannte, stets bedacht, den B lick 
auf das groBe Ganze zu richten. Auch friihere Gegner haben ihm  die Aner

kennung und schliefilich die Freundschaft n icht versagen kónnen. Sein Tod

hat eine schwer zu schlieBende Lucke geschaffen ubera ll do rt, w o Dechamps 

stand. Er war im wahrsten S inne des W ortes eine bedeutende, unter- 

nehmerische Persón lichkeit und kann m it Recht ais einer der groBen 

1 loniere des Ruhrbergbaus und dariiber h inaus der gesam ten deutschen 
Volksw irtschaft genannt werden. Sein Lebensziel aber w ar le tztlich  nichts 

anderes, a is m it seiner A rbe it unserem V aterlande zu dienen. Das, was er
geleistet hat, war ein wesentlicher Beitrag zu dem schweren K am pf den

w ir alle fiir unseren F iihrer und fiir  die Z ukun ft  unseres V olkes kampfen.

Meuthen.


