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Geologische Betrachtung des Donez-Steinkohlenbeckens.
Yon Dr. phil. nat. h. c. Paul Gu thó r l ,  Saarbrucken.

RuBland ist ein an Bodenschatzen reich gesegnetes 
Land. Die geologische Durchforschung des Landes war 
jedoch bis zum SchluB des Weltkrieges noch sehr unvoll- 
kommen. So ist es zu verstehen, daB z. B. die Gesamt- 
vorrate an Kohlen (Steinkohle und Braunkohle) im Jahre 
1913 anlaBlich des Internationalen Geologen-Kongresses 
in Toronto auf 234 Milliarden t veranschlagt wurden. Nach 
dem Weltkrieg, etwa 1921, wurde die Zahl auf 475 Milliar
den t erhóht, wobei man hauptsachlich die Ergebnisse geo- 
logischer Untersuchungen im Irkutsk- und Kusnezk-Becken 
zugrunde legte. Auf der Internationalen Kraftwirtschafts- 
Konferenz von 1924 in London ging man wieder auf 
390 Milliarden t zuriick. Im Jahre 1927 wurde die Zahl 
wieder auf 552 Milliarden t erhóht, und 1932 kam man 
bereits auf 1038 Milliarden t. Den nach. oben und unten 
schwankenden Zahlen ist zu entnehmen, daB die russische 
Bergbaustatistik recht mangelhaft, vielleicht auch absicht- 
lich irrefiihrend war. Fiir den Internationalen Geologen- 
KongreB in Moskau im Jahre 1937 gab man schon ge- 
nauere Zahlen, wie weiter unten dargelegt wird.

Nach der Verstaatlichung des russischen Bergbaues im 
Jahre 1922 nahm dieser einen gewaltigen Aufschwung. Es

wurde bekannt, daB man nach dem Inkrafttreten des ersten 
Fiinfjahresplanes einen sehr umfangreichen Geologenstab 
mit der Durchforschung des Landes beauftragte. Diese 
Untersuchungsarbeiten haben reichlich Friichte getragen. 
Im Jahre 1936 war die Fórderung der wichtigsten Boden- 
schatze im Durchschnitt um 200 °/o derjenigen des Jahres 
1913 gestiegen. Hinsichtlich des Reichtumsan den wichtigsten 
Mineralien, wie Kohle, Erdól, Eisen, Mangan, steht RuB
land auf der Erde mit an vorderster Stelle. Mit Ausnahme 
von Kupfer, Blei und Nickel ist es imstande, seinen Inland- 
bedarf an Bergbauerzeugnissen im eigenen Lande zu 
decken. Im Jahre 1936 betrug seine Gesamtkohle- und 
Erdólfórderung je 9 o/o der Weltfórderung und deckte da
mit seinen Eigenbedarf mehr ais 100 o/o ig. Seine Eisenerz- 
fórderung machte 16 oj0 der Weltfórderung aus und iiber- 
stieg ebenfalls den Eigenbedarf. Die Gesamtkohlenvorrate 
des europaischen und asiatischen RuBlands betragen nach 
den Angaben von 1937 uber 1600 Milliarden t. Davon sind 
rd. 1400 Milliarden t Steinkohlen. Diese gewaltigen Vor- 
rate verteilen sich auf die einzelnen Gebiete, wie aus nach- 
stehender Zahlentafel ersichtlich ist1 :

1 Rangę : Bergbau und Krieg (Strómungen der Weltwirtschaft, Bd. 6.) 
Stuttgart 1941 S. 1/55.

Abb. 1. Geologische Kartę des Donez-Steinkolilenbeckens (nach v. Bubnoff).
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S t e i n k o h l e n v o r r a t e
M illia rden  t

Europaisches R u B la n d .................................................  93
davon Donez-Becken.................................................  68
K a u k a s u s ....................................................................... 4 i
Ubrige . . • .............................................................. 19

Asiatisches R u B la n d ............................................. 1350
davon Kusnezker B ecken .................................. 450
I r k u t s k ........................................................................... 81
K asak s ta n ......................................................................  63
M inussinsker Becken . . . . . . .  21
C hu lym - Jen isse i.........................................................  43
O s t- S ib ir ie n ..................................................................  10
Ubrige (besonders in Nord-Sibirien) . 682

B r a u n  k o h l e n v o r r a t e

USSR. in sgesam t........................................................175
davon Moskauer B e c k e n ........................................  12
westlicher U r a l ................................. rd. 5
óstlicher U r a l ..................................... rd. 3

90 o/o dieser Vorrate liegen in dem jetzt noch schwer zu- 
ganglichen asiatischen RuBland.

Von den wichtigsten Kohlenbecken ist an erster Stelle 
das Donez-Becken zu nennen. Wenn es auch hinsichtlich 
seines Gesamtkohlenvorrats weit hinter dem Kusnezker 
Becken zuriicksteht, so war es doch fiir RuBland wohl das 
wichtigste Kohlenvorkommen. Der Bergbau ist dort am 
besten entwickelt und die Lage des Gebietes in der Nahe des 
Schwarzen Meeres von groBem Vorteil. Die GroBe des in 
.der sudóstlichen Ukrainę und zu einem kleinen Teil im 
Nordkaukasus gelegenen Donez-Beckens betragt etwa 
25 000 km 2. Es ist also fast so groB wie die Rheinprovinz 
(27000 k m 2). Da sich diese Zahl aber nur auf- den Flachen- 
raum des zutage ausgehenden Karbons bezieht, so ist die 
wahre Flachenausdehnung weit groBer, denn das Karbon 
w ird zu einem groBen Teil von jungeren Formationen 
iiberlagert (Abb. 1).

