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Die Riickgewinnung einiger Abfallstoffe in Kokereibetrieben.
Von Dr. Dr. Claus K^oeppel, Waldenburg (Schlesien).

Die Notwendigkeit, in chemischen GroBbetrieben an
fallende und Reste kriegswirtschaftlich wichtiger Zwischen- 
erzeugnisse enfhaltende Abfallstoffe einer nutzbringenden 
Verwertung zuzufiihren, stellte den Betriebsmann und den 
Chemiker in vielen Fallen vor neue und bedeutsame Auf
gaben. Durch den Krieg notwendig gewordene SparmaB- 
nahmen, die urspriinglichj uur den Charakter behelfsmaBiger 
Vorkehrungen trugen, sind inzwischen erfreulicherweise 
haufig zu Lósungen weiterentwickelt worden, die ihnen 
auch fiir spatere Jahre einen bleibenden Bestand sichern 
werden.

Auf Kokereien gibt es im allgemeinen nur wenig 
Stellen, an denen nennenswerte Verluste an Kohlenwert- 
stoffen auftreten kónnen. Immerhin kann ein Oeringes auf 
vielen Anlagen auch hier mit der Zeit zu einem GroBen 
zusammenkommen. Man sollte deshalb auch auf Kokereien 
der Aufgabe der Abfallstoffverwertung eine móglichst 
weitgehende Beachtung schenken, denn Kohlenwertstoffe 
sind, gleichgiiltig in welcher Form und Reinheit sie an- 
fallen, kriegswichtig. Die folgenden Ausfiihrungen sollen 
der Einleitung eines Gedankenaustausches iiber jenes bisher 
wenig behandelte Seitengebiet des Kokereiwesens dienen.

Dickteer.

Die Hóhe des Dickteeranfalls auf einer Kokerei ist von 
mehreren Voraussetzungen, so der Bespiilung der Vorlagen, 
der Bauart und dem baulichen Zustand der Koksofen, ihrer 
Betriebsweise, unter Umstanden auch von der verwendeten 
Ausgangskohle, abhangig. Wahrend die Mehrzahl der 
Kokereien inder gliicklichen Lage sind, iiber die Beseitigung 
des Dickteers keine Uberlegungen anstellen zu miissen, da 
sie keinen haben, fallt er auf anderen Anlagen in Mengen 
an, dereń Beseitigung ernsthafte Schwierigkeiten bereitet. 
Ist der Dickteer einmal kalt geworden, so laBt er sich mit 
Schippe und Hacke kaum noch bewaltigen, so daB man ihn 
meist im warmen Zustand auf Schutt- oder Kippwagen ver- 
laden muB. Ais brennbares Gut macht seine Versendung 
ais Schutt, soweit er nicht auf Bergehalden oder eigene 
Schuttplatze abgekippt werden kann, auBerdem noch 
Schwierigkeiten.

Der Gehalt dfs Dickteers an teerlóslichen Bestandteilen 
schwankt zwischen 70 und 80«/o. Der Rest setzt sich aus 
Stoffen zusammen, die in Teerólen oder Benzol auch bei 
Anwendung hóherer Temperaturen unlósbar sind1. Zu 
mehr ais 50o/o besteht der Rest aus Chlorammonium.

Wir haben es beim Dickteer also mit einem Abfall- 
erzeugnis der Kokereien zu tun, dessen Verwertung, sofern 
sie mit einfąchen Mitteln zu bewerkstelligen ist, durchaus 
lohnend seiń kann. Eine Wiedereinbringung in die Koks- 
ófen, die wiederholt versucht wurde, ist nur unter verhaltnis- 
maBig hohem Arbeitsaufwand móglich. Im Koks entstehen 
dadurch fehlerhafte Schaumstiicke, die spater die Ursache 
fiir berechtigte Beanstandungen abgeben kónnen. Der an 
sich einfachere Weg, den Dickteer aufzulósen, ist wieder 
nur bei verhaltnismaBig hohen Temperaturen móglich. Man 
muBte den Teer zunachst auf wenigstens 120° vorwarmen 
und hatte dazu alle Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, die 
eine Entwasserung des Teers und die Gefahr von Benzol- 
verlusten mit sich bringen. Da Dickteer sich auch dann nur 
in starkem UberschuB an Teer auflóst, ist seine Aufar- 
beitung in Teerkochkesseln praktisch undurchfiihrbar.

Ein einfacher Weg zur Nutzbarmachung des Dickteers 
kann aber auf denjenigen Anlagen gegeben sein, die eine 
Waschólaufbereitungsanlage betreiben. Alle Anlagen zur 
Aufbereitung von Benzolwaschól besitzen bekanntlich einen

1 Die Elementaranalyse des unlósbaren ausgelaugten Riickstandes be
tragt: C 85,99 o/o, H 2 2,90 %, S 1,11 <yb, N2 6,40 o/o, Asche 3,45°/o.

Pfannenrikkstand, bestehend aus schwereren Teerólen und 
Pech, der die Destillierpfanne oder -blase mit einer Tem
peratur von etwa 270 bis 320° verlaBt. Dieser Riickstand 
wird gewóhnlich in den Teer zuriickgegeben. Um ein Auf- 
schaumen des Teers zu vermeiden, leitet man den Pfannen- 
ablauf oft noch durch einen Kiihler, hinter dem bei 100 
bis 150° die Vereinigung mit der mehrfachen Menge an 
Teer erfolgt, und gibt das Mischgut schlieBlich in den Teer- 
behSlter.

Zwischen dem Kiihler fiir den Pfannenablauf und dem 
Mischbehalter laBt sich nun auf einfache Weise eine Einrich
tung zum Auflósen des Dickteers vorsehen. In Abb. 1 findet 
sich eine solche Anordnung schematisch dargestellt. Zweck
maBig versieht man den Lósebehalter fiir Dickteer mit 
einem Riihrwerk, um die Auflósung zu beschleunigen. Der 
Dickteer wird mit Schubkarren, von der Teersenke kom- 
mend, aufgegeben. Unlósbare Riickstande werden von selbst 
in den Teermischbehalter iibergespiilt, wo sie sich absetzen 
und mit Siebkellen entfernt werden.

Vorwarmer i— * — i

zum Teerhochbeha/ter

Teer Dickteer, Ausdampfnaphthalin

Absetzbehal/er Ruhrwerk Kuh/er

Abb. 1. Waschólaufbereitungsanlage mit Vorrichtung zum 
Auflósen von Dickteer.

In der gleichen Weise wie Dickteer laBt sich A u s 
d a m p f n a p h t h a l i n  auflósen. Man erzielt dadurch fiir 
Ausdampfnaphthalin wenigstens den Teerpreis, wogegen 
man es sonst »der Einfachheit halber« haufig ver- 
dunsten laBt. Fiir die Mehrzahl der Kokereianlagen ist Aus
dampfnaphthalin in der Tat schwer absetzbar, schon des
halb, weil es selten auf einmal in Mengen anfallt, die einen 
Versand lohnen wurden.

Sattigerschlamm.

Bei vielen Salzkochern besteht der Brauch, in den Sat- 
tiger zur Erzeugung eines schónen, weiBen Salzes Benzol
waschól zuzugeben. Das Ol bindet dabei die meist teerigen 
Fremdstoffe und fórdert sie durch den uberlauf aus dem 
Sattiger heraus. Ebenso wird zur Verl^inderung der 
Schaumbildung und zur Beseitigung von Schaum iiberhaupt 
ein Zusatz von Waschól erfolgreich angewendet. Zu diesen, 
auf vielen Kokereien ublichen Ólzugaben kónnen je nach 
dem betriebenen Ammoniakverarbeitungsverfahren erheb- 
liche Teermengen hinzukommen, die vom Gasstrom noch 
mitgetragen und im Sattiger ausgeschieden werden. SchlieB
lich gelangen auf allen Anlagen betrachtliche Schmutz- 
mengen mit in den Sattiger, welche aufbereitete Abfall- 
saure der Benzolreinigung verarbeiten.

Der gebrauchliche Weg des Abfallschlammes von Sat- 
tigeranlagen fiihrt ebenfalls in den Schutt. Dennoch handelt 
es sich bei Sattigerschlamm keineswegs um einen wertlosen 
Abfallstoff. Das in ihm enthaltene Benzolwaschól hat sich 
im wesentlichen zunachst nur seiner auBeren Form nach 
verandert. Sodann ist der vom Gas mitgebrachte und im 
Sattiger ausgeschiedene Teer ais der letztausgeschiedene 
gewóhnlich auch der beste Teer. Die Aufsaugfahigkeit des
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schwammigen Sattigerschlammes fiir Ammonsulfatlósung 
ist ferner derartig stark, daB mehr ais die Halfte des 
ganzen Schópfgutes noch aus Sulfatlósung besteht. Ais 
Mittel einer groBen Zahl von Feststellungen hat der 
aus dem Sattigeriiberlauf abgeschópfte Sattigerschlamm 
etwa folgende Zusammensetzung:

300-400 Teile Wasser 
320-370 Teile Ammonsulfat 
220—280 Teile teerige Riickstande 
30— 70 Teile Schwefelsaure.

Die Aufarbeitung des Sattigerschlammes ist denkbar 
einfach. In Abb. 2 findet sich eine Aufbereitungsanlage 
schematisch wiedergegeben. Der Schlamm wird mit Eimern 
oder Schubkarren in einen Aufkochbehalter gebracht, mit 
Wasser im Verhaltnis von etwa 1 : 1 versetzt und auf- 
gekocht. Zur Bindung der teerigen Bestandteile und zur 
Unterstiitzung der Scheidung gibt man aus einem MeB- 
behalter Ol zu und laBt nach dem Aufkochen absitzen. 
Der Schlamm ballt sich nach kurzer Zeit grieBartig zu
sammen und schlieBt alle Verunreinigungen in sich ein. Die 
unter dem Schlamm sich absetzende Lósung wird hellgelb 
und wasserklar. Die Sulfatlósung wird iiber einen zwischen- 
geschalteten Siebtopf abgezogen und in den Sattiger zu- 
riickgegeben, die teerigen Riickstande gelangen in das 
Dickteer-Riihrwerk und von dort aus in den Teerbehalter. 
Ais 01 kann ausgebrauchtes Waschól verwendet werden. 
Die zuzugebende Menge schwankt je nach der Beschaffen
heit des Schlammes zwischen 1 und 10 o/o der Schlamm- 
menge. Um unnótig hohe Olzugaben zu vermeiden, wird 
das 01 wahrend des Kochens allmahlich zugegeben und 
der Zulauf beim Eintritt der Scheidung in Sulfatlósung und 
Teerriickstand abgestellt. Der Trennvorgang kann durch 
die Zugabe geringer Mengen von Kresolen oder Xylenol 
wesentlich beschleunigt werden, die die Trennung fast 
augenblicklich bewirken.

Abb. 2. Schema einer Aufbereitungsanlage 
von Sattigerschlamm.

Die Schlammengen, die aus einem Ammoniaksattiger 
mittlerer GroBe laufend anfallen, konnen erheblich sein. 
Sie betragen auf einer GroBanlage des Ruhrgebiets bei- 
spielsweise etwas iiber 1 t am Tage, obwohl Abfallsaure 
einer Benzolreinigung nicht verarbeitet wird. Wahrend 
einer Versuchsdauer von 28 Monaten hat man hier jede 
Charge gemessen und untersucht, um ein genaues Bild iiber 
die Arbeitsweise der Anlage zu gewinnen. Im Jahresmittel 
werden aus dem Sattigerschlamm danach zuriickgewonnen: 

75 t Teerriickstande 
U O t  Ammonsulfat
15 t 60er Schwefelsaure.

Angesichts der geringen Aufbereitungskosten bedeutet 
die Aufarbeitung des Sattigerschlammes eine lohnende 
SparmaBnahme, die dort, wo die Voraussetzungen daftir 
gegeben sind, auch im kleinsten MaBstab immer in Er- 
wagung gezogen werden sollte. Da die Errechnung der 
Ammonsulfaterzeugung auf den meisten Kokereien nach 
dem Saureverbrauch vorgenommen wird, erscheinen die in 
einer Aufbereitungsanlage wiedergewonnenen Sulfatmengen 
spater ais Lagermehrbestand.

P h e n o le .

Die Entphenolung des Ammoniakwassers der Kokereien 
erfolgt gewóhnlich durch eine Wasche des rohen Am
moniakwassers mit Schwerbenzol. Das ablaufende Phenol- 
benzol wird in einer nachfolgenden Laugewasche von 
seinem Phenolgehalt befreit und gelangt in den W'asch- 
kreislauf zuriick. Ais Enderzeugnis wird eine Rohphenol-

natronlauge mit einem Gehalt von 23 bis 28 o/o an Gesamt-
phenolen gewonnen.

Eine Schwierigkeit, die das Verfahren begleitet, ent- 
steht durch den Schwefelwasserstoff im rohen Ammoniak
wasser. Dieser wandert aus dem Ammoniakwasser teil
weise in das Waschbenzol iiber und wird von diesem an 
die Natronlauge wieder abgegeben. Es bildet sich infolge
dessen Natriumsulfid. Die Weiterverarbeiter der Phenol- 
natronlauge setzen daher Hóchstgehalte fiir an Schwefel 
gebundenes Alkali in der Phenolatlauge fest, das die Grenze 
von 5 bis 7o/0, bezogen auf Gesamtalkali, moglichst nicht 
iiberschreiten soli. Die Kokereien sind dadurch gezwungen, 
eine Entschwefelung des Phenolbenzols vor den Lauge- 
waschern durchzufiihren, die mit Phenolnatronlauge vor- 
genommen wird. Auf Grund der Tatsache, daB der 
Schwefelwasserstoff eine gróBere Reaktionsbereitschaft 
geg<?n Natronlauge ais gegen Karbolsaure besitzt, schaltet 
man vor den Laugenwascher einen mit Phenolnatronlauge 
gefiillten Vorwascher, in welchem die Phenolatlauge durch 
Schwefelwasserstoff unter Freiwerden von Phenol auf- 
gespalten und der Schwefelwasserstoff ais Jsfatnumsulfid 
gebunden wird. Diese Entschweflerlauge ist bei einem Rest- 
gehalt von 5-6 o/0 an Phenolen praktisch ausgebraucht und 
wird durch neue Phenolnatronlauge ersetzt. Ihr weiterer 
Weg fiihrt in den Abwasserkanal. Auf gróBeren Kokereien 
gehen auf diese Weise monatlich mitunter 1 t und mehr 
reines Alkali mit den darin gebundenen Restmengen an 
Phenol verloren.

Weitere Phenolverluste w'erden auf Kokereien durch 
den Phenolgehalt des Waschóls verursacht. Handelsubliches 
Solvay-01 enthalt stets noch geringe Phenolmengen, die in 
der Regel 2-4o/0 — mitunter aber auch das Doppelte da- 
von — betragen. Fiir die Benzolgewinnung bedeuten diese 
Phenole einen durchaus unerwiinschten Begleiter des 
Waschóls. Sie beschleunigen den Verdickungsvorgang 
des Waschóls erheblich,* setzen den Teildruck des Benzols 
im 01 herauf, erschweren den Abtrieb und halten das 
Wasser im Waschól fest1. Etwa in demselben Ausmafi, in 
dem die Phenole mit dem Frischól in den Waschólkreislauf 
gelangen, verlieren sie sich auch wieder; ein Teil geht im 
Kiihlwasser der direkten Ólkiihler verloren, ein Teil im 
Wasserablauf der Scheideflaschen der Benzolfabrik, und 
der Rest findet sich meistens im Rohbenzol wieder. Eine 
Wiedergewinnung erfolgt nur gelegentlich bei der Benzol
reinigung, jedoch weiB man, da der Schwerpunkt dieser 
MaBnahme weniger auf der Gewinnung ais auf der Ent
fernung liegt, mit den dabei anfallenden diinnen Phenolat- 
laugen oft nichts Rechtes mehr anzufangen. Immerhin sind 
die Phenolmengen, die mit dem Waschól in die Benzol- 
fabriken der Kokereien gelangen und sich dort wieder ver- 
lieren, im ganzen recht betrachtlich. Legt man einen Wasch- 
ólverbrauch von 7 t je 100 t Reinbenzol zugrunde2, so 
wurden die jahrlich mit dem Waschól in die Benzolfabriken 
gelangenden Phenolmengen bei einer Benzolerzeugung von 
beispielsweise 0,5 Mili. t und einem Phenolgehalt von 3°/o 
im angelieferten Waschól rd. 2000 t betragen. Ais Verluste 
liegen diese Mengen in einer Grófienordjiung, die das Be- 
streben nach der Anwendung einer wirtschaftlichen Me
thode zu ihrer Nutzbarmachung rechtfertigt.

Auf einer Kokerei des Ruhrgebiets befindet sich seit 
etwa 4 Jahren eine Anlage in Betrieb, in der unter Aus- 
nutzung der auf den Kokereien gegebenen Verhaltnissc die 
Phenole im Benzolwaschól, aus den Entschweflerlaugen 
der Entphenolungsanlage sowie aus verdiinnten Phenolst- 
laugen der Benzolreinigung gesondert ais Roli- bzw. Rein- 
phenole gewonnen werden konnen. Ein Schema dieser An
lage ist in Abb. 3 dargestellt.

Das angelieferte Waschól wird im Olwascher a lang- 
sam im Gegenstrom iiber Natronlauge gezogen und gelangt 
iiber den Absetzbehalter b, in dem sich Reste mitgefiihrter 
Natronlauge absetzen, entphenolt in den Waschólkreislauf 
der Benzolfabrik. Die im Olwascher dem Waschól entgegen- 
gefiihrte Natronlauge wird bis zur 95o/0igen Sattigungmit 
Phenolen im Kreislauf behalten und dann in den Saintnel- 
behalter c fiir Phenolatlaugen abgestoBen. Die durch Ole, 
Pyridinbasen usw. verunreinigten Phenolatlaugen werden 
in einem Klardampfer d abgedampft und anschlieBend bei 
etwa 50° im Kohlensaurewasęher e aufgespalten. Die Auf-

1 N i i b l i n g  u. Eng le r ,  Cias- u. Wasserfach 67 (1924) S. 551; Kotn- 
pcl , ebenda 83 (1940) S. 73; Schu l te ,  Gliickauf 71 (1935) S. 653; Kiein- 
stedt,  Brennstoff-Chem. 6 (1925) S. 201; Meier-C i r o 1 man, Opp c  1 1 u. 
Schmitt,  Ol u. Kohle 36 (1^40) S. 457, 509.

-1 Die im Rohbenzol enthaltenen Waśchólreste haben bei diesem Ver- 
gleich ais Yerbrauch zu gelten.
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spaltung erfolgt durch standiges Umpumpen iiber einen 
Wascher im Gegenstrom zu entschwefeltem Koksgas oder 
Hochofengas. Die Geschwindigkeit der Umsetzung ist 
auBer vom Kohlensauregehalt des Gases von der GroBe 
und der Bauart des Waschers abhangig und ist fiir das Bei
spiel des vorhandenen Waschers durch das Diagramm in 
Abb. 4 veranschaulicht. Die abgespaltenen Phenole setzen
sich in der Scheideflache /  von der Sodalósung ab, die 
man zur Unterstiitzung der Scheidung auf ein spez. Ge-

einer unvollstandigen Abscheidung aller Ólreste aus dem 
Enderzeugnis noch ein Gewinn aus der Anlage erzielen. 
Gesondert auszuweisende Bedienungskosten entstehen nicht, 
da die Anlage vom Bedienungspersonal einer Entpheno- 
lungsanlage oder der Benzolfabrik mit bedient werden 
kann. Das Einsetzen eines Substanzwertes fiir dem Wasch
ól entzogenes Phenol eriibrigt sich, da die Phenole, wie er- 
wahnt, sich ohnedies mit der Zeit aus dem Waschól ver- 
lieren. Die beschriebene Anlage ist fiir die Entphenolung
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wicht von 1,12 bei 50° eindicken laBt. Sobald in der 
Scheideflasche Phenole nicht mehr anfallen, wird die Soda
lósung in das KaustifiziergefaB g abgezogen, verdiinnt, 
kaustifiziert, filtriert und im Eindampfer li auf die ge- 
wiinschte Starkę eingedampft, um schliefilich zum Aus- 
waschen von Phenolen wieder Verwendung zu finden. Die 
Phenole nehmen den Weg iiber den MeBbehalter i, Lager- 
behalter k zur Destillierblase l, wo sie zu Roh- oder Rein- 
phenolen umdestilliert werden.

von taglich 20 t Waschól bemessen, entsprechend einer 
aufzuarbeitenden Menge von etwa 2 m3 Phenolnatronlauge.

Fiir den Betrieb der Benzolfabrik ergibt sich aus der 
Entphenolung des Waschóls der besonders hervorzu- 
hebende Vorteil, dafi mit den Phenolen die Haupttrager 
der Verdickung des Waschóls beseitigt worden sind. Ais 
unmittelbare Folgę der Entphenolung des Waschóls brauchte 
in der Benzolfabrik einer Anlage des Ruhrgebiets seit heute 
mehr ais 31/2 Jahren keine Auśwechselung des Waschóls 
mehr zu erfolgen, obwohl die Austrittstemperatur des Ols 
aus den Olerhitzern mit 160 bis 165° verhaltnismaBig hoch 
liegt. Die Viskositat des Ols hat sich in dieser Zeit unver- 
andert auf 2,5 ±0,3 gehalten. Der tagliehe Regenerat- 
zusatz aus der Waschólaufbereitungsanlage betragt 2 bis 
2,5 m3. Durch Fremdbezug an Ol werden nur noch die- 
jenigen Abgange ersetzt, die durch den Waschólgehalt des 
Rohbenzols und andere betriebsiibliche Ólverluste, u. a. 
mit dem Gase, bedingt sind.