Das Donez-Gebiet stellt ein Plateau dar, dessen 
hóchster Punkt rd. 370 m iiber N. N., der tiefste Teil, das 
Tal des Donez-Flusses nur rd. 40 m iiber N .N . liegt. Aufier 
dem Donez, der das Gebiet im Nordosten und Osten be- 
grenzt, sind die beiden Fliisse Kalm ius im Siidwesten und 
M ius im Siiden zu nennen. Sie flieBen alle drei dem Asow- 
schen Meere zu. Vom morphologischen Gesichtspunkte be- 
trachtet, stellt das Donez-Gebiet einen Gebirgszug, geolo- 
gisch gesehen, ein Becken dar.

Das unmittelbare Liegende des Donez-Karbons ist 
Oberdevon. Die Unterlage des gesamten Beckens bilden 
sehr wahrscheinlich die stellenweise zutage tretenden prii- 
kambrischen Granite und Granitgneise. Dunkelgraue Kalkę 
und kalkige Schiefer, die auf G rund  der Fauna noch dem 
Oberdevon angehónen, stellen den nicht allzu scharf aus- 
gepragten Ubergang zum Karbon dar. Die Gesamtmachtig- 
keit des Donezkarbons, das ais eine paralische Ablagerung 
anzusprechen ist, betragt 10000 bis 12000 m. Sandsteine 
und Schiefer wechsellagern m it Kalkbanken und Kohlen- 
flózen. Allgemein unterschied man bisher drei Karbon- 
stufen im Donezbecken:

C3 uralisch =  etwa Stefan
C2 moskowisch =  etwa W estfal und Namur z. T.
Q  Unterkarbon =  etwa D inant

Das Unterkarbon teilte man in 5 (C i1 - (V )  das Mittel- 
karbon in 6 (C21—C2IS) und das Oberkarbon in 3 (C V —C s:l) 
Unterabteilungen. Neuerdings w ird das Karbon des Donez- 
Beckens nach J o n g m a n s 1, wie aus der Abb. 2 ersichtlich 
ist, gegliedert.

A u f G rund  der faunistischen Untersuchungsergebnisse 

stellte Z a le s s k y  die Unterabteilungen C j2—( V  zum Unter
karbon. W enn die F lora in diesen Schichten auch recht 
arm lich entwickelt ist, so hat sich doch feststellen lassen, 
daB der Florentypus von C i4—C Ł6 dagegen spricht. Auch die 
in den paralischen Steinkohlenbecken Nordwesteuropas 
hau fig  auftretenden Goniatiten, die hier verschiedene Go- 
niatiten-(Leit-) Horizonte bilden, sind im Donez-Becken 
sehr seiten. Zudem  ist zu bedenken, daB die Herkunft der 
Faunen im Donez-Becken und in den nordwesteuropaischen 

Becken verschieden ist. So besteht auch in fazieller Hin- 
sicht zwischen der Fauna der inarinen Schichten beider

1 J o n g m a n s ,  W . J . :  Das A lle r der Karbon- und Perm floren von 
Ost-Europa bis O stasien. Palaentograph ica 87 (1942) Abt. B, S. 1— 58. S tu tt

g a r t  1942.

Ablagerungsgebiete eine Verschiedenheit. Nach S c h m id t  
entstanden die marinen Ablagerungen der Steinkohlen
becken Nordwesteuropas in von Nordwesten kommenden, 
seichten Meeren. Dagegen wurden die Kalkę des Donez- 
Beckens in tieferen Meeren, die m it dem groBen sudlichen 
Meer und dem ostrussischen Meer zusammenhingen, ab- 

gelagert. In der Unterabteilung C,4 wurde Reticuloceras 
reticulatum festgestellt. Diese Form deutet fiir nordwest- 
europaische Verhaltnisse auf mittleres Namur. Aus den 
eben angefiihrten Griinden ist natiirlich Vorsicht bei der 
stratigraphischen Auswertung des Fossils im Donez-Becken 
geboten. Die in den Unterabteilungen C ^ - C ^  angetroffene 
F lora ist nach Jongmans keine Unterkarbon-, sondern eine 
Oberkarbon-(Namur-) Flora. Sie reicht jedoch nicht aus, die 
Grenze Namur-Westfal eindeutig festzulegen. Aus der 
Unterabteilung Cs1 ist Gastrioceras suberenatum bekannt ge
worden, eine Form , durch die die Grenze Namur-Westfal in 
den nordwesteuropaischen Becken annahprnd bestimmt ist. 
Die D iirftigke it der F lora aus den Unterabteilungen C 1-r' bis 
C ,1 schlieBt die M óglichkeit nicht aus, die Grenze Namur- 
W estfal oberhalb der Unterabteilung C 24 zu sehen. Hin- 
sichtlich des Unterkarbons ist zu bemerken, daB die Dinant- 
oder Unterkarbon-Floren fehlen. Sie konnten, wenn iiber- 
haupt vorhanden, nur in der Unterabteilung C tł zu suchen 
sein. Floristisch gesehen, sind die Unterabteilungen C ,5 bis 
C ,1 zu den westfalischen Stufen A - C  zu rechnen. Uber der 
Unterabteilung C 26 wurde Anthracoceras aegiranum nach- 
gewiesen. Demnach w iirde es sich hier um den Agir- 
Horizont, d 'e Grenzschicht zwischen dem W estfal B und C 
der' nordwesteuropaischen Becken handeln. Die F lora der 
Unterabteilung C 32 spricht fiir  W estfal D . Ebenso ist auch 
das unterste Drittel der Unterabteilung C 33 zu dieser Stufe 
zu stellen. Das mittlere und obere Dritte l ware dann Stefan,
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Abb. 2. Stratigraphische G liederung des Karbons im Donez- 