Betr iebskosten (ohne Lohn- und  Kap ita lkosten) 
f iir  die E rzeugung  von 1 t Roh- oder Re inpheno le .

Abb. 4. Geschwindigkeiten der Umsetzung von Phenol
natronlauge in Soda und freie Phenole bei der Anwendung 

von Hochofengas und gereinigtem Koksgas ais 
Kohlensauretrager.

Der Preis der Phenole hangt neben ihrer Zusammen
setzung davon ab, ob es gelingt, von Waschólresten vóllig 
freie Phenole, die keiner neuen Bindung an Natronlauge 
mehr bediirfen, herzustellen oder nicht. Im ersten Fali kann 
bei einer Zusammensetzung von etwa 20<y0 Phenolen, 60<y0 
Kresolen und 20o/0 Xylenolen heute mit einem Erlós von 
rd. 240 RM je t gerechnet werden, wahrend Reinphenole 
etwa den doppelten Preis einbringen. Eine restlose Be- 
freiung von Waschólresten laBt sich noch durch eine.ver- 
haltnismaBig einfache Nachbehandlung der Phenolnatron
lauge hinter dem Klardampfer erreichen.

Wie die nachstehende Selbstkostenaufstellung der 
Phenolgewinnung aus Waschól zeigt, laBt sich auch bei

S t o f f mengen .

Verarbeitet: 20 t Waschól mit 3,2 °/o Phenolen 
bei 95%iger Ausbeute . . . .

Phenolverluste:
2% im Ólwascher 12 kg 
8% im Klardampfer 47 „ 
2% beim Kaustilizieren 11 „

Phenole gewonnen: ......................................

Alkaliverbrauch:

kg

600

70

530

rechnerisch erforderlich 600X0,4 240
5% zur Bindung an H2S . . .  12
5% freies Alkali . . . . . . . .  12

12% Alkaliverluste (Absitzbehalter,
Klardampfer, Kaustifizieren) 31

296

Auf 20°/oige Natronlauge umgerechnet 1 480
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B e t r i e b s a u s g a b e n :

Strom : Ólpumpe fiir Laugenwascher 50,0 kWh 
Laugepumpe fiir „ „ 35,5 „
Gasventilator...................... 21,0 „
Umwalzpumpe fiir Phenolat 76,0 „ M

183,5 kWhX 2,2 Pf. 4,06

Dampf: K lardampfen...................... 4,0 t
Warmhalten der Natronlauge 

im Kohlensaurewascher . 1,6 t
Kaustifizieren...................... 3,2 t
Eindampfen............... ...  3,0 t

11,8 t X 2,20 ML 25,96

Heizgas: Destillierblase 1350 m3 zu 1,3 Pf...............17,55
Kalk: 350 kg zu 1,5 Pf........................................... 5,25
Alkaliverluste: 31 kg zu 20 Pf....................................  6,20
PreBluft: geschatzt auf . - .....................................  L00

i 60,02 

Gesamtkosten je 1000 kg Roh- oder Reinphenol . 113,25

Die unvergleichbar hóhere Haltbarkeit gut entphenolter 
Waschóle gegeniiber den handelsiiblichen Solvay-01en und 
die Móglichkeit einer nutzbaren Verwendung der Waschól- 
phenole lassen Uberlegungen iiber die grundsatzliche 
ZweckmaBigkeit einer Entphenolung móglichst aller Ben- 
zolwaschóle aufkommen, glelchgiiltig, ob diese nun auf den 
Kokereien oder auf einer Teerdestillation vorgenommen 
wird. Uber die Wirtschaftlichkeit einer ununterbrochen be- 
triebenen Anlage, bei der die bisher vorliegenden Erfah
rungen ausgenutzt wurden, diirfte, auch wenn die erzeugten 
Phenole im ungiinstigsten Fali nicht vollkommen ólfrei an- 
fielen und noch ein zweites Mai iiber Natronlauge gezogen 
werden muBten, kaum Zweifel bestehen. Voraussetzung ist 
natiirlich eine billige Kohlensaureąuelle, z. B. in der Form 
von entschwefeltem Koksgas oder Hochofengas.

Eine Aufarbeitung der in den Entschweflern von Ent- 
phenolungsanlagen anfallenden Abfallaugen laBt eine we
sentlich geringere Spanne zwischen den Aufarbeitungs- 
kosten und dem Wert der zuriickgewonnenen Produkte 
iibrig. Man wird diese Riickgewinnung nur dort betreiben, 
wo sie neben der Aufarbeitung hochwertiger Phenolat- 
laugen erfolgen kann. Im iibrigen ist der Gesamtanfall an 
diesen Abfallaugen infolge der beschrankten Anzahl von 
Entphenolungsanlagen nicht erheblich. Wesentlich giin- 
stiger liegen die Spannen fiir die Aufarbeitung von Pheno- 
latlaugen der Reinbenzolfabriken, vorausgesetzt, daB diese 
Laugen ihrer starken Verdiinnung wegen nicht frachtbelastet 
sind. Bei einer Vorentphenolung des Waschóls wurden sie 
iiberhaupt in Fortfall kommen, da eine Laugenwasche des 
Benzols zur Entfernung der Phenole sich dann eriibrigt.

Naphthalin aus dem SchluBkiihler-Kiihlwasser.

In allen direkt betriebenen SchluBkiihlern findet eine 
starkę Erniedrigung des im Rohgase vorhandenen Naph
thalingehaltes statt. Das AusmaB dieser Naphthalinaus- 
waschung ist im wesentlichen vom Naphthalingehalt des 
Gases und damit hauptsachlich von der Beschaffenheit der 
verkokten Ausgangskohle abhangig. Man kann allgemein 
damit rechnen, daB bei einer mittleren Gaskohle und bei 
guter SchluBkiihlung im Jahresdurchschnitt etwa 30 g 
C10H8 je 100 m3 Gas durch das Kiihlwasser des SchluB- 
kiihlers aus dem Gase entfernt werden. Auf 1 Mili. m:; 
Gas umgerechnet entspricht dies einer Tagesmenge von 
300 kg Naphthalin.

Die Lóslichkeit des Naphthalins in Wasser ist auBer- 
ordentlich gering. Das vom Kiihlwasser aufgenommene 
Naphthalin fallt in der Hauptsache ais wassrige Suspen- 
sion von schwach milchig-weiBem Aussehen an. Bei kurzer 
Beruhigung des naphthalinhaltigen Wassers neigt das 
Naphthalin dazu, sich in flockiger Form rasch auszu- 
scheiden und sich dann im Becken des Kuhlturms ab- 
/usetzen. Diesem Absinken geht gewóhnlich die Bildung

von N a p h th a lin s c h a u m  v o ra u s , de r  s ich  la n g e re  Zeit 
au f d e r  W a s se ro b e r f la c h e  s c h w im m e n d  h a lt . Zur sicht- 
baren  A u s b ild u n g  g e la n g t  d ie  S c h a u m b i ld u n g  in den 
Teichen de r K u h ltu rm e  o d e r  G r a d ie rw e rk e  m c h t , da star
kere A u s f lo c k u n g e n  s o fo r t  d u rc h  das  T ro p fw a s s e r  zerstórt 
w erden  u n d  das N a p h th a l in  d a r a u fh in  a b s in k t

Infolge der Anreicherung des SchluBkuhler-Kuhl- 
wassers mit Naphthalin ergibt sich die betriebliche Not- 
wendigkeit, den Sumpf der Kuhlturme in bestimmten Zeit- 
abstanden zu reinigen, um ein starkeres Zusetzen der Kiihl- 
teiche und Verstopfungen der Pumpensaugleitungen zu ver- 
meiden. Das dabei gewonnene Naphthalin ist wertlos, da 
es von Schmutz und Flugstaub, die im Laufe der Jahre in 
den Kiihlteich gelangen, durchsetzt ist. Eine Zugabe in den 
Teer darf nicht erfolgen, denn die Flugasche fuhrt zu An- 
krustungen der Teerblasen und beeintrachtigt die Beschaf

fenheit des Pechs.
Eine Gewinnung des K u h lw a s s e rn a p h th a lin s  ist auf 

einfache Weise jedoch dadurch móglich, daB man zwischen 
den SchluBkiihler und den Kiihlteich einen Zwischen- 
behalter legt (Abb. 5). Bewirkt das Fassungsvermógen 
dieses Klarbehiilters eine Verweilzeit des Kuhlwassets von 
etwa li/2 bis 2 h, so setzen sich rd. 90 0/0 des in suspendierteT 
Form im Kiihlwasser enthaltenen Naphthalins ais Naph
thalinschaum im Klarbehalter ab, aus dem das Naphthalin 
beąuem auf eine schrage Abtropfebene gezogen werden 
kann. Nach 24stundigem Absitzen kann das .Naphthalin 
ohne Schwierigkeit in den Teer gegeben werden. Im Laufe 
der Zeit sammelt sich auch noch auf dem Boden des 
Klarbehiilters Naphthalin an, das ein bis zweimal im Jahre 
nach Leerziehen des Behalters entfernt werden muB.

Abb. 5. Einrichtungen zur Gewinnung von Schlufikiihler- 
naphthalin.

Auf einer Anlage mit einer Gaserzeugung von bei- 
spielsweise 1 Mili. m3 Gas taglich kónnen so im Jahre rd. 
100 t Naphthalin aus dem Kiihlwasser des SchluBkiihlers 
gewonnen werden. Von der Einnahmenseite aus gesehen 
besteht zwar kein Anreiz, hierfiir besondere Aufwendungen 
zu machen. Da Naphthalin heute aber mit zu den kriegs- 
wirtschaftlich wichtigen Giitern za hit und auBerdem knapp 
ist, laBt sich hier und dort vielleicht doch die Móglichkeit 
finden, um durch Umleiten des Kiihlwasserablaufs iiber 
eine vorhandene Grube eine Vorklarung zu schaffen und 
das Kuhłwassernaphthalin zu gewinnen. Auch der Schwaden 
des SchluBkiihlergradierwerkes verliert dann etwas von 
seinem unangenehinen Geruch, wofiir die Nachbarschaft der 
Kokerei nur dankbar sein wird.

Zusammenfassung .
Es werden Anlagen zur Auflósung von Dickteer, Auf

arbeitung von Sattigerschlamm und zur Gewinnung von 
Phenolen aus Entschweflerlaugen der Entphenolungs
anlagen, aus Waschól und aus Phenolatlaugen der Benzol- 
reinigung sowie ein Weg zur Gewinnung von SchluBkiihler- 
naphthalin beschrieben .Entphenoltes Waschól erweist sich 
in Verbindung mit einer kleinen Waschólaufbereitungs- 
anlage ais praktisch unbegrenzt gebrauchsfahig.

Theorie und Praxis im Bergbau1.
Von Bergschullehrer Diplom-Bergingenieur Rudolf Dorstewi tz .  Siegen.

In allen Berufen, vornehmlich aber in den technischen, 
wird mit lauter Stimme die Fórderung erhoben: »Weniger 
Gelehrsamkeit, mehr Tatkraft; weniger Theorie, mehr

1 Gekiirźte .Wiedergabe eines in der Ortsgruppe Siegen des Vereins 
Deutscher Bergleute gehaltenen Vortrages.

Praxis.« Man kónnte den nachstehenden B etraćhtungen 

ein Wort des Professors Dr. Erich Haarmann1 ais Motto 

vorausschicken: »Praxis und Wirtschaftlichkeit s in d  harte 

Priifsteine der Forschung und sind gut, das  Verant-

1 Aus seinem Buch: Um das geologische Weltbild. Stuttgart 1935*
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wortuńgsgefiihl der Forscher zu entwickeln.« Mente et 
malleo — mit dem Oeist und mit dem Flammer — ziehen 
Geologen vom Fach in die Fluren, um ein geologisches 
Weltbild, um dem Bergbau Grundlagen fiir Neuaufschliisse 
zu schaffen. Dazu vertritt Haarmann den Standpunkt: 
»Selbst, wenn objektiv richtig beobachtet wiirde, so ist bei 
der gedanklichen Verarbeitung von Beobachtungen Subjek- 
tives ebensowenig zu vermeiden wie in den Geisteswissen- 
schaften. Subjektiv auch werden die Beobachtungen aus- 
gewahlt, und subjektiv ist die Art des Sehens.«

Wie richtig dieser Satz ist, wie schwer es anderseits 
ist aus Beobachtungen des Einzelnen a«f das Allgemeine 
zu schliefien, lehrt gerade die Sieger lander  Geologie.  
Sie steht in einer Anzahl von Autoren geschlossen vor 
uns, deren Ansichten aber gerade in praktisch-wichtigen 
und grundlegenden Fragen weit auseinandergehen und 
noch hart umkampft werden. Und doch spricht aus jedem 
Autor aus jeder Zeile die absolute wissenschaftliche Ehr- 
lichkeit. Die praktischen Erfolge der wissenschaftlichen 
Forschung Henkes sind aber bewundernswert. Viele 
Gruben sind durch ihn erst lebens- und leistungsfahig ge
macht worden, wo friiher falsche Theorien zu sinnlosen, 
kostenverzehrenden BetriebsmaBnahmen gefiihrt haben. So 
war Geheimer Bergrat Professor Dr. Denckmann  — in 
aller Ehrfurcht vor seinem Wissen und Kónnen sei es ge- 
sagt — von seiner Grabentheorie von der Entstehung der 
Siegerlander Gange — so besessen, daB er iiberall nur 
Graben sah. Er war auf das Hóchste empórt, wenn man bei 
seinen ErlSuterungen den leisesten Zweifel hegte und be- 
scheiden zu fragen wagte: Sind wirklich alle Gange Ver- 
werfer?, oder wenn man bei Grubenfahrten mit ihm den 
Unterschied der Gesteine im Hangenden und Liegenden 
nicht anerkennen wollte. Bis einer der MaBgebendsten im 
Bergbau auf den Tisch klopfte und sagte: »So zeigen Sie 
uns doch Ihre Graben!« und dadurch einem anderem Platz 
gemacht wurde. Dann ist von Q u i r i n g  u. a. die Ansicht 
von der Abhangigkeit der Gangfullung und Machtigkeit 
von den geologischen Horizonten geauBert und die Ein- 
teilung der Siegerlander Gesteine in sterile und vertile, in 
hóffl^che und unhóffliche gelehrt worden. Auch hierfiir 
haben die vielseitigen bergmannischen Aufschliisse eine 
Allgemeingultigkeit nicht nachzuweisen vermocht. So hat 
auch die Staffeltheorie, die abgesetzte RiBbildung der 
Gange nach Henke etwas durchaus Einleuchtendes, nur 
sind die neuen Gange unter den Zuschlussen der Haupt- 
gange ausgeblieben. Was soli man aber in der Praxis damit 
anfangen, wenn Breddin den Eisenstein aus braun- 
verwitterbarem Nebengestein in die Gange einwandern laBt 
und Quiring das Gegenteil behauptet, beide aber ihre An
sichten durch Analysen zu erharten suchen?

Aus dem Gebiete der a l lgemeinen  Geo log ie  nur 
einige Schlaglichter! Dem praktischen Bergmann kann es 
durchaus nicht gleichgiiltig sein, ob die Entstehung einer 
aufzuschlieBenden Lagerstatte ais syngenetisch oder epi- 
genetisch erklart wird. Es ist uns zur Selbstverstandlichkeit 
geworden, Steinkohlen im produktiven Karbon und Braun
kohlen im Tertiar zu finden. Diese Erkenntnisse haben aber 
einst sicher auch ihr Lehrgeld gefordert. Wenn nun ein 
Erzlager horizontbestandig ist und daher ais syngenetisch 
zu bezeichnen ist, so steht zu hoffen, daB in dem gleichen 
Horizont die gleiche Lagerstatte gefunden wird. Es sei nur 
an das Chamoisit-Eisensteinlager in Thiiringen, an die Dill- 
und Lahn-Eisenerze. an das Meggener Schwefelkies-Lager 
erinnert. Man hat Enttauschungen erlebt! Die Grenzscheide 
zwischen Mittel- und Oberdevon, in der das Meggener 
Lager zu finden ist, fiihrt keineswegs iiberall Schwefelkies, 
es lag aber anderseits nahe, diese geologischen Schichten 
auf das Minerał hin zu untersuchen. Wenn jetzt festgestellt 
ist, daB zwar das Rammelsberger-Lager sich an dem 
gleichen Horizont findet, aber endgiiltig ais epigenetisch 
erklart wird, weil die Lagerkalke nur den Aufstiegweg fiir 
Minerallósungen aus der Tiefe geboten haben, so ist die 
Aussicht gering, an allen diesen »Grenzscheiden« des 
Devons am Nordharz die Fortsetzungen des Erzlagers zu 
finden. Es liegt eben ein Gang vor, der hier nur zufallig 
den Schichten folgt.

Das Mansfelder Kupferschieferflóz ais unterste Schicht 
des Zechsteins also unmittelbar dem Rotliegenden auf- 
gebaut, ist in der Umrahmung unserer deutschen Mittel- 
gebirge fast iiberall untersucht, aber an nur wenigen 
Stellen abbauwiirdig gefunden worden. Hier hat allein die 
Stratigraphie (die Lehre von der Schichtenfolge) den Hand- 
weiser fiir die Schiirfarbeiten- gegeben. Dagegen hat sich

die Praxis nicht zu der von Beyschlag,  Krusch und 
V o g t  vertretenen Theorie bekannt, das Kupferschiefer- 
lager sei von den »Riicken« aus gespeist worden (das sind 
Kliifte, die das Perm durchsetzen und neben Schwerspat 
Kobalt- und Nickelerze fiihren). Die an das Kulm ge- 
bundenen Erzlagerstatten bei Niedermarsberg und Corbach 
sind zwar horizontbestandig, aber epigenetisch: In einer 
bestimmten Schicht haben sich Haarrisse und Netzgiinge 
gebildet, in denen sich die Erze ausgeschieden haben. 
Hier ist es fiir die Praxis von hóchster Wichtigkeit, die 
Aufstiegwege fiir die Erzlósungen zu erforschen. Das 
hatten schon die Alten mit instinktiver Sicherheit erkannt 
und danach gehandelt, wahrend man bei den jiingsten 
AufschluBarbeiten geglaubt hat, von dieser Erkenntnis und 
Erfahrung abweichen zu kónnen und MiBerfolge zu ver- 
zeichnen hatte.

Praktischer Bergbau und Vers te inerungskunde  
scheinen sich zu fliehen. Crinoidenjager haben Unver- 
standige die Geologen des Siegerlandes betitelt, ohne zu 
erkennen, daB Crinoidenbanke des Rauhflaserhorizontes 
ais den immerhin hófflichsten Horizont, im unerforschten 
Gebiete jedenfalls der Móglichkeit der GangerschlieBung 
Handhabe bieten kónnen. Weit gróBere praktische Be
deutung kónnen Versteinerungen fiir das Aufsuchen ge- 
schichteter Lagerstatten erlangen. Schon in Meggen weifi 
man, daB Tentaculiten und Goniatiten ais mitteldevonische 
Versteinerungen nur im Liegenden des Lagers auftreten 
kónnen. Wenn also petrographische Unterschiede der Ge
steine versagen sollten, so sind Versteinerungen richtung- 
gebend. Noch gróBere Wichtigkeit erlangen die Versteine- 
rungen im Doggererzbergbau. Dort gehen selbst die vor 
Ort angelegten Bergleute mit Ausdriicken wie Ornatentone 
und Personadensandsteinen und noch viel mehr um. Man 
weiB allgemein genau, daB mit den Opalinustonen das 
sterile Liegende des Doggers erreicht ist, daB die Per- 
sonadensandsteine das Lager bergen, daB in den Makroce- 
phalenschichten das obere Lager vorkommt und mit den 
Ornatentonen der Dogger begrenzt ist. Die Erforschung 
der Tek ton ik ,  also Schichtenlagerung samt deren viel- 
seitigen Stórungen, ist fiir den Bergbau von weittragen- 
der praktischer Bedeutung. Mit den Worten Faltenbildung, 
Mulden, Satteln und deren Folgeerscheinungen ais Falten- 
iiberschiebungen und FaltenabreiBzonen ist uns aber allein 
nicht gedient. Jede Falte hat an Intensivitat, an AusmaB 
ein besonderes Geprage, so daB dem Bergmann noch viel 
zu tun iibrig bleibt, wenn er diese ausrichten soli. Die Auf
gabe hat bei geringen petrographischen Unterschieden oder 
gar bei Verwischung der Schichtung durch nachtragliche 
Umwandlung der Gesteine, wie im Schieferbergbau, be
sondere Schwierigkeiten. Auch verhalten sich bei Bie- 
gungen und Knickungen verschieden harte Gesteine ganz 
anders. Schiefer ais eine mehr oder weniger flieBende 
Masse schmiegt sich allen Falten eng an, starre Gesteine, 
auch Erzlager, reiBen jah ab und erscheinen abgerissen, 
abgeknickt ausgewalzt. DaB die Schichtenfaltung fiir den 
Gangbergbau besondere Bedeutung hat, ist eine Tatsache, 
der man vielleicht noch nicht geniigend Rechnung ge- 
tragen hat.