Becken unter Benutzung der Kartę 1 : 42000 des 
Donez-Beckens.

—— -—  1
1 S c h m id t ,  H .:  D ie binom ische E in te ilu ng  der fossilen Meeresboden. 

Fortschr. G eo l. u. Palaeonto l. Bd. 12. Jena 1935. S. 93; V ergle ich unserer 
Karbonschichtenfolge m it der Kulllands , Z . D tsch. G eo l. Ges. SI (1929) S. 146.
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A n th ra z it der H aup tve rb re itungs-G eb ie te  (Abb. 3)
%

Fliichtige Bestandteile . . . 4,14—5,28
Kohlenstoff..........................  95,41—96,75
Asche......................................3,79—8,46
Schwefel ...............................1,35—2,69
W asserstoff..............................1,59—2,06
Sauerstoff und Stickstoff . . 1,78—2,65 
H e izw e rt..............................  8136—8287 kcal

D o n  e  ■z.b e  c h e n

SlatHjensk

B ach m u ł

Grfscłiino

Abb. 3. Die Verbreitung der verschiedenen Kohlenarten im Donezbecken. (Aus der Sowjet-Enzyklopadie, 1923).

das aber Jongmans ais Westfal E bezeichnet. Auch der 
untere Teil von PCj, den Zalessky zum Perm rechnet, 
gehórt nach Jongmans zu seinem Westfal E. Eine eigent- 
liche Permflora konnte nach seinen Darlegungen bis jetzt 
noch nicht nachgewiesen werden.

Die einzelnen Kohlenflóze werden mit kleinen lateini- 
schen Buchstaben und einer Indexzahl bezeichnet; solche, 
die nicht uberall bauwiirdig sind, erhalten iiber der Index- 
zahl noch eine hochgeruckte Zahl (k2x). Die fiir die strati-

graphische Gliederung auBerst wichtigen und horizont- 
bestandigen Kalkschichten werden ebenso bezeichnet, nur 
mit dem Unterschied, daB groBe lateinische Buchstaben ver- 
wandt werden (B», bzw. H32). Konkordant iiber dem Stein- 
kohlengebirge liegt das aus Arkosesandsteinen, Kupfer- 
sandsteinen, dolomitisierten Kalken aufgebaute Perm. Den 
obersten permischen Schichten sind Gips, Anhydrit und un
gefahr 7 Steinsalzlager mit Machtigkeiten von 0,35 bis
0,45 m zwisehengeschaltet. Wahrend die Trias- und Jura- 
Ablagerungen am Nordrand des Beckens auftreten, sind 
mittlere und obere Kreide, sowie Tertiar kranzfórmig um 
das Becken angeordnet. Die Steinkohlenschichten setzen 
nach allen Richtungen unter diesen jiingeren Formationen 
fort. Auf Grund neuerer Untersuchungen, die aber noch 
nicht abgeschlossen sind, diirfte sich der Gesamtkohlenvor- 
rat noch betrachtlich erhóhen. Allein im Siidosten, auf der 
rechten Seite des Don, rechnet mali mit einer weiteren 
Flachę bereits durch Tiefbohrungen nachgewiesenen Kar- 
bons von etwa 510 km2 GroBe.

Die Anzahl der Flóze im Donez-Steinkohlenbecken be
tragt annahernd 200. Davon entfallen die meisten auf das 
Westfal. Von diesen 200 FIózen sind nur 30—40 bau- 
wiirdig, einschlieBlich derjenigen bis 0,50 m Machtigkeit 
abwarts. Sie sind in der Hauptsac.he auf die Stufen 
C23, C25 und C26 beschrankt Die durchschnittliche Ge- 
samtmachtigkeit der bauwiirdigen Flóze, die durchweg von 
Westen nach Osten abnimmt, und die gróBte órtliche 
Machtigkeit ist aus nachstehender Zusammenstellung zu 
ersehen1:

C ^ + C,* 3,854 m 7,467 m
C26 3,952 m 6,575 m
Q,5 3,137 m 6,401 m
C24 1,208 m 1,864 m
Q 3 3,425 m . 5,878 m

15,576 m 28,185 m

Die Besehaffenheit der Donezkohle ist in chemischer 
Hinsicht sehr verschiedenartig. Von den typischen Anthra- 
ziten bis zu den gasreichen Flammkohlen sind alle Stein- 
kohlenarten vertreten. Nachstehende Analysen geben iiber 
die Besehaffenheit verschiedener Kohlenarten naheren Auf- 
schluB2.