Die Umwandlung der Gesteine durch Druck, die man 
mit dem schwer zu handhabenden Wort Dynamometa-  
morphose bezeichnet, ist namentlich fiir den Schiefer
bergbau von der weittragendsten Bedeutung. Wer Schiefe- 
rung nicht ais Erscheinung erachtet, die spater in das Ge
stein hineingetragen ist, wer aus dem zufalligen Zusammen- 
treffen von Schieferung und Schichtung den SchluB zieht, 
beide hatten die gleiche Entstehung, wer dieser Theorie 
nicht volle Beachtung schenkt, leistet sich praktischen Un- 
sinn, wie er in verlassenen Gruben des Rheines und dessen 
Nebentalern sehr haufig nachgewiesen werden kann. Wenn 
sogar Schieferfelder in den wenigen Landesstrichen, in 
denen noch das Verleihungsrecht fiir Schiefer gilt, nach 
dem Grundsatz »Die Lager setzen in die ewige Teufe« ver- 
liehen und entsprechend die Felder gestreckt werden, so 
ist darin eine iiberaus bedauerliche, die Werke schadigende 
Verkennung von Theorie und Praxis zu erblicken.

Die wenigen hier angefiihrten Beispiele, die uns lehren, 
wie die geologische Wissenschaft unmittelbar im Dienste 
des Bergbaues steht, wie ihre Lehren praktische An
wendung finden, konnten verhundertfacht — vertausend- 
facht werden. SchlieBlich sind Begriffe einer Oxydations-, 
Zementations- und primaren Zone keine leeren Worte, die 
im Munde der Lehrer wohl tónen und sich in Buchern gut 
ausnehmen, sondern sie sind unmittelbar der Natur ent-
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nommen. Wer diese miBachtet, kann Schiffbruch erleiden, 
sich und seine Grube zu Grunde richten.

Nunmehr seien die reinen Bergbauwissen- 
schaften vom Standpunkt der Praxis und umgekehrt die 
bergmannische Praxis im Lichte der Wissenschaft oder 
des theoretischen Denkens betrachtet. Man hat Wunder- 
werke im Bergbau vollbracht, bevor vein geschriebenes 
oder gedrucktes Wort dariiber erschienen ist, bis Agricola 
in seinem Werk »De re metallica« 1550 zusammenzufassen 
suchte, was und wo man in der Literatur, namentlich der 
Alten, des Bergbaues gedacht hat, welche Erfahrungen in 
deutschen Landen erzielt sind und welcher Gezahe, Ge- 
rate und Maschinen man sich zu einer Zeit bediente, ais 
das SchieBpulver noch nicht erfunden war. Die erste Berg
baukunde im inoderneren Sinne stammt von Serio, die 
nachste von Kohler, dann von Treptow. Alle diese Biicher 
haben nach dem Ableben der Verfasser keine Neuauflage 
erlebt; heute herrscht mit Recht das Lehrbuch von Hei^e- 
Herbst-Fritzsche. Es ist viel mehr gelehrt ais gedrućkt 
worden. Man sieht heute leicht ein, daB die Technik und 
damit die neuzeitliche Erfahrung mit Riesenschritten 
fortschreitet, und daB kein Buch so schnell verfaBt 
werden konnte, in dem sich nicht schon wahrend des 
Druckes das Bediirfnis nach Verbesserungen rege machte. 
SchlieBlich ist man sich klargeworden, daB ein Steiger im 
Gangbergbau mit seinem Kollegen im Braunkohlentagebau 
nicht viel mehr ais den Namen gemeinsam hat, und daB 
beide ihre nutzbaren Mineralien der Erde entreifien; es 
muBten also die Lehrweise und ais Folgeerscheinung auch 
die Lehrmittel und Lehrbiicher spezialisiert und noch weiter 
unterteilt werden.

Was muB eine Bergbaukunde, eine Bergbaulehre 
bringen, damit sie ihren Zweck erfiillt? Halten wir uns an 
die Definition: Unter Bergbaukunde versteht man die auf 
Wissenschaft und Erfahrung sich stiitzenden Regeln und 
Grundsatze zur Gewinnung und Fórderung nutzbarer 
Mineralien — so wurde in Eisleben gelehrt. Kohler sagte: 
»Die Lehre iiber die zum Betrieb der Bergwerke erforder- 
lichen Kenntnisse ist Gegenstand der Bergbaukunde, sie 
stiitzt sich dabei auf die durch Erfahrung und Wissenschaft 
begriinc^eten Regeln«, wahrend im Heise-Herbst-Fritzsche 
zu lesen ist: »Die Bergbaukunde ist der Inbegriff aller 
Lehren und Regeln fiir die zweckmaBige und wirtschaft- 
liche Ausfiihrung der zur bergmannischen Gewinnung 
nutzbarer Mineralien erforderlichen Arbeiten«. Daraus geht 
doch deutlich hervor, daB aus den wechselnden, mit unge- 
heurem FleiB gesammelten und sich stets vermehrenden 
niedergeschriebenen Erkenntnissen der bergmannischen 
Wissenschaften Bergbau allein nicht getrieben werden 
kann. Ich pflege das so auszudriicken: »Wer allein die 
Bergbaukunde in allen ihren Teilen auswendig weiB, kann 
eine Grube zu Grund und Boden richten. Die Grundstócke 
alter Erfahrungen, die aber taglich vermehrt und erweitert 
werden, die fortwahrende Anpassungsfahigkeit an die Er- 
fordernisse fiihren zur erfolgreichen Tat. 99 o/0 aller berg
mannischen Leistungen beruhen auf Erfahrung und nicht 
auf Theorie; wehe aber dem, dem das 1 o/0 an Wissenschaft 
fehlt!

Jede Bergwerksgesellschaft, vor allem jede Grube ist 
gleichsam ein individuelles Wesen und tragt ihren per- 
sónlichen Charakter. Auf mancheń Grubenfahrten mit 
Grubenbeamten ist mir zum BewuBtsein gekommen, wie 
jeder Betriebsfiihrer seine eigenen Sorgen hat, jeder 
Reviersteiger sich auf sein Revier einstellen muB. Jedwede 
theoretische, also lehrenmaBige Schulung gibt nur An- 
leitung mit einem Zuviel und einem Zuwenig fiir jeder- 
mann, also nur mit einem Riistzeug, das zu handhaben ist. 
Da gibt es kein Schema, da heifit es taglich erleben, ein- 
gewóhnen, aus Erfolgen und nicht weniger aus MiBerfolgen 
lernen, kein Rezept kann fiir den Betrieb verschrieben, 
keine angelernte Dienstvorschrift ausgeiibt werden. »Gliick- 
auf« ist unser BergmannsgruB! »Sinn auf« sollte das 
Morgen- und Abendgebet der Grubenbeamten heifien!

Dabei ist der Austausch von Erfahrungen, Befruch- 
tungen durch gegenseitige Meinungen, wie sie durch die 
jetzt im Verein Deutscher Bergleute zusammengefaBten 
Beamtenvereine gepflogen werden und seit manchem Jahr- 
zehnt gepflegt worden sind, wichtig; durch die Theorie der 
Belehrung wird der Praxis gedient. Ich hatte die An
regungen in meiner Berufstatigkeit nicht entbehren kónnen 
und nicht entbehren mógen. Man muB sich nur bewuBt 
bleiben, daB theoretisierende Vortrage nicht Selbstzweck, 
sondern Mittel zum Zweck sind. Die reine Essenz, die fiir

uns heilsam und wirksam ist, miissen wir selbst durch 
Nachdenken herausdestillieren. Wenn man aber die fleiBig 
o-esammelten Protokolle solcher Versammlungen iiber Jahr- 
zehnte hinaus verfolgt, so erhalt man ein Spiegelbild der 
sich wandelnden und entwickelnden Technik im Verlaufe 
der Zeit. Da zeigt es sich nun oft, daB die Theorie des vor- 
getra^enen Stoffes versagt, sich nicht durchsetzen kann, 
die Pra\is ihr Recht behalt und es siegreich zu verteidigen 
vermacr Es sind aber gewiB ebensoviel Falle nachweisbar, 
in denen die die Praxis vertretenden Teilnehmer einer Ver- 
sammlung mit Entschiedenheit eine neue Theorie ablehnen, 
ja bekampfen, die aber Durchschlagskraft behalt und heute 
in ihren Auswirkungen zum selbstverstandhchen Gemeiri- 
gut aller Gruben geworden ist. Es sei dabei nur an die ur- 
spriinglich so heiB bekampfe Anwendung yon Gruben- 
lokomotiven jeder Art erinnert, wahrend sie heute ais 
Streckenfórdermittel gar nicht zu entbehren sind.

Kinderkrankheiten sind allenthalben in allen berg- 
technischen Dingen zu iiberwinden gewesen, Lehrgeld hat 
man jedesmal zahlen miissen. Ein Beispiel — statt vieler — 
soli diese Fragen noch naher erlautern. Da kommt ein 
Markscheider Poetsch in Kóthen auf den Gedanken, beim 
Abteufen von Schachten den Schwimmsand gefrieren zu 
lassen und dann erst durch die erstarrte Eis- und Stein- 
masse den Schacht zu senken. Die Technik des Gefrierens 
durch Umlauf von Kaltelauge, die Erzeugung der Kalte 
durch NH3-Verdunstung — neuerdings auch durch C02 - 
entlehnte er von der bekannten Eismaschine. Die Anwen- 
wendung auf Schachte wurde ihm patentiert. Also bei 
nachster Gelegenheit an die Arbeit! Doch die ersten
Schachte brachen zusammen, muBten verlassen werden. 
Mancher wird damals behauptet haben: »Sagt ich’s nicht,
daB die Idee Unsinn ist!« Nach teurem Lehrgeld, nach
Uberwindung vieler Anfangsschwierigkeiten ist dieses
Verfahren heute zu einem wirklich sicheren, auch unter 
den ungiinstigsten Bedingungen erfolgreichem Verfahren 
ausgebaut worden.

Die Begriffe Theorie und Praxis seien nun an einigen 
bestimmten Beispielen der bergmannischen Tatigkeit oder
— was dasselbe bedeutet — an einigen Sonderkapiteln 
der Bergbaukunde abgewogen.

Hinsichtlich der Aufsuchung  von Lagerstat ten ist 
es bewunderungswert, mit welcher Treffsicherheit die 
Alten alle bedeutenden und wertvollen Erzlagerstatten uns 
vorweggenommen haben. Der Eisenstein der Ostmark, das 
Eisenerz in Karnten ist schon seit der Rómerzeit bekannt 
und ausgebeutet worden. Das Rammelsberger Erzlager 
steht seit dem 12. Jahrhundert in fast ununterbrochener 
Gewinnung. Den Reichtum des Erzgebirges, des Ober- 
harzes hat man friih erkannt. Im Siegerland sind die. 
zweifellos damals reichlicher ar.firetenden Mollstiicke 
schon zur Latainer-Zeit, 500 Jahre vor unserer Zeit- 
rechnung, gewonnen und huttenmannisch verarbeitet 
worden. Die schónen Erze der »Landeskrone« sind schon 
im 13. Jahrhundert bekannt gewesen. Der Betrieb auf dem 
beriihmten Stahlberg bei Miisen stand vor 200 Jahren in 
voller Bliite und stempelte diesen Ort, wie Haas zu sagen 
pflegte, zum Mekka der Bergleute. Móge es bei dem 
iinsenfórmigen Auftreten unserer Oangmittel gelegentlich 
gegliickt sein, gute Aufschliisse in der Teufe zu tatigen; 
heute ist uns jedenfalls in der Nahe des Rasens kaum 
etwas Bedeutsames verblieben, wir miissen vielmehr unter 
Aufwand auBerster Technik den »Stein« in recht grofier 
Teufe gewinnen und haben Miihe, den Bergbau auf oft 
recht kummerlichen Lagerstiitten wirtschaftlich zu ge- 
stąlten. Im Siegerland hat sich also friih eine Zunft aus- 
gebildet, die die auBeren Kennzeichen fiir das Auftreten 
von Ciangen ohne theoretische Erwiigungen schnell und 
sicher erfaBt hat und dadurch zum sicheren Ziele gelangt 

ist. Die wissenschaftliche geologische Durchforsehung des 
Siegerlandes hat wesentlich neue bedeutsame Gange, die 
den Alten unbekannt ^oder an denen sie sich wenigstens 

nicht versucht hatten,* nicht auffinden kónnen. Die Durch- 
forschung in groBer Teufe hat die gewiinschten und er- 
hofften Ergebnisse nicht gezeitigt, so notwendig und wohl 
durchdacht diese Piane auch gewesen sind. Auch die geo- 
physikalische Bodenforschung, die sich auf Magnetismus 
(im Siegerland nicht anwendbar) auf statische Elektrizitat, 
auf elektrisehe Leitfiihigkeit von Hochfrequenzstrómen, auf 
akustischer Leitfahigkeit griindet, hat nur Nieten im Sieger
land gezogen.

Bei einer Betrachtung iiber Theorie und Praxis ini 
Bergbau darf im Kapitel »Schiirfarbeiten« die Wiinschel-
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rute nicht unberiicksichtigt bleiben. Man kann sagen: Die 
Wiinschelrute ist fast so alt wie das Menschengeschlecht. 
Das Fiir und Wider ist genugsam behandelt worden. Es 
ist moglich, ja wahrscheinlich, daB die Wiinschelrute 
gleichviel Erfolge und MiBerfolge aufzuweisen hat wie 
alle geophysikalischen Untersuchungsmethoden zusammen- 
genommen. Sie gilt nicht ais zunftgemaB und zmerlassig, 
ja wird miBachtet, wenn nicht gar fur lacherlich gehalten; 
einmal, weil ihre Wirkung sich mit den uns zur Zeit zu 
Gebote stehenden Naturerkenntnissen nicht erkliiren laBt, 
und anderseits, weil das hóchst problematische Medium 
Mensch« dabei eingeschaltet ist. Professor Dr. K. von 

B ii Iow, Greifswald, fragte kiirzlich im Kosmos: Was ist 
mit der W'iinschelrute?« und kommt zu der Antwort: »Der 
Wunsch ist Triebfeder des Ausschlages, der Wunsch ist so 
gut wie immer der Vater des Ausschlages. Die Móglich- 
keit der Wunschbeeinflussung macht sie unkontrollierbar 
und wertlos. Wiinschelrute ist Wunschrute. Die Ausschlage 
kónnen nicht auf Einwirkungen von seiten des Bodens und 
seiner Verschiedenheiten zuruckgehen, sondern haben ihre 
letzte Ursache im Menschen.« Dagegen soli nur gesagt 
sein: Es ware tóricht, die Rute spielen zu lassen, wo auBere 
Anzeichen zum Schiirfen Anreiz geben; nur da kann doch 
der Wunsch die Triebfeder des Ausschlages sein. Aus
schlage in Wiesengriinden und tiefbeschotterten Wald- 
bóden ohne Einwirkung von seiten des Bodens leugnen zu 
wollen, erscheint mir ebenso tóricht. Die Rute vom Weiden- 
stamme leistet eben nicht mehr und nicht weniger ais die 
Rute vom Baume der Erkenntnis. Ich will hier nichts fiir 
und nichts wider die Wiinschelrute sagen; ein jahrtausend- 
altes Problem laBt sich nicht mit ein paar Worten abtun. 
Es bleibt eben auch heute noch ein Problem.

Die analytische Betrachtung vom Standpunkt der 
Theorie und Praxis laBt sich beąuem iiber alle Betriebs- 
zweige des Bergbaues und iiber alle Kapitel der Bergbau- 
kunde ausdehnen. Ich will nur noch ein allgemeines und 
mir besonders wichtig erscheinendes Kapitel herausheben. 
Es ist der Geb i rgsd ruck  und die hieraus entstehende 
Unfallgefahr. Die Frage wird in Lehrbiichern entweder 
gar nicht oder doch von ganz %'erschiedenen Erkenntnissen 
und Erfahrungen aus behandelt. Niemand kann behaupten, 
sein Gebirge gegen Stein-, Erz- oder Kohlenfall volI- 
kommen zu beherrschen, weder theoretisch noch praktisch, 
sonst wurden die dadurch hervorgerufenen Unfalle nicht 
Jahr um Jahr zu den zahlreichsten im ganzen Bergbau ge- 
hóren. Es wird darin in der Praxis zweifellos allerlei ge- 
Ieistet, indem durch den gescharften Blick gefahrbringende 
Klufte erkannt und richtig beurteilt werden. Aber erst in 
neuerer Zeit ist man durch die Deutung des Gebirgs- 
druckes nach Ursachen und Wirkung, durch die Systematik 
der Klufte zu tieferer Erkenntnis vorgedrungen, so daB auf 
dem einmal beschrittenen Wege noch mehr zu hoffen ist. 
Man muB sich klar werden, daB alle Gebirge natiirlich nach 
bestimmten Systemen parallel gekliiftet sind und daB durch 
die bergmannischen Hohlraume kunstlich Klufte hervor- 
gerufen werden. Durch die grundlegenden Arbeiten von 
Spackeler hat sich vieles geklart, und man hat organisa- 
torische MaBnahmen treffen kónnen, die zur Unfall- 
verhutung gefiihrt haben. G i l l i t z e r  hat diese Erkenntnisse 
auf flachę Lagerstatten (den Mansfelder Kupferschiefer), 
Landwehr auf steile Gange ausgedehnt. Mein Sohn hat 
die Formen der bergmannischen Hohlraume und die dabei 
auftretenden, also durch die Form bedingten Spannungs- 
erscheinungen untersucht1. Ich glaube noch immer, daB, 
wenn die Landwehrschen Erfahrungen an unseren Gangen 
Allgemeingut aller Grubenbeamten, Fahrhauer, Steiger, 
Obersteiger, aber auch der Hauer wurden, wenn behórd- 
lich, also durch die Bergpolizei, auf diese Erkenntnisse 
hingewirkt wiirde, die Unfallziffer sich noch weiter senken 
lieBe. Wenn wirklich bereits friiher die spannungsfreie 
primare Zone, die wandelnde Kampferdruckzone und die 
obere Lockerzone der Firstenbaue in der Erfahrung und 
Vorstellung einiger Grubenbeamten gelebt haben, so sind 
diese vorher nicht bezeichnet und ausgesprochen worden; 
auch hat man meines Wissens betriebliche Einstellungen 
beim Ubergang von der einen zur anderen Zone nur inso- 
fern vorgenommen, ais im Abbau ausgebaut wurde, wenn 
es die Not gebot. Erst durch die wissenschaftliche Behand
lung der Frage sind die Dinge klar erfaBt und zum All
gemeingut geworden, womit dem Bergbau ein wichtiger 
praktischer Dienst geleistet ist. So sind auch alle Arbeiten 
von Spackeler und seinen Nachfolgern auf diesem Gebiete

1  Arch. bergb. Forsch. 1 (1940) S. 3.
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verdienstvoll gewesen. Es ware wiinschenswert, wenn alle 
Systeme von Kliiften, gleich, ob sie natiirlich oder kiinst- 
lich entstanden sind, mit besonderem Namen belegt 
wurden, wie es allgemein im Schieferbergbau ublich ist. 
Das wiirde die Achtsamkeit auf Klufte erhóhen. Wenn 
es auch im Schieferbergbau geschieht, um Schiefer in móg
lichst groBen Formen nach der natiirlichen Teilbarkeit des 
Gesteins zu gewinnen, so hat es hier doch zur Folgę ge- 
habt, daB die Unfallziffer durch Steinfall gegeniiber dem 
anderen Bergbau auBerordentlich niedrig steht.

Theoretische Erwagungen der Stein- und Kohlenfall- 
kommission im Ruhrgebiet zusammen mit praktischen 
Oberlegungen haben namentlich beim Abbau flacher, aber 
auch halbsteiler und steiler Lagerstatten zum systema- 
tischen Ausbau gefiihrt. Es besteht also das Gebot, das 
Hangende, ob es fest oder locker ist, durch einen be
stimmten vorgeschriebenen Ausbau zu sichern. Die 
Stempelreihen miissen sich in einem bestimmten Abstand 
folgen; auch ist gemaB dem Abbaufortschritt vorzustrecken 
oder vorzupfanden. Die Ausrede, das Hangende ware an 
der und der Stelle fest und der Ausbau daher nicht nótig 
gewesen, wird bestraft. Der Eisensteinbergbau Siiddeutsch"- 
lands hat sich diese Erfahrung zunutze gemacht; auch bei 
steiler Lagerung wird z. B. in Bensberg planmaBig aus
gebaut, wie es ja in lockeren Gebirgen schon langst zur 
Selbstverstandlichkeit gehórt, sowohl Strecken ais auch Ab- 
baue so zu behandeln.