F e t t k o h l e  des  Z e n t r a l n y - B e z i r k s  (Abb. 5)

%
Fliichtige Bestandteile . . . . . 18,45
Koks nach Abzug der Asche . . 77,39
Asche .......................................... . 4,16
Schwefel (g e s a m t) ................... . 1,82
Schwefel (f lu ch tig )................... . 1,53
Heizwert......................................

1 P o l u t o f f  in D a n n e n b e r g :  G o log ie  der S te inkoh len lager, Bd. 2. 
Berlin 1935. S. 326.

2 P o l u t o f f  in D a n n e n b e r g ,  a. a. O . S. 328 u . 330.

Neuerdings wird die Donezkohle gemaB der nach
stehenden Ubersicht eingeteilt:

K o h l e n a r t

Be-

zeich-

nun g

F lucbt.

Be-

standt.
C H N S

H e i z w e r t

kcal

F lam m koh le  . . D 45,00 77,0 5,4 1,8 5,0 7730— 7445
G askoh le  . . . O 39,45 81,0 5,5 1.6 4,0 8080— 7790
Dampfkessel-

Fettkoh le . . PJ 30,50 85,5 5,2 1,6 3,0 8440— 8165
Kokskoh le  . . K 23,00 87,0 4,9 1,6 3,0 8540-8280

Dampfkessel-
Backkohle . . PS 16,50 89,0 4,5 1,6 2,5 8580-8345

iWagerkohle . . T 12,50 91,0 4,1 1,5 1,2 8560-8345

A nthraz it . . . A 1 4,00 94,5 1,85 0,1 1,6 8160-S065
A

l  5,50 93,0 2,0 0,8 1,5 8020-7915

In Abb. 3 ist die Verbreitung der einzelnen Kohlenarten 
dargestellt. Zu den backenden Kohlen werden die Arten G, 
PJ, K und PS gerechnet. Die Glanzkohle ist in den Donez- 
kohlenflózen vorherrschend. Ais Einschlusse und Zwischen- 
mittel enthalten sie Mattkohle, Kannelkohle und RuBkohle. 
Petrographisch gesehen verhalten sich die einzelnen 
Kohlenbestandteile wie folgt1:

Asche

°/o

Schwefel

%

Fliichtige
Bestandte ile

%

23,57 2,14 17,35
D urit...................................... 1,78 2,14 48,26
V itrit...................................... 1,58 1,97 46,25
Ganze K o h le ....................... 6,40 2,60 38,23

Eine eigenartige Erscheinung stellt die Zunahme des 
Inkohlungsgrades infolge starkeren Gebirgsdruckes dar. So 
kommen in den starker gefalteten óstlichen Gebieten des 
Beckens Halbanthrazite und Anthrazite vor. Im Westen da
gegen, wo die gebirgsbildenden Krafte weniger stark ein- 
gewirkt haben, sind die an fluchtigen Bestandteilen 
reicheren Kohlenarten anzutreffen. Ferner wurde fest
gestellt, daB ein- und dasselbe Flóz in einem Gebietsteil 
Flimmkohle, in einem anderen echte Kokskohle und in 
einem dritten sogar Anthrazit fiihren karm. In einigen Be- 
zirken verringert sich der Gasgehalt auf einer Erstreckung 
von 70 km um 20 o/o,und Gaskohle geht in Halbanthrazit iiber. 
Aus den Abb. 3 und 4 und der nachstehenden Zusammenstel
lung ist ersichtlich, daB die Kokskohlen im wesentlichen auf 
die Bezirke Almasny, Zentralny und Stalino-Makeewsko- 
Muschketowsky beschrankt sind. Die Flammkohlen nehmen 
den nórdlichsten Zipfel des Beckens ein, die Gaskohlen den 
westlichen und teilweise den nórdlichen Teil. Die Mager- 
kohlen und Anthrazit kommen vorwiegend im óstlichen und 
mittleren Revier vor. Tektonisch betrachtet, kann man das 
Donezgebirge ais ein embryonales Faltengebirge an-

1 P o l u t o f f  in D a n n e n b e r g ,  a .a .O . S .328 u. 330.



n. 
Sf
re
lni
ko

w
o 

n. 
to
so

w
aj
a

552 G l u c k a u f 78. Jahrgang, Heft 38

n Charków n. Kupiansk

n. Berdjansk n. Mariupol n. laganrog a Rostom

I . Lissitschanski-Bezirk, I I . Mariewski-Bezirk, III. Almasny- 
Bezirk, IV. Rodakowo-Uspenski-Bezirk, V. Zentralny-Be- 
zirk,VI. Stalino-Makeewsko-Muschketowski-Bezirk, VII. Bo- 
kowo-Chrustalski-Bezirk, VIII. Tschistjakowski-Miuski-Be- 
zirk, IX. Krasno-Dono-Sorokinski-Bezirk, X. Ekaterininsko- 
Belokalitwenski-Bezirk, XI. Dolschansko-Sulino-Sadkinski- 
Bezirk, XII. Schachtinski-Bezirk, XIII. Grischinski-Bezirk.