Fiir den Grubenausbau  sind uns die verschiedensten 
Mittel an die Hand gegeben, Grubenbaue jeder Art sicher 
zu stellen. Vom einfachsten Stempelschlag iiber nach- 
giebige Zimmerung, Eisenausbau zu Beton und Eisenbeton 
zu Tiibbings: eines wird wohl auch den schwierigsten 
Fallen trotzen. Welches Verfahren ist nun wirtschaftlich 
moglich und praktisch notwendig? Da setzt wieder die 
praktische Erfahrung ein, wobei in diesem Falle ein be
sonders weitschauender Blick nótig ist. Ich denke dabei 
an das Manganerzbergwerk Dr. Geyer in Waldalgesheim. 
Was hat man da nicht alles probieren miissen, um in diesem 
mulmigen Erz Grubenbaue dauernd aufrecht zu erhalten! 
Was kann man dort auf diesem Gebiet lernen!

Es ist der Nachweis gefiihrt worden, daB z. B. der 
Eisenausbau, soli er sicl\ dauernd bewahren, der hier an- 
wendbaren Festigkeitslehre und Mechanik entsprechen muB. 
Spackeler undMaercks haben die theoretische Nachprufung 
der entsprechendenGesetze durchgefiihrt. So kommt es, daB 
der Toussaint-Heintzmann-Ausbau unter den schwierigsten 
Verhaltnissen die gróBte Haltbarkeit aufweisen konnte und 
daher die weiteste Verbreitung gefunden hat. Es hat sich 
gezeigt, daB Eisenausbau nicht nur in der x-Achse sondern 
auch in der y-Achse Widerstand gegen Knickbeanspruchung 
aufweisen muB, d. h. er soli nicht nur rechtwinklig zum 
StoB in der First, sondern auch in der Streckenrichtung 
widerstandsfahig sein. So hat hier die richtige Theorie 
wider alle bisherige praktische Gepflogenheit den rechten 
Griff getan. Es heiBt wohl: Die Praxis ist Erlebtes, die 
Theorie Erfundenes. Hier zeigt sich einmal, daB die Theorie 
Grundlagen der Erkenntnis angibt, dić sich Iebendig zur 
Tat gestaltet hat. Aber die Praxis gibt dann den end- 
giiltigen Ausschlag. Praxis allen Neuerungen gegeniiber 
bedeutet die schnelle und klare Erkenntnis der Vorteile 
und Nachteile und daher der Wirtschaftlichkeit. Das nimmt 
auch von ailgemeinen Gesichtspunkten aus in der Bergbau- 
kunde einen breiten Raum ein.

Dazu ein Beispiel: Die Zeit verlangt eine hóhere 
Leistung im Abbau bei verminderter Gefolgschaft oder 
auch die volle Ausnutzung der immer kleiner werdenden 
Hauerbelegschaft, dereń Befreiung von allen Neben- 
arbeiten der Fórderung und des Versatzes unter Einsatz 
von Ungeubten und maschineller Abbaufórderung. Es sind 
in den letzten Jahren ais Ersatz fiir den normalen Firsten
stoBbau eine Reihe von Yorschlagen durchprobiert worden; 
der Schragbau, der Trichterbau, der FlieBbau, der Magazin- 
bau; man hat vergleichende Berechnungen dariiber auf
gestellt, hat Bergingenieure im"Lande herumgeschickt, eine 
Anregung zu geben; man hat unter den verschiedensten 
Verhaltnissen kalkuliert, neue Vorteile gegen Nachteile ab- 
gewogen und hat sich vielfach genótigt gesehen, wehmiitig 
und mit gutem Gewissen zur alten Methode zuriick- 
zukehren. Da gewinnt man wieder Respekt vor den Alten, 
die durch ihren FleiB und ihren praktischen Sinn das 
Richtige herausfanden, namentlich im Erzbergbau. Ander
seits bleiben die Neuerungen in der Abbauweise, wie sie 
im Salzgitter Hóhenzug ausgebildet worden sind, be-
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wunderungswiirdig. Die Einfiihrung maschineller Abbau- 
fórderung ^Schrapper, Schiittelrutschen, Bander) hat man 
vor noch nicht allzu langer Zeit nicht fiir nótig, kaum fiir 
móglich gehalten. Heute, wo die Not dazu zwingt, neben 
den im dauernden Vortrieb beschaftigten Hauern noch eine 
Fórdermannschaft einzusetzen, ist man ohne Schiittel
rutschen nicht ausgekommen und hat sich dadurch den 
Zeitverhaltnissen anzupassen verstanden. wahrend zu Ver- 
satzzwecken die Schiittelrutsche sich stellenweise schon 
langer durchaus bewahrt hat und wohl auch der Schrapper, 
der sich zur Forderung nach zwei Richtungen eignet, unter 
bestimmten Bedingungen anwendbar erscheint und be
sonders dem Salzbergbau, vielfach auch in steiler Lagerung 
beim Firstenbau mit Versatz, gute Dienste leistet.

Den Alten haben diese Abbaufórderarten gefehlt, da
her muBte in dem Abbau flacher und halbsteiler Lager
statten manche Umanderung durchgefiihrt werden. Auf 
dem Gebiete der Abbauverfahren muB in Zukunft zunachst 
noch viel theoretische Geistesarbeit geleistet und in die 
Praxis umgesetzt werden, wenn es gilt, die Abbauverluste 
zu vermindern und das in den Lagerstatten gebotene Volks- 
vermógen zu nutzen. Der bóhmische Braunkohlenbergbau 
ist darin vorbildlich gewesen und hat auch im lockeren 
Gestein neue fortschrittliche Wege beschritten. Die Frage 
wird im altdeutschen Braunkohlenbergbau fiir die mit Not- 
wendigkeit zunehmende unterirdische Gewinnung immer 
brennender, da noch keiner der zahlreichen Vorschlage eine 
durchgreifende Anderung des bisher allgemein ublichen 
Bruchbaues ermóglicht hat.

Auf kaUm einem Gebiete ware eine innigere Verbin- 
dung zwischen Theorie und Praxis nótig wie im Auf- 
berei tungswesen. Die Nutzung der physikalischen 
Unterschiede zur Trennung und Anreicherung der Mine
ralien setzt voraus, daB jene nicht nur klar wissenschaft- 
lich erfaBt sind, sondern, dafi auch die Arbeitsvorgange in 
den verschiedenen Apparaturen eindeutig vor Augen 
stehen, damit sie scharf verfolgt und geregelt werden 
konnen. Gleichwohl ist die Aufbereitungskunde trotz einer 
umfangreichen alteren und neueren Literatur auch heute 
noch eine praktische Wissenschaft, dereń Ergebnisse im 
wesentlichen auf Versuchen beruhen.

An wissenschaftlichen Baarbeitungen des Auf- 
berei tungswesen hat es nicht gefehlt. Rit ter von 
Hauer gilt ais Vater der Aufbereitungskunde, Gaetsch- 
mann und Bi lharz haben schon Mitte des vorigen Jahr- 
hunderts ausfuhrliche Werke geschrieben und ein Formel- 
wesen eingefiihrt, das alle damals bekannten Apparate fiir 
Zerkleinerung, Klassierung und Sortierung beriicksichtigt. 
Neuere Werke von Finkey und Bl iimel versuchen den 
Setz- und Herdyorgang rechnerisch zu eęfassen. Richards,  
ein Amerikaner, hat zur Klarung der Frage durch Indikator- 
versuche, ahnlich denen von Dampfmaschinen, wesentlich 
beigetragen. Die Praxis zieht keinen Nutzen aus allen den 
vielseitigen Bemiihungen. Soviel ich hóre, kiimmern sich 
die Erbauer der verschiedenen Aufbereitungsmaśchinen 
wenig darum und gehen eigene Wege der Erfahrung, 
Wege, die durch Versuche wohl begriindet sind. Es haben 
sich schlieBlich Normen in der Bauart der Maschinen aus- 
gebildet, die eingehalten werden und sich bewahrt haben. 
Zweifellos liegt das dringende Bediirfnis vor, den Flota- 
tionsvorgang wissenschaftlich zu deuten, hofft man doch 
von einer klaren Erkenntnis durchaus nicht nur die wissen- 
schaftliche Befriedigung, sondern auch praktische Werte. 
Es sind Forschungsinstitute errichtet worden, die sich ganz 
dieser Aufgabe gewidmet haben. Die aufgestellten Theo- 
rien widersprechen sich aber noch; da streitet die Rand- 
winkeltheorie gegen die Adsorptionstheorie und der 
Kolloidvorgang gegen den Elektrolytvorgang, so daB man 
den Eindruck gewinnt, jede und keine Annahme besteht 
zurecht. Es ist also doch ein Unterschied, ob man bei einer 
chemischen Analyse Reagenzien zugibt, um eine genau 
formelmaBig begriindete Wirkung zu erzielen, oder nach 
redlichem Bestreben wohl einen belebenden oder driicken- 
den Vorgang erreicht, ohne diesen aber selbst klar er
kennen zu konnen. Das eben ist die Aufgabe der For
schungsinstitute, den Flotationsvorgang uns klarzulegen 
wie eine chemische Analyse oder Synthese.

Die alten Bergleute haben sich mit aufierordentlichem 
Geschick und Verstandnis an den Bau von Aufbereitungs- 
maschinen selbst gewagt; fiir sie gab es keinen Humboldt, 
kein Grusonwerk, Gróppel oder manch andere. Agricola 
widinet dem Bau und Betrieb von Aufbereitungsgegen- 
standen und -anlagen ein sehr ausfiihrliches Kapitel. Aber

selbst vor 46 Jahren habe ich auf kleinen Harzer Gruben 
selbstgefertigte Herde und Pochwerke u. a. in Betrieb ge- 
sehen. Dann iibernahm die Claustaler Zentralschmiede den 
Bau von Maschinen und Anlagen und belieferte auch andere 
Reviere, wie das Siegerland. So stamrrtte die erste Auf
bereitung auf Storch und Schóneberg von dort her und 
wurde erst 1914 von einer Humboldt-Wasche abgelóst. Die 
Praxis war also der Schrittmacher, die Praxis war sich iiber 
die Gesetze im klaren, die sich beim Trennen der Mine
ralien in jeder Kórnung erfiillen sollten, noch bevor 
Maschinenanstalten den Bau von Aufbereitungsmaschinen 
ais Sondergebiet aufgriffen. Das bestatigt auch die Ge- 
schichte des Aufbereitungswesens, wie sie von Schennen- 
Ji ingst ausfiihrlich in der Einleitung dieses einzigen 
gróBeren Aufbereitungswerkes niedergelegt ist. Durch Ver- 
besserung bekannter Gerate, durch eine Fiille nie enden- 
wollender Neukonstruktionen haben die einschlagigen 
Firmen dem Bergbau auBerordentliche Verdienste erwiesen. 
Ihre Versuchsanstalten gaben die beste Gelegenheit, stets 
Theorie mit der Praxis zu verbinden. Es ist auch selbst- 
verstandlich, daB u. a. der Bau von Magnetscheidern auf 
streng wissenschaftlicher Grundlage erfolgen muBte, wenn 
diese Apparate stark wie schwach magnetischen Erzen, 
ja nacheinander Mineralien verschiedener magnetischer 
Durchlassigkeit gerecht werden sollten.

Auf einem wichtigem Gebiete ist aber die Theorie 
bahnbrechend vorgegangen und hofft, daB immer weitere 
Kreise der Praxis ihr Gefolgschaft leisten, das ist in der 
Er fo lgsberechnung  der Aufbere i tung ,  die den Ar
beiten des Aufbereitungsąusschusses Deutscher Metall- 
hiitten- und Bergleute zu verdanken ist. Der Praxis fehlte 
es an den hierzu nótigen klaren Begriffen, an Formeln 
und Verfahren. Nur wer sich diese zu eigen macht und 
dauernd anwendet, kann scharfe Kontrolle iiber seine Auf
bereitung ausiiben und kann beurteilen, ob er dauernd mit 
dem anzustrebenden besten Erfolg arbeitet.

Die Praxis wahnt immer erfolgreich ja unfehlbar zu 
sein, nur die Theorie sei allein MiBgriffen und Fehlern 
unterworfen. Das letzte Beispiel sollte uns eines Besseren 
belehren. Hier fragt die Theorie nicht allein nach wissen
schaftlicher Erkenntnis. sondern was niitzt und frommt 
unser Streben der Allgemeinheit, wie dienen wir der Praxis.

Bergbau und das Masch inenwesen,  ein hochbedeut- 
sames Kapitel in einer Betrachtung iiber Theorie und 
Praxis im Bergbau! Wir Bergleute miissen Hochachtung 
haben vor den Maschinen, wie sie die Dampfkraft, Gas- 
kraft, PreBluft, Elektrizitat in ihren so verschiedenen natur- 
gegebenen Eigenschaften in den Dienst des Bergbaues 
gestellt haben und wie sich die hierzu nótigen Maschinen
— ob es sich um Forderung aller Art, um Wasserhaltung, 
Wasserfiihrung oder Gezahe handelt — genau den Be- 
diirfnissen unter denkbar bester Wirtschaftlichkeit an- 
gepaBt haben.

Die Vertiefung in Agricolas Werke belehrt uns. daB 
der leitende Bergmann der damaligen Zeit das Maschinen
wesen nicht nur im Betrieb, sondern auch im Bau ver- 
stehen und Arbeitskrafte handwerklich so weit geschult 
haben muBte, um die Gezeuge nach seinen Angaben und 
Zeichnungen in allen seinen Teilen anfertigen und zu- 
sammenbauen zu konnen. Unter Gezeug verstand man vor 
allem die Wasserkiinste, aber auch die Fórdereinrichtungen, 
an denen Tiere und Menschen zum Antrieb verwendet 
wurden, wie Gópel, Tretrader, Haspel der mannigfaltigsten 
Art. Das war damals Praxis und Theorie des leitenden 
Bergbeamten.

Alle diese Sorgen nehmen uns heute die Maschinen- 
fabriken ab. Wir wissen, welches Spezialistentum sich aus- 
gebildet hat, wodurch wir mit Vertrauen auf zuverlassige 
Bedienung rechnen konnen. Wir Bergleute konnen sagen: 
Fiir uns ist alles Theorie, was nicht in den Bereich unseres 
Einflusses, unserer Wirksamkeit gehórt, jedoch ist es fur 
fjnen durchgebildeten Bergmann unerlaBlich, sich mit der 
Wirkung und dem Betrieb der Maschinen aller Art zu be- 
schaftigen. Er wird dann zunachst und vornehmlich im- 
stande sein, aus einer Fiille von Angeboten die richtige, 
den Verhaltnissen angepaBte Wahl zu treffen, also nicht 
allein nach der Preisstellung. Sodann aber, wenn er dic 
nchtige Wahl getroffen hat, ist es seine Aufgabe, fiir beste 
Nutzung mit dem besten Wirkungsgrad zu sorgen. Kohlen- 
bedarf, Dampfbedarf, Luftverbrauch, kWh werden den 
leitenden Beamten intensiv beschaftigen, und bis in die 
untersten Organe der Beaufsichtigung sollen das BewuRt- 
sein und die Kontrolle des Energiebedarfs wachgehalten
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und das Verstandnis hierfur geweckt werden. So sind PS, 
PSh, kW, kWh durchaus keine theoretisch'en Begriffe, 
sondern die unbedingt nótigen Erkenntnisse zur Leitung 
eines Betriebes. Professor Vater ,  ein friiherer Dozent fiir 
Bergwerksmaschinen an der Bergakademie Berlin hat ein 
Schriftchen veróffentlicht: »Was ist eine Pferdestarke?« 
und darin den Nachweis gebracht, daB dieser Begriff in 
manchen Kópfen der Praktiker durchaus nicht eindeutig 
festlag. Durch Rechnungsbeispiele klarte er die Frage. Wer 
sie an Hand des Biichleins gelóst zu haben meint, den 
mahnt Vater bescheiden zuriickzutreten und dankbar fiir 
die Aufklarung zu sein, die ihn gewiB erst zur voll- 
kommenen Beherrschung der Dinge gebracht hat.

Nicht minder wichtig ist die stetige Uberwachung der 
Kolbenmaschinen durch Indikatoren. Auch die kleinsten 
Betriebe lassen, wenn sie gut geleitet sind, ihre Maschinen 
indizieren. Es wird bald die Zeit kommen, in der MeB- 
gerate zyr Uberwachung von Kleinmaschinen auf dem 
Markt angeboten werden. — Auch von den Vorrichtungen 
zur Priifung elektrischer Anlagen in allen ihren Teilen 
mufi fleiBig Gebrauch gemacht werden. Man muB sich 
klar dariiber sein, daB sich der PreBIuftbetrieb unseren 
Wiinschen und Bediirfnissen in der Grube praktisch durch
aus anpaBt, daB er aber den theoretischen Anforderungen 
an einen giinstigen Wirkungsgrad keineswegs geniigt, so 
daB schlieBlich, sobald die Technik den gewiinschten und 
befriedigenden Standpunkt erreicht hat, ein Wandel gar 
nicht ausbleiben kann. Wer PreBluft in der Grube ent- 
behren kann, wie der Salzbergbau, meidet diese und wahlt 
zur Stiitzung des besseren Wirkungsgrades den elek- 
trischen Antrieb. Wer Pickhammer neben drehenden Bohr- 
maschinen braucht, muB sowohl PreBluft ais auch Elek- 
trizitat bis vor jeden Ort leiten, um den Teilvorteil des 
besseren Wirkungsgrades zu genieBen. So geschieht es 
z. B. im Doggererzbergbau Siiddeutschlands.

In der Wetterwirtschaft wird man auch im Erzbergbau 
die Begriffe Depression und Wettermenge mehr ais bisher 
beachten und die Kiihlwirkung zahlenmafiigen Ausdruck 
finden miissen.

Genug der Beispiele! Es sollte die Meinung zerstreut 
werden: Wer ausfiihrt und anordnet, ist allein Praktiker, 
wer lehrt, schreibt, erfindet und konstruiert ist Theoretiker. 
Zuweilen wird auch unpraktisch ausgefiihrt und praktisch 
gelehrt. Es ist selbstverstandlich, daB man seine Lehre dem

Zuhórerkreis anpassen muB. Uber die Frage, was und wie 
man praktisch lehren soli, sind uns Praktiker die Antwort 
noch schuldig geblieben. GewiB, es gibt Theoretiker aus 
Idealismus, die versuchen, bis zu der nur irgendwie er- 
forschlichen Wahrheit, bis zur Grenze des zu Verehrenden, 
des Staunens vorzudringen. Da macht man vor dem Atom 
ais etwas Gegebenem nicht halt und zerlegt es weiter in 
Elektronen und Kern und will selbst den Kern noch weiter 
zerlegen. Man muB dann Hypothesen zur Hand nehmen 
und das Experiment spielen lassen. Die praktischen Theo
retiker oder die theoretischen Praktiker suchen Nutz- 
anwendung, technische Nutzanwendung. Da kommt man 
bald an eine Grenzscheide, hinter der die Berechnung ver- 
sagt und neue Erfahrungen hinzukommen miissen. Da 
werden Krafte eines ganzen Lebens, ja, Vermógen wohl- 
habender Manner geopfert, um einer Idee Leben zu ver- 
leihen. Man denke nur an Diesel und Zeppelin. Die Idee 
ist in diesen und vielen anderen Mannern unendlich stark 
gewesen. Der alles beherrschende Praktiker aber will nicht 
allein Neues um des Neuen willen auf den Markt bringen, 
nicht nur Werke musterhaft betreiben, sondern aus dem 
Gesichtspunkt des Ertrages, des Gewinnes die Arbeiten 
regeln, einschranken oder steigern.

So gibt auch im Bergbau die Wirtschaftlichkei^die 
letzte Entscheidung iiber die Anwendung von Theorie und 
Praxis. Obergeordnet aber sind Sicherstellung der Baue 
und Unfallverhiitung jeder Art sowie soziale Fiirsorge. 
Obenan steht die Deckung des Bedarfes fiir Volk und 
Staat. Es ist unendlich viel, was das Wórtchen Bergbau 
einschlieBt. Kaum ein Beruf kann sich an Vielseitigkeit mit 
dem des Bergmannes messen. Um so schwerer ist es, Uber
sicht zu gewinnen, um so Ieichter Wert und Bedeutung 
von Theorie einerseits und Praxis anderseits zu miBachten, 
zu verkennen oder auch zu iiberheben, anzuerkennen.

Wie im Leben so auch im Bergbau gilt das Goethe- 
wort:

»Weite Welt und breites Leben,
Langer Jahre redlich Streben,
Stets geforscht und stets gegriindet,
Nie geschlossen, oft geriindet.
Altestes bewahrt mit Treue,
Heiter aufgefaBtes Neue,
Edles Ziel und reine Zwecke
Nun man kommt wohl eine Strecke!«

U M S C M  A U
Die rechtliche Gestaltung des Abbaues 

in fremdem Felde.

Von Rechtsanwalt Dr. jur. etrer. poi. Fritz W i is thof f ,  
Dortmund.

Die Ubertragung des vollen Eigentums an einem 
Grubenfeld weist keine rechtlichen Besonderheiten auf 
gegeniiber der Ubertragung des oberirdischen Grundeigen- 
tums, die nach § 925 BGB. durch Auflassung und Um- 
schreibung im Grundbuch bewirkt wird. In derselben Weise 
—vgl. § 50 Abs. 2 ABG. — werden Grubenfelder zu eigen 
iibertragen, die fiir Mineralien verliehen wurden, welche 
nach § 1 des Preufi. ABG. vom 24. Juni 1865 dem Grund- 
eigenttimer entzogen sind. Wenn nicht ganze Grubenfelder, 
sondern nur Teile iibertragen werden sollen, ist ais Vor- 
arbeit die reale Feldesteilung — § 51 ABG. — durchzu- 
fiihren. Fiir das Rechtsgeschaft, durch das sich jemand 
verpf l ichtet  Bergwerkseigentum zu veraufiern, besteht 
der Formzwang des § 313 BGB., der gerichtliche oder 
notarische Beurkundung vorschreibt.

Steht das Minerał in mehreren im Tiefbau gewonnenen 
Flózen an, so ist die Eigentumsiibertragung oft unzweck- 
mafiig. Einmal sind dies die einfach liegenden Falle, in 
denen ein einzelnes dem Feldeseigentiimer nur schwer er- 
reichbares oder wirtschaftlich iiberhaupt nicht gewinnbares 
Flóz einfacher vom Eigentiimer des Nachbarfeldes ab
gebaut wird, weil dieser hart an der Grenze steht und nach 
dem Stand seiner Aus- und Vorrichtungsarbeiten mit 
geringen Aufwendungen die Kohlen gewinnen kann. In 
Fallen, in denen der Abbau in kurzer Zeit endgiiltig er- 
ledigt wird, geniigt die Erteilung einer Abbaugenehmigung 
gegen Zahlung einer einmaligen Pauschsumme oder gegen 
eine je t zu entrichtende Fórderabgabe. Nicht seiten werden 
solche Abkommen getroffen zum Abbau von Sicherheits- 
pfeilern, die die Bergbehórde urspriinglich angeordnet

hatte, dereń Abbau aber dann nachtraglich genehmigt 
wurde.

Schwieriger liegt der Fali, wenn nicht nur ein einzelnes 
Flóz, sondern ganze Flózpakete — ja vielleicht der ganze 
Feldesinhalt — von einem anderen ais dem Eigentiimer ge
wonnen werden soli. Man tue auch den Fali, wo der 
gesamte Feldesinhalt erfaBt werden soli, nicht einfach da
mit ab, dafi dann ja die Eigentumsiibertragung allein in 
Frage kommt. Eine an sich erwiinschte Eigentumsiiber- 
tragung scheitert bei Belastung des Grubenfeldes nicht 
seiten an den Anleihebedingungen, die oft fiir Jahrzehnte 
jede dingliche Verfugung erschweren. Der haufig vor- 
kommende Fali der Flózpaketiiberlassung unter Verbleib 
von sonstigen Flózen beim Eigentiimer ist fiir eine volle 
Eigentumsiibertragung geradezu ungeeignet. Der Paket- 
iiberlasser will ja gerade alles, was nicht in dem Paket ist, 
selbst behalten.

Fiir solche und ahnliche Sachlagen kommt einmal ein 
Pachtvertrag in Betracht. Im Fali, dafi der Abgeber eine 
Gewerkschaft ist, bleibt § 114 ABG. — drei Viertel Mehr- 
heit fiir Substanziiberlassung — zu beachten. Eine gewisse 
Schwierigkeit sehen einige1 darin, daB die gesetzliche 
Hóchstdauer von Pachtvertragen 30 Jahre sein soli. Dafi die 
Kiindbarkeit nach 30 Jahren bei Pachtvertragen iiber ober- 
irdische Grundstiicke zwingend vorgeschrieben ist, steht 
angesichts des klaren Wortlauts des § 567 BGB. aufier 
Zweifel. Es kann aber nicht anerkannt werden, dafi dies 
auch fiir das unterirdische Bergwerkseigentum gilt. § 50 
Abs. 2 ABG. sagt wórtlich: »Fiir das Bergwerkseigentum 
gelten die sich auf Grundstiicke beziehenden Vorschriften 
des BGB., soweit nicht aus diesem Gesetz — das ist das 
ABG. — sich anderes ergibt.« Es ware doch eine zu weit- 
gehende reine Wortauslegung zu folgern: § 567 BGB.

1 Vgl. z. B. Isay,  Komm. z. ABG., Anm. 12 zu § 50.
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begrenzt die Grundstiickspacht, also gilt die Grenze auch 
fur die Pacht des unterirdischen Bergwerkseigentums. 
Rechtsvorschriften, und gerade die zwingenden ,  auf 
Grund wirtschaftspolitischer Erwiigungen erlassenen sind 
nach ihrem Zweck zu beurteilen und auszulegen. Der § 567 
BGB. bezweckt, die Neuschaffung lehensahnlicher, das 
oberirdische Eigentum unangemessen aushóhlender Dauer- 
bindungen zu verhindern. Nach der Auffassung des Gesetz- 
gebers soli aus Griinden der offentlichen Ordnung das 
Grundeigentum nicht iibermaBig gefesselt werden. Diese 
Grunde fallen gegeniiber der Verpachtung des Bergwerks
eigentums nicht ins Gewicht. Es ware nicht sachgemaB, 
Bestimmungen, die fiir das —• nach Ansicht des Gesetz- 
gebers — ewige Grundeigentum gedacht und eingefiihrt 
sind, schematisch anwenden zu wollen auf das Bergwerks
eigentum, das seiner Zweckbestimmung nach doch auf 
Erschóp fung  in einem mehr oder minder langen Zeit- 
rauin gerichtet ist. Es bedarf keiner Erórterung, daB es 
voIkswirtschaftlich ein Unding ware, jahrelange, Millionen 
verschlingende Schachtabteufungs-, Aus- und Vorrichtungs- 
arbeiten ais nutzlos vertan ansehen zu miissen, nur weil 
trotz noch anstehender Mineralien die 30jahrige Grenze 
des § 567 BGB. den »Pachter« aus dem Grubenfeld ver- 
treibt.

Im iibrigen laBt sich auch die Auffassung vertreten, 
daB die Nichtkiindbarkeit nach 30 Jahren sich aus dem 
gesamten Aufbau des ABG. ergibt, ohne daB gerade eine 
Bestimmung erforderlich ware: »Die Kiindbarkeit von 
Pachtvertragen nach 30 Jahren gemaB § 567 BGB. findet 
auf die Verpachtung von Bergwerkseigentum keine An
wendung*. Diese Auslegung des ABG. wird auch von 
B i t t a ' gebilligt.

Fiir die praktische Bearbeitung des Einzelfalles sei 
empfohlen, in Fallen, wo eine Iangere ais 30jahrige Dauer 
in Frage kommt, liberhaupt das Wort »Pachtvertrag« zu 
vermeiden, um nicht unnótig die Anwendbarkeit des § 567 
BGB. zur Erórterung zu bringen. Es sei bei dieser Gelegen- 
heit bemerkt, daB es nach dem BGB. — abgesehen von 
dem spater erórterten Fali der Dienstbarkeit — auch noch 
Fruchtziehungsgestattungen gibt, die nicht nach Pachtver- 
tragsrecht behandelt werden, z. B. die nach § 956 BGB. zu 
beurteilende Uberlassung von Baumen mit reifem Obst, 
yon Kartoffeln auf dem Felde, von Feldern zur teilweisen 
(nicht vólligen) Abgrasung durch Schafe an Wanderschafer. 
Die Gestattung des Abbaues von Mineralien hat so°-ar mit 
diesen Faljen mehr Ahnlichkeit ais mit der Uberlassuno- 
eines Giundst i i cks  zur pachtweisen Ausnutzung. Dies 
wird besonders klar bei der Priifung der Besitz- (nicht 
Eigentums-) Verhaltnisse. Der Bauer denkt nicht daran, 
dem Wanderschafer den Besitz seines Ackers źu iiberlasseni 
die den Behang der Obstbaume versteigernde Gemeinde' 
will gar nicht das Wegegrundst i ick  dem Kaufer iiber- 
lassen, es soli nach wie vor dem offentlichen Verkehr 
dienen, wohingegen beim eigentlichen Pachtvertrag der 
unmittelbare Besitz des Grundstiicks allein beim Pachter 
ist. DaB die Bestimmungen iiher Grundstiicksbesitz auf 
das Bergwerkseigentum keine Anwendung finden, ist vom 
Oberlandesgericht Hamm in einer Entscheidung vom 
lo. Mai 1929-’ ausgesprochen. Hier wird die Anwendung 
der Besitzschutzvorschrift des § 861 BGB. dem Berg- 
werkseigentiimer abgesprochen. SchlieBlich schlagt es 
doch jedem gesunden Rechtsdenken geradezu ins Ge- 
sicht wenn man ausfiihren wollte: Der nichtregale
Bergbau, wie z. B. der Schieferbergbau Betreibende kann 
Uch durch eine Vereinbarung, ohne dem Fallstrick des 
§ 567 ausgesetzt zu sein, durch einen einfachen nicht dino- 
lich gesicherten obligatorischen Vertrag den Abbau d?s 
Gutes uber 30 Jahre hinaus rechtswirksam sichern, er kann 
auch durch das dingliche Mittel einer beschrankten persón- 
lichen Dienstbarkeit sich allen Schiefer, den der fremde 
Grundeigentumer auf seinem Grundstiick hat, auf mehr 
ais 30 Jahre sichern, aber dem regalen,'dem auf 8 1 ABG 
sich stiitzenden Steinkohlenbergbau, dem soli beides ver- 
wehrt sein.

Fiir den Vertragsgestalter kommt zur Ausschaltune des 
Bedenkens der 30jahrigen Begrenzung auch der etwas um- 
standlichere Weg der beschrankten persónlichen Dienst
barkeit in Frage3. Das Unbeąueme dieser Lósung- besteht 
dann, daB ein solches Recht nicht in vollem Umfange iiber- 
tragbar ist. Nur die Uberlassung der Ausiibung der Dienst
barkeit an einen anderen kann durch eine von vornherein

1 Z. Bergr. 48 (1907) S. 475.
3 Az. I l r 304/28.
8 Vgl. § 1090 ff BOB.

zu treffende Bestimmung zum Vertragsinhalt gemacht 
werden1. Eine gewisse Umstandlichkeit liegt darin, daB zur 
giiltigen Durchfiihrung der Dienstbarkeitsbestellung die 
Eintragung im Grundbuch erforderlich ist2.

Der Vertrag, wonach sich jemand zur Einraumung 
einer Dienstbarkeit verp f l ichte t ,  ist allerdings nicht an 
óffentliche Beurkundung gebunden; insofern besteht eine 
Erleichterung gegeniiber dem Vertrag, durch den eine Ver- 
pflichtung zur Ubertragung des volIen Bergwerkseigentums 
iibernoinmen wird.

Ein in manchen Fallen gangbarer Weg zur rechtlichen 
Ermóglichung eines Abbaues in fremdem Felde wird durch 
die Verordnung iiber die Zulegung von Bergwerksfeldern 
vom 25. Mai 19383 geboten. Es soli hier nicht der dem 
Gesetzgeber wohl in erster Linie vorschwebende Fali er
órtert werden, daB die beiden nicht  einig sind. Das Ver- 
fahren nach dieser Verordnung kann zweifellos auch dann 
angewendet werden, wenn die Beteiligten sich giitlich 
einigen wollen. Der Regelfall der Verordnung ist offenbar 
der des § 4, wonach das Zulagefeld Teil des Hauptfeldes 
wird, wenn Haupt- und Zulagefeld nach berggesetzlicher 
Vorschrift zu einem einheitlichen Ganzen vereinigt werden 
kónnen. Dieser Regelfall entspricht der Ubertragung des 
vol len Eigentums. Der § 5 laBt aber die Móglichkeit 
offen, trotz Nichtveranderung der Eigentumslage die Be- 
rech t igung zum Abbau  in fremdem Felde zu verleihen. 
Es heiBt hier: »Durch eine Zulegung, die nicht durch Ver- 
einigung der Felder nach § 4 erfolgt, erhalt der am Haupt- 
felde jeweils Bergbauberechtigte das ausschlieBliche Recht 
zur Ausiibung der Bergbauberechtigung am Zulagefelde«. 
Man wird gerade diesen letztgenannten Weg gern be- 
schreiten, wenn allerdings die samtlichen Flóze eines Feldes 
einem Fremden iiberlassen werden sollen, aber aus irgend- 
einem Grunde die Eigentumsiibertragung nicht gewollt ist. 
Wird auf Grund der Zulegungsverordnung vorgegangen, so 
kónnen iibrigens die dinglichen Glaubiger weder bei der 
vollen Ubertragung des Eigentums noch bei der Uber
tragung der »Austibung der Bergbauberechtigung« wider- 
sprechen, sie werden vielmehr auf das Pfandrecht an dem 
erlósten Gegenwert verwiesen*. DaB die Zulegung, zumal 
wenn keme ganzen Felder, sondern nur Teile von solchen 
uberlassen werden sollen, Zeit und exakte Vorbereitun<? 
(markscheiderische Risse) erfordert, ergibt sich aus den 
§§ 9 und 10 der Verordnung.

• Jeder Einzelfall ist also je nach seiner technischen und 
wirtschaftlichen Lagerung daraufhin zu priifen, welcher 
u egŁ ~  , ę i&entunlsi!bertragung, Abbauerlaubnis, Pacht, 
beschrankte persónliche Dienstbarkeit, Ubertragung; der 
Ausubung der Bergbauberechtigung — der geeignetste ist.
In den Fallen, wo fur die endgiiltige Regelung ein zeit- 
taubender Weg in Aussicht genommen ist, kann fiir eine 
Ubergangszeit ein emfacherer Weg gewiihlt werden; z. B. 
wud man aus praktischen Griinden in Fallen, wo besondere 
Dunglichkeit den J)aldigen Ubergang in ein fremdes Feld 
erwunscht erscheinYn laBt, es zunachst bei der einfachen 
Rechtsgestaltung der Uberlassung zum Abbau bewenden 
lassen und dabei vereinbaren, daB auf Verlangen eines der 
Beteiligten alsbald oder nach einer gewissen Frist eine 
beschrankte persónliche Dienstbarkeit eingetragen wird.

Bewertung des Rechts auf den Kohlenzehnten*.

StPinNa»nHS5RhsiSC1heil1. Be1r§'recht unterliegt der Abbau von 
n Un e e'!' v erfiigungsrecht des Grund-

ein<- splhsfa r ieS*kk S'Ĉ  oc*er e'nen Dritten
w r p l  i l  f  f  Abhaugerechtiokeit bestellen. Die Abbau-

ni rfrnnlih £ rUI ri ,l"'ch Bestelll'ng und Eintragung 
stiick vf>.c h- V l*as votn Eigentum am Grund-
fStipstM ił T ii" /• nr Reichsf'nanzhof hat wiederholt 
dem Miiwi’ |U  CSeS Recht dem »Bergwerkseigentum«,

t l ™  n f W,nr f elcht nach dem PreuBischen AU-
gememen Berggesetz gleichzustellen ist11

tra? vom l/hUrpEiQ ^ heLdung.1t?henden Fali ist durch Ver' 
Redit des m l  l i 3 ” ?s Vu freie Eigentum und das 
KohlenvertripL Z ' ynbeschrankten Kohlenabbaus. und 
unter den A . ^einkohlenflózen, welche sich

ckn GrundstuCken befinden«, einer bergrechtlichen

1 Vgl. § 1 0 9 2  ff. bob
• § 873 BOB.
* ROBI. I S. 345.

im cl § H 2 8  ^3Q 3 *C' 1:1 m't Art. 52, 53 des Einf. Oes. des BOB

‘ RFH18; JUni,ń94,2, ~  L" 72/42' RStBI' 1^2, S. 802.
vom 13. Marz 1941, RStBI. 1941 S. 376.^  ' <J33' KS,HL l g '! 1  S' 1SI’ ul,d
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G e w e rk sc h a ft  iibertragen worden. Dafiir war diese ver- 
p flic h te t , einen Kohlenzehnten zu zahlen. Strittig ist die 
B e w e rtu n g  d e r  Fórderung auf den Kohlenzehnten.

Der Reichsfinanzhof folgt der hier besprochenen Ent- 
scheidung vom 16. Oktober 1 9 4 1 indem er davon ausgeht, 
dafi dem w i r tscha ft l i chen  Eigentiirfier eines Mineralvor- 
kommens das Vorkommen steuerlich zuzurechnen ist. 
»Wirtschaftlicher Eigentiimer eines Minerahorkommens, 
dem dieses Vorkommen steuerlich zuzurechnen ist, ist der- 
jenige, der das Vorkommen im Eigenbesitz hat. Eigen- 
besitzer ist, wer das Vorkommen ais ihm gehorig besitzt 
(§ 11 Ziff. 4 St. Anp. G.).«

Der Grundeigentume-, der durch den zitierten Vertrag 
sein Abbaurecht iibertragen hat, ist n i c h t  ais wirtschaft- 
licher Eigentiimer des Mineralgewinnungsrechts anzusehen. 
Die vertragschlie8ende Gewerkschaft kann nach diesem 
Vertrag iiber den Kohlenabbau und den Kohlenvertrieb aus 
den in Frage kommenden Kohlenflózen wie ein Eigen- 
tiimer verfiigen. Das Mineralgewinnungsrecht ist a b - 
g e t r e t e n .  »Wenn eine Gewerbeberechtigung abgetreten 
wird, kann das Entgelt hierfiir in einer einmaligen Summę 
bezahlt werden oder in laufenden Betragen, ebenso wie 
jemand ein Grundstuck gegen einen festen Kaufpreis oder 
z. B. gegen eine lebenslangliche Rente verkaufen kann.« 
Hatte der Grundbesitzer'die Kohlenabbauberechtigung nur 
verpachtet, so wrare ihm steuerlich das Kohlenvorkommen 
zuzurechnen. Unter Hinweis auf das Urteil vom 16. Oktober 
1941 ware dem hinzuzusetzen: wenn die Art der Verpach- 
tung nicht so ist, daB der Pachter ais wirtschaftlicher 
Eigentiimer anzusehen ware.

»Wird eine Gewerbeberechtigung gegen einen festen 
Betrag abgetreten, so hat der Abtretende ein Wirtschafts- 
gut (die Gewerbeberechtigung) verloren, dafiir aber den 
Geldbetrag in sein Vermógen iiberfiihrt. Besteht das Ent
gelt in einer Rente oder, wie im Streitfall, in der Ver- 
pflichtung, einen Kohlenzehnten zu zahlen, so ist die Rente 
oder der Kohlenzehnt zu kapitalisieren, denn der Abtretende 
wird durch die Abtretung nicht armer werden. Es findet 
nur eine Vermógensumschichtung statt.«

Hinsichtlich der Ermittlung des Wertes des Kohlen- 
vorkommens erklart der Senat, daB keine Bedenken be- 
standen. diesen nach dem Kapitalwert des Kohlenzehnten 
zu berechnen. Diese Feststellung ist bedeutsam fiir die 
Wertermittlung von Minerahorkommen. die dem Abbau
recht des Grundeigentiimers unterliegen und fiir die selb- 
standige Abbaugerechtigkeitenbestellt werden. Es ist nach 
Ansicht des Senats nicht zu beanstanden, daB der OFP. im 
Streitfall das Entgelt fiir die Abtretung der Kohlenabbau
berechtigung aus dem Kohlenzehnten ableiten will. »Der 
Kohlenzehnte stellt eine Kapitalforderung im Sinne des 
§ 14 Abs. 1 RBewG. dar«. Da die Dauer und die Hóhe der 
Źahlungen nicht feststehen, muB eine Kapitalisierung nach 
§ 15 Abs. 2 RBewG. in Verbindung mit § 76 Abs. 1 Ziff. 3

1 RStBl. 1941 S. 949.

RBewG. vorgenommen werden. Im \orliegenden Falle 
ware demnach der Vervielfacher 9 anzunehmen (Ermitt- 
lungen des Kapitalwertes von Nutzungen oder Leistungen 
von unbestimmter Dauer).

Von besonderem Interesse fur die sachsischen Berg- 
baugesellschaften ist an der ergangenen Entscheidung, daB 
fiir die Feststellung des Wertes des Kohlenzehnten im vor- 
vorliegenden Falle die sachsische Verordnung vom 
23. Januar 1940, die eine Senkung des Kohlenzehnten her- 
beifiihrte, zugrundegelegt werden darf, obgleich sie nach 
dem Stichtag der Bewertung (1. Januar 1940) erlassen 
worden ist. Der Senat ist der Ansicht, daB der OFP. im 
Yorliegenden Falle priifen miisse, .ob in den beteiligten 
Kreisen am Stichtag nicht mit dem ErlaB einer derartigen 
Verordnung g e r e c h n e t  wurde. Derartigen Verord- 
nungen pflegten Besprechungen mit den beteiligten Kreisen 
\oranzugehen. Diese Vermutung trifft durchaus zu. Wenn 
diese Kreise am Stichtag mit dem ErlaB der Verordnung 
gerechnet haben, so bestehen keine Bedenken, die Aus- 
wirkung der Verordnung bei der Wertermittlung zu be- 
riicksichtigen. Auch dieser Entscheidung des Senats kommt 
Bedeutung zu. Pinkernei l .