Abb. 4. Wirtschaftliche Ubersichtskarte des Donezbeckens.

B e z  i r k

L issitschansk i ( I )  . . 

M ariew sk i ( I I )  . . . .  

A lm asny  ( I I I )  . . . .  
R odakow o-U spensk i

( I V ) ...............................
Z en tra ln y  (\) . . .  . 
Stalino-M akeewsko- 

M Sschketow sk i (V I)  

Bokow o-Chrusta lsk i

( V I I  ) ....................
T scbistjakow sko-M iusk i

( V I I I  ) ..................
Krasno-Dono-

Sorok insk i ( IX )  . 
Ekaterin insko-Belokalit 

w ensk i (X )  . . . .  
Dolschansko-Sulino- 

Sadk insk i (X I )  . . 

S chachtinsk i (X I I )  . . 
G r isch in sk i (X I I I )  . .

Z us . .

A n te il an dem  Gesam t 
vorra t(69  M iltarden  t)

A n te il an dem  G esam tvorra t der 
be treffenden K oh lenart

PS

° / o

K PJ G  D

% % ; % %

A nte il an 

dem  Ge- 
sam tvorrat 

des Beckens

0,1 14,8 22,4 23,8 20,8

0,2 I 5,7 1 2,1 
0,05 8,9 20,3

3,4 | 4,9

26.7 ! 24,6

34.7 1 44,62,3 1 7,8 30,0

24,0 14,4 —

I I
12,2 5,1 3,3. 0,1 -

0,05 11,1 5,9 ' 3,9 5,1

-  123,1 16,0 7 , 4 : -

9,1

100
11,2
6,1

4.4

4.5

18,6

47.1
14.1

52,2

100 . 100 ! 100 

30,2 1 17,0 j  7,6

100 100 

4,2 10,8

100

27,8

100

2,4

2.4

3.1
9.2

3.1

8.1

15.7

9.7

4.8

3.1

5.5

15.8

4.2 
15,3

100

100

sprechen, d. h. die gebirgsbildenden Vorgiinge konnten sich 
nicht restlos auswirken. Dies geht daraus hervor, dafi die 
Schichten teilweise wohl steil aufgerichtet sind, iiberkippte 
Faltenbildungen jedoch so gut wie nicht vorkbmmen und 
grófiere Uberschiebungen fehlen (Abb. 5). Im Saarkarbon 
z. B. war die Faltungsintensitat vergleichsweise gróBer. 
Hier kam es zu einer iiberkippten Faltung mit darauf fol- 
gender Uberschiebung. Wie im Saarbriicker Steinkohlen-

gebirge der durch diese Faltung entstandene sogenannte 
»Pfalzer Hauptsattek, so ist im Donezer Steinkohlen- 
gebirge der »Hauptsattel« das wichtigste und bezeichnendste 
Bauelement. Dieser verlauft von WNW nach OSO und ist 
auf einer streichenden Lange von rd. 250 km festgestellt 
(Abb. 1) Im Osten des Beckens taucht er unter jungere 
Formationsglieder. Im Kern des Hauptsattels tritt das 
Unterkarbon zutage. Nórdlich von ihm kam die Hauptmulde 
zur Ausbildung, die infolge der Querwellung der Falten- 
achsen in zwei Spezialmulden, eine westliche und eine óst- 
liche, zerfallt. Die westliche geht in ihrem weiteren Verlauf 
nach. Westen in die Bachmutmulde iiber. Weiter im Norden 
verlauft ein zweiter Sattelzug, der besonders im Osten 
stark ausgepragt ist. Die Richtung der Sattelachse weicht 
etwas von derjenigen des Hauptsattels ab. Der auBerste 
Nordrand des Donezbeckens hat wie der Siidrand einen 
durch zahlreiche tektonische Briiche oder Verwerfungs- 
spalten bedingten recht verwickelten Aufbau. Langs des 
Siidrandes hatte das Magma Gelegenheit, durch die Spalten 
emporzudringen, und so bildeten sich Stócke, Gange und 
Decken aus den verschiedenartigsten vulkanischen Ge
steinen. Siidlich des Hauptsattels konnte sich ebenfalls eine 
Doppelmulde herausbilden. Siidwestlich schlieBt sich die 
Makeewski Muldę mit kleineren Seitenmulden an. Im Siiden 
setzte das kristalline Randgebirge dem von Norden nach 
Siiden wirkenden tangentialen Druck groBen Widerstand 
entgegen. Infolgedessen sind die Siidfliigel der Stein- 
kohlenablagerung durchgehend starker aufgerichtet ais die 
nórdlichen. Eine Menge von Langs- und Diagt>nalstórungen 
sind fiir das Donez-Becken sehr bezeichnend und ais ein 
Mittelding zwisohen Verwerfungen und Blattverschiebungen 
anzusehen. Sehr zahlreich sind auch Querstórungen. Aus 
alledem ergibt sich, daB das Donez-Steinkohlengebirge von 
den zu verschiedenen Zeiten wirkenden Kraften in den man- 
nigfachsten Richtungen beansprucht wurde, fiir den Berg
bau meist unerfreuliche Erscheinungen. Die einzelnen 
Schichtenabschnitte liegen gleichfórmig iibereinander. Dis- 
kordanzen, wie sie sich sonstwo z. B. in einer sudetischen 
oder asturischen Phase bemerkbar machen, kennt man hier 
nicht. Bei einer Gesamtmachtigkeit des Donezer Stein- 
kohlengebirges von iiber 10000 m miissen zur Zeit der 
Ablagerung betrachtliche Gebietssenkungen stattgefunden 
haben. Dagegen sprechen andere Erscheinungen fiir 
Hebungen in der permischen Formation. Nicht nur die 
Faltungsvorgange innerhalb des Permokarbons und alterer 
Ablagerungen verlegt man in die Kreidezeit, sondern auch 
Verwerfungen und Uberschiebungen.