G riindung  einer A rbeitsgem einschaft 

»Kohlenstaub-M otor«.
In Fortsetzung eines dem Haus der Technik in Essen 

vom Hauptamt fiir Technik gegebenen Auftrages, sich ais 
neutrale Stelle mit allen mit dem Kohlenstaub-Motor in 
Verbindung stehenden Problemen zu beschaftigen undeintn 
eingehenden wissenschaftlich und wirtschaftlich unter- 
mauerten Vorschlag fiir eine weitere Fórderung der Lósung 
des Kohlenstaubmotor-Problems einzureichen, wurde am
3. Juni 1942 unter der Fiihrung des Hauses der Technik 
und unter der Leitung von Professor Dr.-Ing. habil. 
W a g e n e r  eine Arbeitsgemeinschaft »KohIenstaub-Motor« 
gegrundet, die sich aus den Sachbearbeitern der Entwick- 
lupgsfirmen und der an der weiteren Fórderung des 
Problems interessierten Reichs- und Parteidienststellen zu- 
sammensetzt. Aufgabe dieser Arbeitsgemeinschaft ist, die 
weitere Entwicklung des Kohlenstaub-Motors in gemein- 
samer Arbeit so zu lenken, daB die vorhandenen tech
nischen und wirtschaftlichen Probleme in der fiir die Ge- 
samtwirtschaft besten Weise und móglichst kurzfristig ge- 
lóst werden. Insonderheit will die Arbeitsgemeinschaft die 
baldige Betriebserprobung Yon Kohlenstaubmotoren unter 
Beriicksichtigung der Treibstoff-Frage aufgreifen. Sie wird 
ferner die Versuchsarbeiten lenken, Doppelarbeit Yermeiden 
und auch die Grundlagenforschung des Kohlenstaub-Motors 
fórdern. Sie will diejenige Stelle sein, von der aus eine 
neutrale und sachliche Berichterstattung an die Óffentlich- 
keit und an die Dienststellen Yon Reich und Partei erfolgft. 
Sie will damit einen Beitrag zur Erleichterung der Treib- 
stoffYersorgung geben, soweit der Kohlenstaub-Motor 
hierzu technisch und wirtschaftlich irgendwie in der 
Lage ist.

W I  R T S C H  A
Die Magnesiumgewinnung der Welt.

Neben Aluminium entwickelt sich das Leichtmetall 
Magnesium im jetzigen Krieg ais einer der wichtigsten 
Rohstoffe iiberhaupt. In Magnesium haben die kriegfiihren- 
den Lander wahrscheinlich gróBere Produktionssteige- 
rungen Yorgenommen ais in irgend einem anderen MetaT. 
Magnesium ist mit einem spezifischen Gewicht von 1,75 das 
bei weitem leichteste unter den Gebrauchsmetallen (zum 
Vergleich: Aluminium 2,7, Eisen 7,9), so daB es fiir die 
Verwendung in der Flugzeugtechnik ganz besonders ge
eignet ist. AuBerdem wird es in der Kriegswirtschaft in 
groBem Umfang fiir die Herstellung von Brandbomben Yer- 
wendet, und endlich wird es in mehreren Landern zum 
Ersatz und Austausch fiir andere Metalle herangezogen, 
zumal die Rohstoffragen in der Magnesiumindustrie kaum 
eine Bedeutung besitzen. Magnesium findet sich in weit 
Yerbreiteten und YerhaltnismaBig leicht aufschlieBbaren 
Gesteinen, die ais Chloride und Sulfate viele Salzlager in 
sehr ausgedehnten Yorkommen begleiten und ais Kar- 
bonate namentlich in Form des Dolomit ganze Gebirge 
bilden, auBerdem in praktisch unbegrenzten Mengen im 
Meerwasser. Die verschiedenen Rohstoffąuellen sind in den 
einzelnen Landern je nach den gegebenen Móglichkeiten 
herangezogen worden.

F T L I  C H E S
M agnes ium gew innung  der We l t  1937 bis 1941 

(in t).

Land 1937 1938 1939 1940 1941

Deutschland . 12 080 14 100
GroBbritannien 2 000 3 000 5 000 6 500 7 500
Frankreich . . 1 500 1 800 .

Italien . . . . 66 102 300 500 500
Schweiz . . . 230 300 700 700 700
Sowjetunion . 700 1 000 1 000 1 500 1 000
Japan . . . . 1 200 1 500 2 000 4 000 4 500
Ver.-Staaten . 2 059 2 918 3 039 5 680 18 000

uber etwa fast

Welt 19 800 24 700 30 000 40 000 60 000

Hierbei besaB und besitzt Deu tsch land ,  sowohl von 
der Rohstoffseite her infolge des Besitzes der massenhaften 
und besonders leicht aufschlieBbaren Kalimagnesiumsalze 
des deutschen Zechsteins und der hochwertigen Magnesite 
der Ostmark ais auch infolge der rechtzeitig eingeleiteten 
technischen Entwicklung, einen sehr bedeutsamen Vor- 
sprung Yor allen iibrigen Landern. Magnesium ist dasjenige 
Metali, in dessen Produktion Deutschland allen iibrigen 
Landern weit Yoranstebt, ja, soweit Produktionsziffern bis
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zum jetzigen Kriege vorliegen, gróBere Mengen lieferte, 
ais alle iibrigen Lander zusammen genommen.

Von den auBerdeutschen .Landem interessiert zur Zeit 
wohl vor allem die Magnesiumversorgung der Gegner, die 
infolge der langjahrigen Vernachlassigung dieses Metalls 
erst langsam und unter groBen Schwierigkeiten einiger- 
maBen geregelt werden kann. GroBbr i t ann ien  hatte bis 
1939 griechische und ostmarkische Magnesite verarbeitet. 
Nachdem diese Beziige fortgefallen sind, muB es die sehr 
viel armeren heimischen Dolomite verarbeiten und soli 
neuerdings auch zur Verarbeitung von Meerwasser iiber- 
gegangen sein. Besonders weitgehende Piane sind in den 
Ver. Staaten von Amerika aufgestellt worden, wo jetzt 
gegen die Regierung und die Industrie schwere Vorwurfe 
wegen der, unzureichenden Leistung auf diesem Gebiet 
erhoben werden. Man will die Produktion auf womóglich 
150000-200000 t im Jahr bringen, ist sich aber bewufit, 
daB diese Piane kaum vor 1943 auch nur annahernd ver- 
wirklicht werden kónnen. Die bisherige Produktion 
stammte von einem einzigen Werk bei Midland in 
Michigan, das eine chlormagnesiumreiche Soląuelle aus- 
beutete. Seit 1940 sind groBe leistungsfahige Anlagen an 
der Kiiste des Golfs .von Mexiko, bei Freeport in Texas, 
zur Ausniitzung des Seewassers errichtet worden, und die

P A  T E N T
Gebraucbsmuster-Eifitragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 27. August 1042.

5b. 1 521847. Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und Eisengielierei, 
Bochum. Schrammaschine mit zwei oder mehreren ubereinander angeordneten 
Kettenschramarmerf. 7. 8 . 41.

5c. 1521866 u. 1521867. Otto Schmidt, Essen. Vorrichtung zur Ver- 
langerung eiserner Grubenstempel. 8 . 5. 42.

35c. 1521969. Demag-Baggerfabrik GmbH., Dusseldorf-Benrath. Wind- 
werk mit Speichertrommel und Spilleinrichtung. 11. 1. 40. Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

81 e. 1521829. J. Pohlig AG., Kóln-Zollstock. Gliedertransportband. 
23. 9. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

81 e. 1521831. J. Pohlig AG., Kóln-Zollstock. Reinigungsvorrichtung 
fiir die Rollen von Fórderbandern. 20. 11. 39. Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

81 e. 1 521975. Gutehoffnungshiitte Oberhausen AG., Oberhausen 
(Rhld.). Wagenkipper mit Oberleitrutsche, besonders zum Entlceren von 
Grubenfórderwagen. 18.1.41.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 27. August 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 3. Z. 26475. Erfinder, zugleich Anmelder: August Zóller, Berlin. 
Pneumatische Setzmaschine. 16.6.41.

1 b, 5/01. K. 159676. Erfinder: August Nagel, Magdeburg. Anmelder: 
Fried. Krupp Grusonwerk AG., Magdeburg-Buckau. Vorrichtung zur elek- 
tromagnetischen Abscheidung von Magnetit aus Triiben. 30. 12.40.

5c, 10/01. G. 102631. Erfinder: Karl Menges, Essen-Kupferdreh. An
melder: Gewerkschaft Christine, Essen-Kupferdreh. Druckausschalter fiir 
Wanderpfeiler. 2. 12. 40.

5c, 10/01. K. 154348. Erfinder, zugleich Anmelder: Heinrich Kuhl- 
mann, Mariadorf b. Aachen. Eiserner Grubenstempel. 5. 5. 39.

5d, 7/20. M. 150 336. Erfinder, zugleich Anmelder: Kurt Marona, und 
Heinrich Schneider, Tarnowitz (O.-S.). Automatische Auslósevorrichtung 
fur Gesteinstaubsperren. 22.3.41.

5d, 11. M. 149793. Erfinder: Wilhelm Ries, Lauchhammer (Sa.). An
melder: Mitteldeutsche Stahlwcrke AG., Riesa. Anordnung des Bandfór- 
derers bei der Herstellung schmaler Entwasserungsgraben mit Hilfe eines 
Streckenbaggers. 27.1.41.

lOa, 19/01. 0.22211. Dr. C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Waager 
rcchter Kammerofen zur Erzeugung von Gas und Koks. 27. 1. 36.

10a, 33/07. H. 140875. Dipl.-Ing. Kurd v. Haken, Berlin. Vorrichtung 
zum Entfernen von Staub aus in Wirbelbewegung gesetzten Gemischen aus 
Kohlcnstaub und Gas in Schweleinrichtungen. 7. 8 . 34.

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

das Patent erhoben werden kann.)

Ib  (6 ). 723571, vom 16. 11.40. Erteilung bekanntgemacht am 25.6.42. 
M e t a l l g e ’se l l s cha f t  AG. in F r a n k f u r t  (Main). Verfahren zur elektro- 
statischen T rennung von Getneugen mit Hilfe umlaufender Elektrodcn in 
Wa/zenform o. dgl. Erfinder: Dr.-Ing. Richard Heinrich in Frankfurt 
(Main).

Der Durchmesser der Elektrodenwalzen und damit die Zeit, die das 
Gemenge im elektrischen Feld verweilt, ist von der Umladungsgescłrwindig'' 
keit der verschiedenartigen Anteile der zu trennenden Gemenge in Abhangig
keit gebracht, d. h. wird mit zunehmender Umladezeit vergróBert. Zu dem 
Zweck wird zuerst mit Walzen von kleinerem Durchmesser, z. B. mit einem 
Durchmesser von 40 bis 60 mm gearbeitet und der Durchmesser der 
Walzen fiir je etwa 10 °/o Zunahme der Umladezeit um etwa 10 bis 20 mm 
yergróBert.

5c (11). 723835, vom 31.8.39. Erteilung bekanntgemacht am 2.7.42. 
Dr. Hans  W a l t e r  F l e m mi ng  in Ber l in-Hal ensee.  Schutzdach fiir 
den Untertagebetrieb.

Das Dach besteht aus X-fórmigen Tragern und cjuer zu diesen liegen
den Bohlen. Die Trager sind in der Nahe ihrer Enden innen an der unteren

1  In den Gebrauchsmustern, die mit dem Zusatz »Protektorat Bóhmen 
und Mahren<c yersehen sind, ist die Erklarung abgegeben, dali der Schutz 
sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

neuesten, meist im Westen der Ver. Staaten gelegenen 
Werke sollen die in den pazifischen Staaten vielfach be- 
kannten bisher aber nur wenig abgebauten Magnesite ver- 
arbeiten. Aber auch in den Ver. Staaten soli man teilweise 
zur Nutzbarmachung von Dolomit schreiten. Endlich wird 
man in einer erst kurzlich errichteten Anlage die Endlaugen 
aus den Kaliwerken des Carisbad-Reviers in Neu-Mexiko 
verarbeiten. Die technische Entwicklung scheint nament
lich auf dem Gebiet der Magnesitverarbeitung noch nicht 
uberall erfolgreich gewfcsen zu sein, so daB also auch aus 
diesem Grunde die Verwirklichung der ehrgeizigen Piane
zweifelhaft sein mag.

Die Sowjetun ion erzielt ihre bescheidene Ge
winnung teils durch die Verarbeitung von Karnallit aus dem 
Solikamsk-Revier am Westabhang des mittleren Ural, teils 
auch aus der Verarbeitung chlormagnesiumreicher Sol- 
nuellen im Gebiet der unteren Wołga. Da die Produktions- 
statten noch nicht verloren gegangen sind, ist die niedri- 
gere Einschiitzung der Leistung fur das Jahr 1941 wohl auf 
die ailgemeinen Erschwerungen zuriickzufiihren, die die 
russische Industrie infolge der militarischen Niederlagen 
namentlich auf dem Gebiet des Verkehrswesens, aber auch 
des Arbeiterbestandes, der Brennstoff- und Material- 
versorgung usw. durchmacht.

B E R 1 C H T
Kante mit Ausschnitten yersehen. Durch die in der Nahe des vorderen 
Endes der Trager liegenden Ausschnitte werden beim Vorwartspressen, 
d. h. bei der Vorwartsbewegung der Trager, an der die Bohlen nicht teil- 
nehmen, weil sie durch den Druck des Hangenden festgehalten werden, 
die zum Bilden des Daches dienenden Bohlen nacheinander in den zwischen 
den Tragern befindlichen. Raum geschoben. Durch die in der Nahe des 
hinteren Endes der Trager liegenden Ausschnitte wird die jeweils in dereń 
Bereich liegende Bohle aus dem zwischen den Tragern befindlichen Raum 
gezogen. *

lOa (19o3)- 723 572, vom 19.2.41. Erteilung bekanntgemacht am 25.6.42. 
Dr. C. O t t o  $  Comp.  GmbH .  in Bochum.  Fullgasverbrennungswagen 
fiir Koksófen. Erfinder: Bruno Majewsky in Bochum, (s. Abb. 1).

Der Wagen hat einen ausgemauerten, mit Hilfe eines aus zwei inein- 
ander verschiebbaren Teilen a, b bestehenden Rohres gasdicht an eine Off- 
nung des Ofens c angeschlossenen Kamin d, in dem die Fiillgase unter An- 
saugung der AuBenluft yerbrannt werden. Der untere Teil b des Rohres 
kann auf die Ofendecke herabgesenkt werden, und in dem oberen Teil a 
des Rohres, der dessen unteren Teil im angehobenen Zustand tragt, sind 
Schlitze e yorgesehen, die beim Senken des unteren Teiles b von diesem 
allmahlich freigegeben werden.

lOa (36oi). 723858, vom 26.3 .38. Erteilung bekanntgemacht am 2.7.42. 
M e t a l l g e s e l l s ch a f t  AG. in F r a n k fu r t  (Main). Yorrichtung zur Aus
fiihrung des Verfahrens zum Merdichten der Retorten, Kammerofen u. dgl., 
insbesondere Schwelófen. Zus. z. Pat. 697 948. Das Hauptpat. hat angefangen 
am 28. 5. 36. Erfinder: Dipl.-Ing. Friedrich Meyer in Frankfurt (Main). 
Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Auf oder in den waagerechten Stempeln, die bei dem Verfahren ge- 
maB dem Hauptpatent an heb- und senkbaren Beschickbehaltern angeordnet 
sind, und beim oder nach dem Fullen der Retorten o. dgl. ais Verdich- 
tungswerkzeuge dienen, sind Vibratoren angeordnet. Die Stempel werden 
durch die Vibratoren wahrend der Auf- und Abwartsbewegung in den 
Retorten o. dgl. oder wahrend des Aufsetzens und Aufpressens auf die Ober
flache der Beschickung der Retorten o. dgl. in schnelle Schwingungen 
versetzt, wodurch eine besserc Verdichtung des Retorteninhaltes erzielt 
wird. Die waagerechten Stempel kónnen im Querschnitt ein schienenahnliches 
Profil haben.
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10 b (8 ). 723859, vom 1.4.36. Erteilung bekanntgemacht am 2.7.42. 
Chem ische  Fab r i k  Ka l k  Gmb H .  und Dr .-lng.  Ca r l  Thónnessen  
i u Koln.  V erfahren zum Entaschen von Braunkohle.

Die Braunkohle wird nacheinander mit Mineralsauren behandelt, ge- 
waschen, auf etwa 400° C erhitzt, in der Hitze unter Druck mit Lauge be
handelt und zur Befreiung von den lóslichen Bestandteilen gewaschen. Die 
Behandlung der Kohle mit der Saure kann nach dem Erhitzen der Kohle 
erfolgen.

35 a (11). 723301, vom 25.11.36. Erteilung bekanntgemacht am 18. 6 . 42. 
G u t e h o f  f nungsh i i t te  O b e r hau se n  AG. in Obe r hau se n  (Rhld.). 
Mehrgeschossiger Fórderkorb. Erfinder: Gerhard Hagenbeck in Ober
hausen-Sterkrade. <s. Abb. 2.)

Der Fórderkorb hat in senkrechter Richtung bewegliche Tragboden, 
die mit Hilfe eines Hebelgestanges bewegt werden, das die Tragboden mit- 
einander verbindet und an der Hangebank durch Steuerkurven umgelegt 
wird. Wenn der Fórderkorb eine ungerade (unpaarige) Anzahl, z. B. drei 
Tragboden a, b, c hat, wird der mittlere Boden fest mit dem Fórder- 
gestell d verbunden. Die iiber und unter dem mittleren Tragboden a liegen
den, in senkrechter Richtung beweglichen Tragboden b und c werden 
hingegen durch zweiarmige Hebel e und Zugstangen / so miteinander ver- 
bunden, daB sie durch an der Hangebank vorgesehene Kurven g mit Hilfe 
auf der Drehachse der Hebel e befestigter Arme h gleichzeitig in ent- 
gegengesetzter Richtung zum mittleren Tragboden a verstellt werden. Die 
Arme der Hebel e kónnen verschieden lang sein, so daB eine der zu erwar- 
tenden Langung des Seiles entsprechende Bewegung der Tragboden erzielt 
wird. An dem Fórdergestell d kónnen den Abstand der beweglichen Trag- 
bóden b c vom mittleren Tragboden a, d. h. die Bewegung der Bóden b c 
gegen den Boden a begrenzende Anschlage i vorgesehen sein. Diese An
schlage sind dabei unterhalb des obersten Bodens b oder eines der uber 
dem mittleren Boden a liegenden Bóden so anzuordnen, daB sie den uber 
ihm liegenden Boden beim Beladen oder wahrend der Fahrt des Fórder- 
gestelles abstiitzen. Ferner kónnen am freien Ende der Arme h Bolzen 
oder Rollen vorgesehen werden, die in die Kurven g eingreifen.

81 e (10). 723882, vom 17. 7. 35. Erteilung bekanntgemacht am 2. 7. 42. 
Gebr .  E i ck ho f f ,  M a s c h i n e n f a b r i k  und E i sengi eBere i  in 
Bochum.  Gleitlager fur F órderbandfragrollen mit feststehender Achse.

Das in der Tragrolle a liegende Lager ist aus Kunstharz in einem 
Stuck hergestellt und hat eine mit einer ara Umfang mit einem Ring- 
flansch c versehene Stutzscheibe d. Die Stiitzscheibe ist in sich membran- 
artig federnd. Der Umfang des Ringflansches d kann schwach kegelfórmig 
sein und in eine zylindrische Bohrung der Tragrolle eingepreBt werden.

81 e (22). 7237.85, vom 19. 9. 36. Erteilung bekanntgemacht am 25.6.42. 
Ge we rk sch a f t  Ei senh i i t te  Wes t f a l i a  in L u n e n. Krat zer fur Doppel- 
rinnenfórderer.

Die seitlichen Rander des an einem endlosen Zugmittel befestigten 
Kratzers sind zur Erzielung einer móglichst groBen Angriffsflache fur das 
Fórdergut in der Nahe des Zugmittels in der Fórderrichtung des Kratzers 
rechtwinklig umgebogen. Dadurch wird erzielt, daB der Kratzer in der 
Fórderrinnc stets senkrecht steht.

81 e (48). 723472, vom 18. 3. 41. Erteilung bekanntgemacht am 18. 6 . 42. 
F i rma  Josef  B rand  in D u i sb u r g-H am bo rn .  Steilgdngige Wendel- 
rulsche zur Abwartsfórderung von Schuttgut.

Die aus einzelnen aus einem keramischen Stoff hergestellten Form- 
stiicken bestehende Wendel der Rutsche ist in einem auf aufeinandersetz- 
baren armierten Betonringen bestehenden rohrfórmigen Kórper angeordnet. 
Die Formstucke der Wendel kónnen mit einem kragenartigen Bund ver- 
sehen sein, der den Betonring oberhalb der Wendelflache der Formstucke

auskleidet. Es ist móglich, die Formstucke so zu gestalten und anzuordnen, 
daB bei zusammengesetzter Rutsche deren Rutschflache keine Langsfugen, 
sondern nur Querfugen aufweist. Hierdurch wird erzielt, daB das auf der 
Rutschflache herabschieBende Schuttgut die die Flachę bildenden Formstucke 
tangential beaufschlagt. Die Querfugen kónnen dabei offene Spalten bilden. 
und die Ablaufkante der die Rutschflache bildenden Formstucke kann hóher 
liegen ais die Auflaufkante des jeweils tiefer liegenden Formstuckes. End- 
1 ich kann der obere Teil der Rutschflache jedes Formstuckes in der Fórder
richtung flachbogig nach oben gewólbt sein.