Wie eingangs ausgefiihrt, ist die Gewinnung von 
Bodenschatzen in RuBland seit fast 20 Jahren in stetigem 
Steigen begriffen. Im Jahre 1935 war das Donezbecken 
mit 67,4 Mili. t zu 70o/0 an der Gesamtfórderung RuB- 
lands beteiligt; im Jahre 1913 betrug seine Fórderung rd. 
25 Mili. t. Nachdem sie bis zum Jahre 1920 allmahlich auf 
4,5 Mili. t zuriickgegangen war, erreichte sie 1927 bereits 
wieder 22,5 Mili. t. Die Gesamtkohlenfórderung RuBlands 
war im Jahre 1938 mit 126,2 Mili. t die 4,5fache des Jahres 
1913. Bei der Braunkohle ist die Fórderung im gleichen 
Zeitraum um das28fache gestiegen. Die Ausfuhr von 
Steinkohle stieg von 1929 bis 1935 von 1,3 auf 2,2 Mili. t, 
um dann wieder bis 1937 auf 1,3 Mili. t zuriickzugehen. Es 
ist dies mit ein Beweis dafiir, wie sich die Anforderungen 
der Eisen- und Stahlproduktion immer mehr bemerkbar 
machten.
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Zusam m enfassung .
Im vorstehenden Aufsatz ist, in der Hauptsache auf 

den zusammenfassenden Darstellungen iiber die russischen 
Kohlenbecken von Polutoff und Rangę fuBend, versucht 
worden, weitere Kreise mit der Geologie, im besonderen 
mit dem Aufbau des Steinkohlengebirges des Donezbeckens 
bekannt zu machen. Obgleich dieses Kohlemorkommen hin- 
sichtlich seiner GróBe und seines Kohlenreichtums weit hinter 
dem Kusnezkbecken zurucksteht, ist es doch das fiir die rus-

sische GroBindustrie wichtigste gewesen. Der fiir diese er- 
forderliche Hiittenkoks wurde zum gróBten Teil im Donez
becken hergestellt. Es liefert nicht nur eine gute Kokskohle, 
sondern es kommen hier auch alle andern Kohlenarten vom 
Anthrazit bis zur Flammkohle vor, deren hauptsachliche 
chemische und physikalische Eigenschaften erórtert werden. 
Am Gesamtvorrat von rd. 68 Milliarden t ist der Anthrazit 
mit iiber 30 o/o beteiligt. Der Bergbau ist im Donezgebiet 
recht gut entwickelt.

Neue Erzbergbaureviere in Brasilien.
Das riesige Gebiet Brasiliens, das mit einer Flachę von 

8,5 Mili. km2 etwa drei Vierteln der Flachę Europas ent
spricht, weist bisher nur eine iiberaus geringfiigige berg- 
bauliche Gewinnung auf. Brasilien steht zwar seit alters- 
her im Ruf eines mineralreichen Landes — im 18. Jahrhun- 
dert war es das weitaus wichtigste Goldland der Erde und 
bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts lieferte es den 
Hauptteil der Gold- und Diamantenfórderung der Welt —, 
die alten Reviere im Hinterland von Minas-Geraes sind 
aber teilweise erschópft, und die ErschlieBung neuer Lager- 
statten hat, teils infolge der iiberaus ungiinstigen Verkehrs- 
verhaltnisse fiir die kiistenfernen Standorte, teils infolge

Anfangserfolge in der Gegend von Bahia, bisher nicht er- 
folgreich gestaltet, wird aber fortgesetzt. Neuerdings be- 
tatigt sich die national-wirtschaftliche Selbstversorgungs- 
politik auch auf dem Gebiet des Eisens und der andern 
Metalle. Die wahrend des jetzigen Krieges eingetretene 
Frachtraumnot, die sich wahrscheinlich noch weiter wesent
lich verscharfen wird, iibrigens auch die zahlenmaBig nicht 
unerhebliche Auswanderung europaischer Fliichtlinge nach 
Brasilien, die den Antrieb zu Industrie-Neugriindungen mit 
sich brachte, stiitzen den auf Selbstversorgung gerichteten 
Ausbau des inlandischen Bergbaus und der Verarbeitungs- 
industrie. Den im Augenblick wohl starksten AnstoB zur

Neue Erzbergbaureviere in Brasilien.

bergrechtlicher und innerpolitischer Schwierigkeiten mit der 
Entwicklung des Bergbaus in andern Landern nicht mehr 
Schritt gehalten. Wahrend des ersten W'eltkrieges erlangte 
der brasilianische Bergbau voriibergehend noch einmal be- 
trachtliche Bedeutung durch seine Manganerzlieferungen 
an die Ver. Staaten von Amerika; kurze Zeit war auch die 
Gewinnung von Monazitsanden, welche die fiir die Her
stellung des Gasgluhlichts seltenen Erden lieferten, wichtig. 
Mit dem Aufhóren dieser Konjunktur sank der brasilianische 
Bergbau aber weltwirtschaftlich fast bis zur Bedeutungs- 
losigkeit herab. Im Jahre 1938 leistete er, iiber inter- 
nationale Einheitswerte umgerechnet, nur einen Gesamt- 
fórderwert von 61 Mili. 3UL, kaum 0,2 o/o des Gesamtwertes 
der Weltbergbaugewinnung, wahrend das nur wenig 
gróBere Europa einen Gesamtwert von 11,5 Milliarden 3tM 
beitrug. Von dem Gesamtwertder brasilianischen Fórderung 
entfielen rd. 21 Mili. auf Salz, je 12 Mili. %M auf Kohle 
und Gold und je 7 Mili. 3tM auf Eisen- und Manganerz.

In den letzten Jahren hat sich aber eine gewisse Be- 
lebung der bergbaulichen ErschlieBung geltend gemacht, 
insbesondere aus dem allen lebenskraftigen Staaten eigenen 
Streben nach Selbstversorgung heraus. Das Autarkiestreben 
richtet sich vor allem auf eine bessere Brennstoffversor- 
gung. Uber das Kohlenproblem ist an dieser Stelle bereits 
berichtet worden >. Die Erdólsuche hat sich, trotz gewisser

* N r. 24/1942, S. 343.

weitern bergbaulichen Entwicklung gibt aber der kriegs- 
wirtschaftliche Rohstoffbedarf der Ver. Staaten, die teils 
infolge des militarischen Verlustes wichtiger Rohstoff- 
gebiete (Sudostasien), teils infolge der Verschiffungs- 
schwierigkeiten* aus raumlich weit entfernten Landem sich 
mit vermehrtem Eifer den siidamerikanischen Móglichkeiten 
zuwenden. Damit wird gleichzeitig auch versucht, ihr poli- 
tisches Ziel, eine starkere Verkniipfung Sudamerikas mit 
den Ver. Staaten, zu verwirklichen. Die Regierung in Wa
shington hat im Spmmer 1941 einen Vertrag mit der brasi
lianischen Regierung abgeschlossen, worin sie sich ebenso 
wie gegeniiber den meisten andern siidamerikanischen 
Bergbaulandern verpflichtet, den gesamten UberschuB an 
kriegswirtschaftlich wichtigen Mineralien, in diesem Falle 
Manganerz, Ferronickel, Bauxit, Chromerz und einige In- 
dustriemineralien, ohne Riicksicht auf die jeweilige Ver- 
schiffungsmóglichkeit aufzunehmen. Diese Absatzgarantie, 
verbunden mit den durch den Krieg teilweise wesentlich 

. erhóhten Preisen, erweist sich ais der wichtigste Antrieb fiir 
die Steigerung der brasilianischen Bergbaufórderung. Auf 
einem Sondergebiet, dem des Nickel- und Kobaltbergbaus, 
hat auch Japan zur ErschlieBung der brasilianischen Boden
schatze beigetragen, wenn diese Beziehung auch bei der 
gegenwartigen politischen Lage einstweilen gegenstandslos 
geworden ist.

Die neueste Entwicklung des brasilianischen Bergbaus 
hat eine Reihe von Mineralrohstoffen in den Yordergrund
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treten lassen, die biśher mehr oder weniger unbeachtet ge
blieben sind, und einige andere wesentlich starker ais bis
her beriicksichtigt. Es handelt sich vor allem um Blei, 
Nickel, Kobalt, Eisen, Mangan, Chrom und Bauxit.

D ie bergbau l iche Gew innung  B rasiliens .

M inera ł E inhe it 1913 1929 1938 1939 1940

K o h le ................. 1000 t 17 348 883 1047 1336
E r d o l ................. ii — — — — geringe  M engen

G o ld 1 ................. k g 3393 3340 4445 —\

S ilb e r 1 . . . . ii
t

890 654 796 844 770
K up fe r . . . . — — 15 14
B le i1 .................. ii 

11
— etwa 400 — — 200

N ic k e l1 . . . . — — 375 25 66
K o b a lt1 . . . . — — — — etwa 12
E ise n e rz . . . . 1000 t 180 140 359 397 256
M an g ane rz  . . l» 122 316 222 1932 217
C h ro m erz  . . . 11 — 0,1 1 4 5

T itanerz . . . . t — 6631 5322 531 2 etwa 1500

Z irk o ne rz  . . . 373 1077 14942

B aux it . . . . 1000 t — — 13- 182 20 2
A rsen ik  . . . . t — 519 713 1088

M o n a z it  . . . . 1304 90 3232
G lim m e r  . . . — 40 521 2 435 2 11*17 3
Asbest . . . . — — 120 45

S te in-und Koch- 

s a l z ................. 1000 t 20 859 502

B ergkris ta ll . . t — — 253 303 57 3
D iam a n te n . . . 1000 Karał 174 144 150 350 325

Sonst. Edel- und 
Schm uckste ine kg etwa 1000

Staaten.