81 e (57). 7237S6, vom 27. 8.40. Erteilung bekanntgemacht am 25.6.42. 
W a l t e r  Ha rd i ec k  in Do r tmund .  Schuttelrutsche mit uber die gamę 
Lange des Rutschenstranges durchlaufenden rohrfórmigen Yersteifungen, 
durch welche die Y erspannungsmittel hindurchfuhren. Zus. z. Zusntzpat. 
028008. Das Hauptpat. 598361 hat angefangen am 23.8.32. Erfinder: 
Bernhard Siebers in Witten und Walter Hardieck in Dortmund.

Bei der durch das Hauptpatent geschiitzten Rutsche sind die Schusse 
durch Seile miteinander verbunden, die sie gegeneinander verspannen. Die 
Seile sind durch an den Randem der Schusse vorgesehene, die Schusse ver- 
steifende Rohre hindurchgefiihrt. Bei der Rutsche gemaB dem Zusatz- 
patent 628008 sind die die Seile mit der Rutsche verbindenden Klemm- und 
Spannvorrichtungen in den Versteifungsrohren eines an dera Ende des 
Rutschenstranges angeordneten, mit Laufradern versehenen besonderen 
Schusses b untergebracht. Jede Klemm- und Spannvorrichtung besteht aus 
einem in das Fiihrungsrohr a des Schusses b eingeschobenen, an einem
Ende mit Gewinde versehenen Rohrstuck c, auf das eine Mutter d auf-
geschraubt ist, die an der Stirnflache des Fuhrungsrohres a des Schusses b 
liegt. Die Erfindung besteht darin, daB in den Fiihrungsrohren a min
destens eine das Seil umfassende Kleramvorrichtung eingeschaltet ist. Die
letztere kann aus zwei Backen bestehen, die mit einem das Seil / jschonenden
Werkstoff gefuttert sein kónnen. Die eine der Backen kann mit dem
Fiihrungsrohr a starr verbunden sein, wahrend die andere Backe in einem 
Schlitz des Fuhrungsrohres quer zum Seil verschiebbar angeordnet und mit 
Druckschrauben g an das Seil gepreBt bzw. vora Seil gelóst wird. Die 
Schrauben g sind in mit Gewinde versehene Bohrungen von Bugeln h ge- 
fuhrt, die um an dem RutschenschuB b vorgesehene Bolzen i schwenkbar
sein kónnen. Das eine Ende des Schusses b ‘kann am Ende mit geschiitzten
hulsenartigen Fuhrungen iiber die Fiihrungsrohre des anstoBenden Rut- 
schenschusses geschoben sein, und in die Fiihrungsrohre des anderen Endes 
des Schusses kónnen die zum Spannen der Seile dienenden, die Spannmutter 
tragenden Rohrstiicke c eingeschoben sein. In diesem Fali werden die 
Klemravorrichtungen in die Fiihrungsrohre des Schusses eingeschaltet.

81 e (133). 723473,\\om 31.10.36. Erteilung bekanntgemacht ara 18.6.42. 
Ge se l l s ch a f t  f u r  F ó r d e ra n l ag e n  E rns t  Hecke l  mbH. in  S a a r 
brucken .  Yorrichtung zur gleichmafiigen Beschickung von Aujbereitungs- 
anlagen, besonders mit Kohle. Zus. z. Pat. 645 364. Das Hauptpat. hat an
gefangen am 14. 2. 34. Erfinder: Philipp Keil in Beuthen (O.-S.).

Nach dem durch das Hauptpatent geschiitzten Verfahren wird die in 
fortlaufendem Strom ankommende Kohle in einem der Aufbereitungsanlage 
unmittelbar zugefuhrten gleichmaBig starken Strom und in einem einem 
Vorratsbunker zugefuhrten Strom unterteilt. Aus dem Bunker wird der der 
Aufbereitungsanlage unmittelbar zugefuhrte Strom erforderlichenfalls auf- 
gefCkllt. Die Erfindung besteht darin, daB zum Abtrennen des dem Bunker 
zugefuhrten Stromes von dem Hauptstrom der Kohle eine mit einem 
Zwischenboden versehene Schuttelrutsche verwendet wird. Die in der Fórder
richtung der Rutsche hinten liegende Kante des Zwischenbodens. die den 
dem Bunker zuzufuhrenden Kohlenstrom vom Hauptkohlenstrom abstreicht. 
kann einstellbar sein.

B U C H E R S C H A U

Palaobiologie der Pflanzen Von Dr. Karl Magdefrau ,  
Dozent der Botanik an der Universitat Erlangen. 
396 S. mit 305 Abb. Jena 1942, Gustav Fischer. Preis 
geh. 24 3łM, geb. 26 JłM.

In einem allgemeinen Teil werden zunachst die Er- 
haltungszustande der fossilen Pflanzen, die Gesteinsbildung 
durch Pflanzen, die Klimate, welche die Pflanzen erfor- 
derten und deren Ursachen besprochen. Bemerkenswert 
ist, daB der Verfasser nachdriicklich auf die fiir die Er- 
klarung der Pflanzenfunde unbedingt erforderliche An- 
nahme von Kontinentverschiebungen und Polverlagerungen 
hinweist. Er stellt sich auf den Boden der Wegener-' 
sehen Kon t inen tversch iebungs theo r ie  und kenn- 
zeichnet diese kurz und treffend. Bekanntlich hat ja auch 
Alfred Wegener die Pflanzenverbreitung zur Stiitzung 
seiner Theorie mit herangezogen. Gerade die Verbreitung 
ehemaliger und heutiger Pflanzen verlangt die Annahme 
von Polwanderungen.

Den hauptsachlichen Inhalt des Buches bilden Schilde- 
rungen der Lebensbilder aus der Pflanzenwelt der Vorzeit. 
Von diesen Lebensbildern interessiert den Bergmann in 
erster Linie der »Rhe in isch-west fa l i sche  Stein- 
koh lenwa ld « ,  der ausfiihrlich geschildert wird. Fur die 
Steinkohlenvegetation nimmt Magdefrau wieder wie 
H. Potonie tropisches Klima an. Er weist mit Recht 
darauf hin, daB bisher niemand hat beweisen kónnen, daB

das Klima zur Steinkohlenzeit gemaBigt oder kalt ge- 
wesen sei.

AuBer den Steinkohlensiimpfen werden die thiiringi- 
schen Lettenkohlensumpfe, die Biickeburger Wealden- 
kohlen-Vegetation und die Braunkohlenwalder des Geisel- 
tales beschrieben. Auch nicht kohlenbildende Floren 
werden beriicksichtigt. Das Buch ist mit guten Abbil- 
dungen, darunter zahlreichen Originalen ausgestattet.

Erich Stach.

Spezielle Azetylen-SauerstoffschweiRungen im Bergbau.
Von SchweiBingenieur H. Scholz.  (Mitteilung des
Hauptlaboratoriums der Graflich Schaffgotschsche
Werke GmbH., Gleiwitz O.-S.) (Aus der Praxis der 

. Autogentechnik, H. 3.) (Sonderdruck aus >Autogene
Metallbearbeitung«, Jg. 1941, H. 2.) 28 S. mit 40 Abb.
Halle (Saale) 1942, Carl Marhold. Preis in Pappbd.
0,90 %H.

Der Verfasser gibt an Hand von praktisch ausgefiihrten 
Arbeiten einige Beispiele fiir die Anwendungsmóglich- 
keiten der AutogenschweiBung im Bergbau. Aus dem Ge
biet der Neuanfertigung wird u. a. die Herstellung von 
Formstiicken behandelt. Bei der Verarbeitung von Zink- 
blechen oder verzinktem Eisenblech wurde das Weichlóten 
mit Lótkolben und Lótzinn durch die AutogenschweiBung 
ersetzt. Aus dem Gebiet der ReparaturschweiBung ist die 
Instandsetzung von Fórderwagen beschrieben, wobei
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gleichzeitig auf die autogene Oberflachenhartung von 
Fórderwagenachsen hingewiesen wird. Bauteile, die 
starkem VerschleiB unterliegen, wie Kettengreifer, Messing- 
dichtringe von Schieberteilen und Eeichtmetall-Stromab- 
nehmerbiigel, werden durch autogene AuftragsschweiBung 
wieder verwendungsfahig. AuftragsschweiBung wird auBer
dem angewendet ais Korrosionsschutz durch Verhiitung 
von Elementbildung, z. B. bei Schieberspindeln. Auch'die 
Wiederherstellung von gebrochenen Leichtmetall-GuB- 
gehiiusen ist durch die AutogenschweiBung móglich. Ein 
besonders hohes MaB an Verantwortung erfordern die 
SchweiBarbeiten an druckfiihrenden Bauteilen, wie das Ein- 
schweiBen von Flicken in Dampfkessel oder das Aus- 
schweiBen von Stegrissen in kupfernen Feuerbiichsen. Die 
Vorteile der SchienenstoBschweiBung werden geschjldert.

Bei allen Schweifiungen sind die fiir eine sachgemaBe 
Ausfiihrung zu beachtenden Gesichtspunkte ausfuhrlich be- 
schrieben und die einzelnen Arbeiten durch eine grofie An
zahl von Abbildungen erlautert.

Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Eisen
forschung zu Dusseldorf. Hrsg. von Friedrich Korb er. 
Bd. 25. Geschichte und Entwicklung des Kaiser- 
Wilhelm-Instituts fiir Eisenforschung zu Dusseldorf. 
25 Jahre Eisenforschung. Ein Riickblick auf die For- 
schungsarbeiten des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir 
Eisenforschung. Wissenschaftliche Veróffentlichungen. 
Gesamt-Inhaltsverzeichnis der Bandę 1 bis 23 (1920 
bis 1941) der Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm- 
Institut fiir Eisenforschung zu Dusseldorf. 209 S. mit 
Abb. und Bildnissen. Dusseldorf 1942, Verlag Stahl- 
eisen mbH. Preis in Pappbd. 22,50 fRM, geb. 25,50 JtM\ 
im Dauerbezug 18 3tM bzw. 20 fUM.

Der vorliegende 25. Band enthalt nicht wie iiblich eine 
grófiere Anzahl Aufsatze iiber Forschungsarbeiten des In- 
stituts, sondern er erschien aus AnlaB des 25jahrigen Be- 
stehens des Insfltuts und gibt einen Riickblick auf dessen 
Entwicklung im ersten Vierteljahrhundert seines Bestehens 
und die wahrend dieses Zeitraumes geleistete wissenschaft
liche Arbeit. Nach einer Einleitung iiber die Geschichte und 
Entwicklung des lnstituts folgt ein gróBerer Abschnitt 
(50 Seiten) »25 Jahre Eisenforschung«, welcher iiber die 
Forschungsarbeiten berichtet, anfgegliedert nach den Lei
stungen der einzelnen Abteilungen: Erzabteilung, Metallur- 
gische Abteilung, Thomasschlackenstelle, Technologische, 
Chemische, Mechanische Abteilung, Physikalische und Me- 
tallographische Abteilung, mit ihren Unterabteilungen. 
Dann folgt eine Ubersicht iiber die 426 Abhandlungen der 
bisherigen aus dem Institut veróffentlichten Bandę und der 
sonstigen 500 Veroffentlichungen aus dem Institut. Den 
SchluB bildet ein Gesamtinhaltsverzeichnis der Bandę 1 bis 
23 von iiber 100 Seiten, getrennt in Verfasser- und Sach- 
verzeichnis. Dieses von der Biicherei des Vereins Deutscher 
Eisenhiittenleute ausgezeichnet bearbeitete Inhaltsverzeich- 
nis aller aus dem Institut erschienenen fachwissenschaft- 
lichen Veróffentlichungen ist weit mehr ais eine iibersicht- 
liche gedrangte Darstellung iiber das, was das Institut zur 
Klarung der wissenschaftlichen Grundlagen des Eisen- 
hiittenwesens beigetragen hat; es ist durch die Art der Be- 
arbeitung ein unentbehrliches Hilfsmittel sowohl fiir die 
wissenschaftlich arbeitenden ais auch fiir die in der Praxis 
tatigen Eisenhiittenleute, da ihnen hierdurch erst die er- 
staunlich groBe Summę der vom Institut geleisteten For- 
schungsarbeit zur beąuemen Ausschópfung geboten wird.

Dieser Uberblick iiber die Forschungstatigkeit des In- 
stituts fiir Eisenforschung beweist iiberzeugend, dafi dieses 
Institut unter der groBen Anzahl von Kaiser-Wilhelm-In- 
stituten durch seine Arbeitsleistung mit an erster Stelle 
steht und fiir diesen wichtigen Industriezweig die bei der 
Griindung ins Auge genommene Befruchtung tatsachlich 
vorbildlich erreicht hat. Mit diesem Uberblick iiber die For
schungstatigkeit in den ersten 25 Jahren hat sich sowohl 
das Institut ais auch seine Leistung selbst ein bleibendes 
ehrendes Denkmal gesetzt. B. Neumann.

Handbuch des deutschen Bergwesens. 2. Ergiinzungslfg. 
zu Bd. 1 »Bergrecht«. Von Heinemann-Pinkernei l .  
63 Blatter. Berlin 1942, Verlag fiir Sozialpolitik, Wirt
schaft und Statistik, Paul Schmidt. Preis der Blatter 
3,78 JIM.

Kommentar zum allgemeinen Berggesetz der Ostmark. Von
Dr. F. Busson. 164 S. Wien 1942, Verlag fiir Fach- 
literatur (Dipl.-Ing. Rudolf Bohmann). Preis geh 
4,20 SUl.

Der Band 1 »Bergrecht« des »Handbuches des Berg- 
wesens« ist 1938 erschienen und ebenso wie die 1. Er- 
ganzungslieferung vom Jahre 1941 hier1 besprochen 
worden. Die vorliegende 2. Erganzungslieferung zum 
Band 1 bringt ihn auf den Stand vom 1. Januar 1942 und 
neben anderen nótigen Nachtragen vor allem die bergrecht- 
liche Gesetzgebung fiir die Ostmark.-Das Bergrecht fiir 
die Gaue der Ostmark wird hauptsiichlich durch das óster- 
reichische allgemeine Berggesetz vom 23. Mai 1854 (RGB1. 
Nr. 146) geregelt. Dieses ist eine durchgreifende Anderung 
des alten ósterreichischen Bergrechts in knapper und iiber- 
sichtlicher Fassung. Wie sich das Bergrecht in den óster
reichischen Alpenlandern eine selbstandige, von der iibrigen 
deutschen Rechtsentwicklung abweichende Stellung bewahrt 
hatte, so ist auch das Berggesetz von 1854 in seinen eyizelnen 
Vorschriften vielfach eigene, vom deutschen Bergrecht ab
weichende Wege gegangen. Zu dem Berggesetz sind 
wahrend seiner jetzt 88jahrigen Geltung viele Nachgesetze 
ergangen. Zwischen dem Ósterreichischen und dem 
PreuBischen Berggesetz von 1865 bestehen daher groBe 
Unterschiede; sie machen sich besonders bemerkbar beim 
Bergwerkseigentum, bei seinen Voraussetzungen und seinem 
Inhalt. Die Grundziige des ósterreichischen Bergrechts, 
seine EntstehUngsgeschichte und die Abweichungen vom 
preufiischen Recht sind hier schon behandelt worden; es 
geniigt deshalb ein Hinweis darauf2.

In der Einleitung zu der 2. Erganzungslieferung gibt 
der Bearbeiter Dr. F. B u s s o n  einen Uberblick uber 
die Eigentiimlichkeiten des ósterreichischen Berggesetzes. 
Dann folgt der Wortlaut des Berggesetzes in seiner heutigen 
Fassung mit Anmerkungen iiber die betreffenden Nach
gesetze. In der Einleitung und bei den §§ 99, 101, lOla und 
102 fehlt jedoch der Hinweis auf die Verordniing zur 
Anderung bergrechtlicher Vorschriften in den Reichsgauen 
Wien, Karnten, Niederdonau, Salzburg, Steiermark, Tirol 
und Vorarlberg und im Reichsgau Sudetenland vom 16. Fe
bruar 1942 (RGB1. 82). Beim Schrifttum sind noch zu er- 
wahnen das Buch von Weizsacker  und Zimmer, 
»System des tschechoslowakischen Bergrechts unter Be- 
riicksichtigung des ósterreichischen«, Prag 1933, und ais 
Gesetzesausgabe, die bisher gute Dienste getan hat: »Das 
allgemeine Berggesetz vom 23. Mai 1854 samt der Voll- 
zugsvorschrift und allen Nachtragen, Verordnungen und 
Erliiuterungen, dann den einschlagigen Erkenntnissen des 
Verwa!tungsgerichtshofs«, Manzsche Taschenausgabe der 
ósterreichischen Gesetze, 7. Band, 11. Auflage, Wien 1911.

In dcm »Kommentar zuin ósterreichischen Berggesetz« 
gibt der Verfasser ein Nachschlagebuch iiber das Werden 
und die Fortbildung des Berggesetzes von 1854 und seine 
Handhabung; es soli »auch dazu beitragen, das Wertvolle 
des Gesetzes fiir seine Neuformung festzuhalten«.

W. Schli iter, Bonn.

Zur Besprechung eingegangene Bucher.

Berg- und Aufbereitungstechnik. (Grundlagen zum Entwerfen von Berg* 
werks- und Aufbereitungsanlagen, einschliefilich von Betriebsanlagen 
in der Industrie der Steine und Erden.) Von K. Kegel ,  H. Made i  t 
und A. Ohnesorge .  Bd. 3: Geologische und technologische Grund- 
lagen des Bergbaues. T. 2: Berginannische Gebirgsmechanik im Abbau 
bei festem und bei losem Gebirge. Bearb. von K. Kegel .  152 S. mit 
140 Abb. Halle (Saale), Wilhelm Knapp. Preis geh. 14SUl, geb. 15,80 

von Bubnof f ,  Serge: Einfiihrung in die Erdgeschichte. 1 Teil: Voraus- 
setzungen, Urzeit, Altzeit. 320 S. mit 125 Abb. und 32 Taf. Berlin- 
Zehlendorf, Gebriider Borntraeger. Preis geb. 20,80 3LH.

Burg Georg: Die nutzbaren Minerallagerstatten von Deutsch-Siidwest- 
afrika. (Mitteilungen der Gruppe Deutscher Kolonlalwirtschaftlicher 
Unternehmungen, Bd. 7.) (Mitteilungen der Forschungsstelle fiir Kolo- 
nialen Bergbau an der Bergakademie Freiberg, Nr. 2.) 305 S. mit
06 Abb. und 10 laf. in einer Mappe. Berlin, Walter de Gruyter & Co. 

nedensbu rg ,  Ferdinaud: Die Bergwirtschaft der Erde. Bodeiischatze, 
Bergbau und Mineralienversorgung der einzelnen Lander. 2., umgearb. 
und erw. Aufl. 538 S. mit 43 Abb. Stuttgart, Ferdinand Enke. Preis 
geb. 31,70 MM.

W^helm: KurzcB Handbuch der Brennstoff- und Feuerungstechnik.

19 50 >?*? Abb’ Berl,n’ Springer-Verlag. Preis geh. 18 geb.

Hiisei ,  Hartwig: Die Grundsatze der Betriebskostenrechnung in einein 
vereinigten Bergwerks- und Huttenunternehmen. Erlautert an dem Bei- 
Spl*C auuS u  .r/ er M(-‘ta^ erzbergbaus und Metallhiittenwesens. 143 S.

* , 2 (Saale), Wilhelm Knapp. Preis geb. S.50
i ' * s>. Johann: Die Entstehung der Bergakademie in Selmeebanya

t^cnemnitz) und ihre Entwicklung bis 1840. (Historia Eruditionis 

io £ercnS Rełruni Metallicarum et Saltuariarum in Hungaria 1735 bis 
Fasciculus 2.) 7y S. mit 1 Abb.

, : Oie Grundung der ersten Lehranstalt fiir technische Bergbeamte in
ngai". Anton Tarczy-Ho rnocl i  : Samuel v. Mikovinv, der erste 
oressor der Lehranstalt fur technische Bergbeamte zu Scheronitz in 
garn. (Mistoria Eruditionis Superioris Rerum Metallicarum et Sal- 

und " T a f 1" "Saria 1 7 3 5  U)35' Faściculus 1.) ób S. mit 5 Abh.

J Gluckauf 74 (lyjg) s. 555; 78 ( 1941) S. 6 2 3 .
- Gluckauf 74 (lg38) S. 5 1 9 .
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Proszt ,  Johann: Die Schemnitzer Bergakademie ais Geburtsstatte chemisch- 
wissenschaftlicher Forschung in Ungąjn. (Historia Eruditionis Supe- 
rioris Rerum Metallicarum et Saltuariarum in Hungaria 1735—1935, 
Fasciculus 3.) 53 S. mit Abb. und 2 Bildnissen.

T i edemann ,  Bruno: Ober Bodenuntersuchungen bei Entwurf und Aus- 
fiihrung von Ingenieurbauten. 2., verb. Aufl. 40 S. mit 22 Abb. und
5 Taf. Berlin, Wilhelm Ernst & Sohn. Preis geh. 2 OtM.

W ann ę  r, Johann: Die mineralischen Rohstoffe der Niederlande und der 
niederlandischen Kolonien. (Kriegsvortrage der Rheinischen Friedrich- 
Wilhelms-Universitat Bonn (Rhein), H. 70. Aus der Vortrag>reihe

Holland und Flandern.) 24 S. m it.5 Abb. und 1 Kartę. Bonn, Gebr. 
Scheur. Preis geh. 0,75 9tM. 

van Wa te r s ch o o t  van der Grach t ,  W. A. J. M., W. J. J on gm an s ,  P. 
Te sch und L. U. de S i t t e r :  Uitkomsten van nieuwe geologisch-pa- 
laeontologische Onderzoekingen van den Ondergrond van Nederland. In 
Opdracht van de gezamenlijke limburgsche Steenkolenmijnen. Mcde- 
deelingen van de geologische Stichting, Serie C-I-2-Nr. 1 104 S. mit 
Abb. im Text und auf Taf. und 9 Karten; Serie C-IV-l-Nr. 1 72 S. 
mit 14 Abb. und 4 Taf.: Nr. 2 42 S. mit 4 Taf. Serie C-V-Nr. 1 66 S. 
mit Abb. und 6 Taf.; Nr. 2 106 S. mit Abb. und 10 Taf. Maastricht, 
Ernest van Aelst.

Z E 1 T S C H R I F T E N S C H A  U 1
fEine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 aut den Seiten 14—16 verółientlicht. # bedeutet TexU oder Tafelabbildungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.

Kaliv orkom men. Fulda, Ernst: D ie Ka l isa lz lager- 
statten in Ostga l i z ien .  Kali 36 (1942) Nr. 8 S. 119/24*. 
Das ostgalizische Kalisalzgebiet ist durch drei Bergwerke 
bei Kałusz, Holyn und Stebnik erschlossen. Das Salzgebirge 
gehórt den Untertorton an und besteht aus einer Wechsel- 
lagerung von Salz- und Tonschichten. Dazwischen kommen 
órtlich begrenzte Flóze von Kainit-, Sylvin- und Langbeinit- 
gesteinen vor. Schrifttum.

Bergtechnik.

Abbau. Reisner, Hans: B r u c h b a u a u f d e r Z e c h e  
Kón igsborn 3/4. Gluckauf 78 (1942) Nr. 35 S. 503/07*. 
Erst die Einfiihrung des Bruchbaues ermóglichte es, die 
Betriebe bei der groBen Zahl und dem kritischen Einfallen 
zusammenzufassen. Auch die Leistung der Abteilung er- 
fuhr durch die VergróBerung der Betriebspunkte und Ver- 
ringerung ihrer Zahl eine wesentliche Steigerung.

Heidkamp, K .: S c h e i b e n w e i s e r  A b b a u  e i n e s  
macht igen Flózes in Oberschlesien. Bergbau 55 
(1942) 'S. 189/93*. Das zur Sattelflózgruppe gehórige 
10—11 m machtige und mit 8° einfallende Flóz wird in 
drei von unten nach oben aufeinander folgenden Scheiben 
von je 3,5 m abgebaut und mit Sand verspiilt. Eingehende 
Schilderung der friiheren und der neuen Abbauweise.

Kegel: D ie  B e r e e h n u n g d e r  S t a r k ę  de s e r - 
fo rde r l i c hen  Geste inmit te ls  zwischen Gruben- 
bauen und den mit  Wasser erf i i l l ten  Raumen oder 
Gesteinschichten. Bergbau 55 (1942) Nr. 18 6. 185/89*. 
Aufstellung von Formeln unter Beachtung verschieden- 
artiger, im Bergwerksbetriebe bei der Lósung von Stand- 
wasser haufig vorkommender Bedingungen, und zwar fiir 
Strecken ohne und mit Sicherungsausbau sowie fiir wech- 
selnde Lage des Druckwasserraumes.

Markscheidewesen. Bruck, Karl: Die A u s l e g u n g  
des V ie rungsbegr i f fes  nach dem Gesetz vom 1. Ju l i  
1821. Gluckauf 78 (1942) Nr. 35 S. 501/03*. Bei der Be
trachtung des Gesetzes darf man nicht aus dem Auge ver- 
lieren, daB das Gesetz von dem Leitgedanken getragen 
war, dem Tiefbau freie Bahn zu schaffen. Diesem Gesetzes- 
ziel und nicht einer alten, zeitbedingten und iiberholten 
Vermessungsregel kommt entscheidende Bedeutung zu.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Kraftwerke. Schróder, Karl: P l a n u n g  u n d  G e 
s ta l tung  v o n  D a m p f k r a f t w e r k e n  IV. Warme- 
v e r b r a u c h  u n d  H e r s t e l l e r k o s t e n .  Z. VDI 86 
(1942) Nr. 33/34 S. 511/18*. Mit der Verringerung des 
Warmeverbrauchs geht bei richtig gebauten Dampfkraft
werken eine Senkung der Herstellkosten Hand in Hand. 
Das gilt fiir gleichartig aufgebaute Werke, die nur dem je- 
weiligen warmetechnischen EinfluB entsprechend eine Ab- 
iinderung erleiden, und zwar bei Auslegungslast. Nur bei 
Uberlastung iiber den Bestpunkt hinaus tritt bei jedem be- 
liebigen, Kraftwerk, unabhangig von Ausbau und Auslegung, 
die umgekehrte Erscheinung des mit steigendem Warme- 
verbrauch abnehmenden Kostenaufwands ein. Bei der 
Deckung von Spitzenleistung wird hiervon Gebrauch ge- 
macht.

Hochspannungsleitungen. Conrad, F .: Z u r  K e n n 
ze ichnung der S t ó r f a h igke i t  von Hochspannungs- 
l e i t u n g e n .  Elektrotechn. Z. 63 (1942) Nr. 31 32
S. 367/72*. Kiinstlich erzeugte Stórspannungen. Gewinnung 
eines kennzeichnenden MeBwerts. MeBanordnung. Ausfiih- 
rung der Messungen. Das mittlere Stórpotential bei Dreh- 
stromleitungen. Messungen an stórenden Hochspannungs- 
leitungen.

1 Einseitig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fiir Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 MM 
fiir das Yierteljahr zu beziehen.

Chemische Technologie.

Kokerei. Stumpe, Wilhelm: Guteverbesserung des 
oberschlesischen Hochofenkokses.  Stahl u. Eisen 62 
(1942) Nr. 34 S. 705/13*. Klarung der Verkokungsvorgange 
und -bedingungen fik  oberschlesische Steinkohlen. Schwel- 
koks ais Magerungsmittel und sein EinfluB auf die Koks- 
giite. Verkokungsvorgange beim Einsatz von Schwelkoks in 
der Kohlenmischung. EinfluB der Kohlenvorbereitung, der 
Verkokungsbedingungen und der Koksaufbereitung auf die 
Eigenschaften von oberschlesischem Hochofenkoks.

Schwelung. Demann, Walther: S c h w e l u n g  v on  
S t e i n  - u n d  B r a u n k o h l e  n, i h r g e g e n  w a r t i g e r  
S t a n d  u n d  i h r e  B e z i e h u n g  z u r  d e u t s c h e n  
E n e r g i e  w i r t s c h a f t .  Gas- u. Wasserfach 85 (1942) 
Nr. 33/34 S. 375/81. Die technische Entwicklung der 
Schwelverfahren. Zusammensetzung der Schwelerzeugnisse. 
Beziehung der Schwelung zur Energiewirtschaft. Verwen- 
dung von Schwelkoks und von Schwelgas zur Energie- 
erzeugung. Schrifttum.

Gas. Stief, Friedrich: B r e n n s t o f f  v e r g a s u n g  
in Gaswerken unter besonderer Ber i i cksich t igung 
der stetigen Wassergaserzeugung.  Gas- u. Wasser
fach 85 (1942) Nr. 33/34 S. 367/74*. Kokerei und Gas- 
werk. Kohlenstoffvergasung. Koksvergasung. Kohlenver- 
gasung. Stetige Wassergaserzeugung. Entgasung und Ver- 
gasung. Schrifttum.

Generatorgas. Mantel, Walther und Walter Schreiber: 
Untersuchungen iiber die Ka lkm i lch  wasche von 
Generatorgas.  Gluckauf 78 (1942) Nr. 34 S. 491/95*. 
Die nach der Kalkmilchwasche von Generatorgas entstehen
den starken Korrosionen gaben Veranlassung, durch Auf- 
stelleń von Sattigungsbilanzen Einblicke in die physikalisch- 
chemischen Vorgange bei der Kalkmilchwasche zu erlangen 
und hieraus ihr bisheriges Versagen zu erklaren. Die ge- 
fundenen Ergebnisse gestatteten auBerdem, gewisse Vor- 
aussagen zur Lenkung der Auswaschung zu machen und auf 
die Gefahren einer nicht iiberwachten Wasche hinzuweisen.

Hiittenwesen.

Leichtmetalle. Schneider, Armin: S t a n d  u n d  E n t 
w i c k l u n g  s m ó g 1 i c h k e i t e n der Leichtmetal l- 
gewinnung .  Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 15 S. 272/77*. Ge
winnung von Magnesium durch SchmelzfluBelektrolyse 
von Magnesiumchlorid sowie durch thermische Reduktion 
von Magnesiumoxyd mit Hilfe von Kohlenstoff oder Sili- 
zium. Verfahren der Tonerdegewinnung. (SchluB folgt.)

Chemie und Physik.

Entropie. Traustel, Sergei: En t rop ie  und Gleich- 
g e w i c h t .  Feuerungstechn. 30 (1942) Nr. 6 S. 129/35. 
Hauptsatze der Warmelehre. Anwendung auf Gase. En
tropie und Wahrscheinlichkeit. Die Zustandsanderung. 
Warmeiibergang unter Temperaturgefalle. Stabiles Gleich- 
gewicht. Reaktionsgleichgewicht.

Recht und Verwaltung.

Bergschadenrecht. Rademacher, Walter: De-r Ver - 
z i c h t  a u f  S c h a d e n e r s a t z  b e i m  B e r g s c h a d e n  
und  seine E i n t r a g u n g  im Grundbuch .  Braunkohle 41
(1942) Nr. 32 S. 361/65. Der Bergschaden und der Berg- 
schadenverzicht. Beteiligung der Hypothekenglaubiger 
beim Bergschadenverzicht. Dingliche Sicherung des Berg- 
schadenverzichts. Die fiir den Bergschadenverzicht er- 
forderlichen Genehmigungen. Der Bergschadenverzicht bei 
der Enteignung und in der Zwangsversteigerung.

Arbeitsrecht. Sturn, H.: G e fo l g sch a f t  und  Unter- 
n e h m e r  be i  B e t r i e b s s t i l l e g u n g .  Braunkohle 41
(1942) Nr. 33 S. 378/79. Erorterung der Rechtslage der 
betroffenen Gefolgschaftsmitglieder und der fiir den 
Unternehmer in Frage kómmenden Hilfseinrichtungen.
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Wirtschaft und Statistik.

Rationalisierung. D ie gróBere Rat ional is ierungs- 
aufgabe.  Dtsch. Volkswirtsch. 11 (1942) Nr. 22 S. 729/30. 
Die Zeitschrift setzt sich mit dem Grundproblem einer 
volkswirtschaftlichen Rationalisierung auseinander. Es habe 
sich in der Bliitezeit des wirtschaftlichen Liberalismus ge
zeigt, daB ein weitaus wirtschaftlicbes Wachstum nur in 
einer anderen Organisationsform und bei anderen weltwirt- 
schaftlichen Verflechtungen móglich sei, die sich der neuen 
auf Intensivierung abgestellten nationalen Wirtschafts- und 
Lebensform anpassen wurden. Dadurch, daB die staatliche 
Wirtschaftsfiihrung durch Eingriffe struktureller und funk- 
tionaler Art in den Ablauf des Wirtschaftslebens statt der 
Zufalligkeiten und Unberechenbarkeiten des freien Markt- 
geschehens eine von Zufalligkeiten moglichst freie, im vor- 
aus berechnete, zum mindesten aber zum voraus abzu- 
schatzende Entwicklung setzte, habe die Rationalisierung 
auch im groBen sozialókonomischen Bereich Sinn und Wert 
behalten. Wohl seien die ersten Ansatze einer solchen 
volkswirtschaftlichen Rationalisierung auch im Liberalismus 
erkennbar gewesen, aber dieses ganze Bemiihen, die Zu
falligkeiten des Geschehens durch Planung zu ersetzen oder 
zu vervollkommnen, hatten keinen einheitlichen Gestal- 
tungswillen und keine umfassende Systematik des Aufbaues 
gekannt. Heute werde die Gestaltung der Wirtschaft ein- 
deutig dem Gedanken der Wirtschaftsfiihrung, diese Wirt- 
schaftsfiihrung wieder dem Ziel einer volks- und nation- 
gerechten Bedarfsdeckung unterstellt. Damit setzt die 
Politik die Normen, nach denen die Wirtschaft zu formen 
ist, und Aufgabe der Wirtschaft und Technik ist es, zu 
zeigen, ob und wie die von der Politik gesetzten Normen 
móglich und realisierbar sind, wobei die Wertung der 
Normen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verwirklichung 
aus der Sphare der rein privatwirtschaftlichen Kalkulation 
herausgehoben und einer volks- und nationgebundenen 
Wertung unterworfen werden.

PreuBe, B .: K o n t i n e n t a l e s  P re i sge f i i g , j e .
Wirtschafts-Ring 15 (1942) Nr. 30 S. 647/48. Aus einer 
Darstellung des gegenwartigen Zustandes des kontinen- 
talen Preisgefiiges leitet der Verfasser Stabilisierungs- und 
Ordnungsaufgaben ab. Jeder kontinentale Staat miisse fiir 
die zwischenstaatliche Regelung die Grundlagen durch eine 
entsprechende Inlandspreispolitik schaffen. Dabei brauche 
nicht schematisch verfahren zu werden, sondern es miisse 
durchaus auf die Unterschiede der wirtschaftlichen Ver- 
haltnisse und der organisatorischen Bedingungen Riicksicht 
genommen werden. Eine straffe Preispolitik erfordere aber 
jedenfalls einen ausgebauten, leistungsfahigen Apparat. 
Unbedingt notwendig sei ein europaischer Preisstop, in 
dessen Rahmen sich auch bestehende Verzerrungen berich- 
tigen lieBen. Gemessen an dem Ideał eines stabilen, in 
seinen Teilen gegenseitig abgestimmten kontinentalen 
Preisgebaudes, kann zur Zeit nur Vorbereitungsarbeit jge- 
leistet werden. Die Preisstabilitat im zwischenstaatlichen 
Verkehr ist nicht etwa nur eine Gegenwartsforderung. Sie 
dient allen Partnera des kontinentalen Giiteraustausches in 
ihren augenblicklichen Bediirfnissen wie in ihren An- 
spriichen an die Nachkriegszeit.

Verschiedenes.

Preller, L.: Das zwiefache Prof i l  b e t r i e b -  
l i c h e r  S o z i a l p o l i t i k .  Vierjahresplan 6 (1942)
Nr. 7 S. 321/24. P. leitet seine Ausfiihrungen iiber die 
Grundaufgaben der betrieblichen Sozialpolitik — Erhaltung 
und Forderung der Leistung, Bemessung des Anteils am 
Produktionsergebnis, Bindung des Arbeiters an den Betrieb
— durch grundsatzliche Erwagungen iiber den Standort 
und die Abgrenzung der betrieblichen Sozialpolitik ein, 
die wegen der sich daraus fiir die Sozialpolitik der Be
triebe ergebenden Folgerungen auBerst beachtlich sind. 
Weil sie ein Glied der deutschen Sozialpolitik sei, konne 
die betriebliche ; Sozialpolitik nicht mehr isoliert-betrieb- 
lichen Charakter haben. Hinter jedem Betrieb stehe die 
Volksgemeinschaft, dereń Glied er sei. Darum konnten die 
betrieblichen Ziele betrieblicher Sozialpolitik nur so lange 
Geltung beanspruchen, ais sie sich mit der Gliedstellung 
des Betriebes in der Volksgemeinschaft vertragen. Danach 
sind also Bestimmungsgriinde des Wesens der betrieblichen 
Sozialpolitik der Betrieb und die Volksgemeinschaft. Daraus 
folgert der Verfasser den unverriickbaren Vorrang der all
gemeinen vor der betrieblichen Sozialpolitik. Damit will er 
aber auch die umstrittene Grenzziehung zwischen beiden 
klaren.

Unternehmertum. Richter, H.: D e r  v i e r t e  LI n t e  r - 
nehmertyp. Monatsh. NS-Sozialpol. 9 (1942) Nr. 13/14
S. 123/24. Der Verfasser weist nach, wie sich neben und 
iiber die drei alten Unternehmertypen des Fachmanns, des 
Kaufmanns und des Finanzmanns aus d e m  sozialen (irund- 
zug der Gegenwart ein neuer Typ e n tw ic k e lte  u n d  in den 
Vordergrund schob. Er meint damit den U n te rn e h m e r , der 
weder vom Fach noch vom Markt noch vom Kapitał, son
dern vom Arbeiter und vom Produktionsfaktor Arbeit aus- 
geht. Die nationalsozialistische Wirtschaft hat das Verhalt- 
nis zwischen Unternehmer und Arbeiter yon  Grund auf 
revolutioniert. Beide sind heute »Produktionsbeauftragte 
des Volkes« und haben im Betrieb eine gemeinsame Auf
gabe zu lósen. Der Unternehmer ist nur der erste 
Gefolgsmann. Das Ziel, dem der soziale Unternehmer 
nachstrebt, ist die gluckliche und ąualifizierte, selbst- 
bewuBte und disziplinierte Gefolgschaft, die ihre Arbeit 
aus Achtung und Anhanglichkeit zu ihm und der gemein
samen Aufgabe vollbringt. Die Unternehmerpersónlichkeit 
findet nach Richter in dieser sozialen Aufgabe der Fiihrung 
von Menschen ihre schónste Erganzung.

P E R S Ó N L I C H E S
Bergassessor Wi ister ist unter Beibehaltung seiner 

Tatigkeit ais geschaftsfiihrendes Vorstandsmitglied des 
Vereins Deutscher  Bergleute aus den Diensten des 
Bergbau-Vereins, Essen, ausgeschieden und in die Ge- 
schaftsfiihrung (Gruppe Technik) der Reichsverein i- 
gung Kohle,  Berlin, iibergetreten.

Dem auBerplanmafiigen Professor Dr. M itsche ist 
unter Ernennung zum auBerordentlichen Professor in der 
Fakultat fiir Bergbau und Hiittenwesen der Montanistischen 
Hochschule in Leoben der Lehrstuhl fiir Metallkunde iiber- 
tragen worden.

Gestorben:

anr 30. August in Heidelberg der Bergassessor Hans- 
Wernhef* v o n  u n d  zu  L o e w e n s t e i n  im Alter von 
31 Jahren.^

Bezirksverband Gau Westmark.
Geologische Arbeitsgemeinschaft.

Die fiir Sonntag, den 13. September, 8 Uhr, an- 
gekiindigte geologische Fahrt in die Muschelkalk- 
aufschliisse bei Gersheim a. d. Blies, unter Fiihrung des 
Herrn Dr. Guthórl, muB wegen erschwerter Verkehrs- 
verhaltnisse leider ausfallen.

van Rossuin,
Leiter des Bezirksverbandes, Gau Westmark.

Bezirksverband Gau Westfalen-Siid

Untergruppe  Castrop-Rauxel .

Sonntag, den 20. September, 17.30 Uhr, findet im 
Lokal Kóllmann in Castrop-Rauxel I, Am Markt, ein Vor- 
trag des Herrn Oberstleutnant R i t t e r  iiber das Thema 
»Moderne Luftstreitkriifte ais ausschlaggebende Grundlage 
der Wehrpolitik der GroBmachte« (Rtickblick und Aus- 
blick) statt (mit Damen). AnschlieBend kameradschaftliches 
Zusammensein.

'  Wir bitten um rege Beteiligung.

K a i ser,  Leiter der Untergruppe Castrop-Rauxel.

Bezirksverband Gau Siid-Hannover-Braunschweig.

U nterg ruppe  Hannover.

Sonnabend, den 19. September, 17 Uhr, findet im Â zte- 
haus, Hildesheimer Str. 23, StraBenbahnhaltestelle Schau- 
spielhaus, ein Vortrag des Herrn Dr.-Ing. habil. G l e b ę ,  
Essen, iiber das Thema »Die maschinelle Verladung des 
Haufwerks im Bergbau« statt (ohne Damen). \nschlieBend 
kameradschaftliches Zusammensein im Pilsner Bierk-pller 
WindmuhlenstraBe. ttierkeiier,

Wir bitten um rege Beteiligung. Eiufiiiiruno-en er- 
wiinscht.

G r i m  m, Leiter der Untergruppe Hannoyer.