M etallinhalt der Erzfórderung. —  2 Ausfuhr. — 3 Ausfuhr nach den Ver.

B le i .

Bleierze sind in Brasilien bisher nur voriibergehend 
ais Nebenerzeugnis anderer Bergbaumineralien oder ge- 
legentlich bei Aufschliefiungsarbeiten gefórdert worden, ein 
regelrechter Bleierzbergbau hat bisher nicht stattgefunden, 
ebenso wenig eine .Verhiittung. Im August 1940 wurde 
jedoch im Staate Sao Paulo bei A p i a i  ( A p i a h y )  
von der . Verwaltung dieses Staates eine Zentralauf- 
bereitung und eine Hiitte fiir Blei- und Silbererze 
fertiggestellt. Die Anlagen sind fur ein Ausbringen von 
10 t Blei und 25 kg Silber taglich gebaut und sollen die 
Forderung verschiedener kleinfer Erzvorkommen in der 
Umgebung verarbeiten. Die silberhaltigen Bleivorkommen 
sind Gange im Revier R ibe ira  de Iguape, die von ver- 
schiedenen kleinen Privatunternehmen ausgebeutet werden. 
Die Hiitte ist mit einer Aufbereitung verbunden, so daB die 
Gruben keine eigenen Kapitalaufwendungen hierfiir zu 
machen brauchen. An dem nahe gelegenen Palmital-FluB 
ist eine Kraftanlage fiir 2000 PS gebaut worden, die die 
Gruben, die Aufbereitung und die Hiitte mit Energie ver- 
sorgt. Ais Brennstoff der Hiitte dient Holzkohle. Die zu
nachst vorgesehene Kapazitat von jahrlich 3000 t Bleimetall 
wiirde nur etwa ein Drittel des Bleibedarfs Brasiliens 
decken, der neuerdings auf fast 10000 t jahrlich gestiegen 
sein soli. Es besteht die Absicht, die Hiittenkapazitat auf 
6000 t zu bringen. Eine Bleiausfuhr kommt nicht in Frage; 
die Produktion soli nur zur Deckung des Inlandbedarfs 
verwendet werden. Die Silbergewinnung, die zunachst 
7500 kg jahrlich betragen wiirde und ebenfalls verdoppelt 
werden soli, wird nach den gesetzlichen Bestimmungen der 
staatlichen Miinze zugefiihrt. — Die Bleierze werden auch 
von K u p f e r e r z  begleitet; ein Versuch, Kupfer nutz
bar zu machen, hat sich aber bei den bisherigen Ver- 
suchen ais unwirtschaftlich herausgestellt. Uber die 
weitern Entwicklungsmóglichkeiten laBt sich kein Urteil 
abgeben, da keine Berichte iiber die Erzvorkommen 
vorliegen, von dereń Umfang und Gehalt die weitern 
Móglichkeiten abhangen. Offenbar handelt es sich um eine 
gróBere Anzahl von kleinen Vorkommen, dereń Gesamt- 
vorrate wohl nicht erheblich sind.

Nickel.

GróBere Aussichten diirfte die Nickelgewinnung 
Brasiliens bieten, und es scheint nicht ausgeschlossen, dafi 
das Land sich zukiinftig zu einem der grófiern Nickel- 
lieferanten der Welt entwickeln wird. Nickelerze treten in 
Brasilien in zwei grófiern Revieren auf, bei Livramento 
unweit Ayuruoca im Staate Minas Geraes und bei Sao Jose 
de Tocantins im Staate Goyaz. Bisher haben Bergbati- 
versuche erst im Livramento-Revier eingesetzt, die Vor- 
kommen im Staate Goyaz sind aber anscheinend wesent
lich bedeutender.

Die Vorkommen von Livramento  sind geologisch 
den neukaledonischen, griechischen und schlesischen Lager
statten ahnlich. Es handelt sich um silikatische Erze, ins

besondere Garnierit, die in Gangen und Riickstandslagern 
ein teilweise zersetztes Serpentin-Massiv bedecken. Die 
Erze treten in einer Zerriittungszone auf, die auf eine 
streichende Lange von 800 m bei 250 m Breite und bis zu 
einer Tiefe von 30 m nachgewiesen ist. Der serpentinisierte 
Peridotit findet sich in Zwischenlagerung innerhalb einer 
ausgedehnten Gneiszone; die Vererzung folgt im all
gemeinen demselben Streichen, das die Serpentinlager be
sitzen. Innerhalb des Serpentins treten zahllose Gange und 
Risse auf, die mit einem hellgrunen Materiał, in der Haupt
sache Garnierit und Magnesit, ausgefiillt sind. Die Aus- 
fiillung bildet eine weicfte Masse, die ais »marmelada« 
bezeichnet wird. Der Nickelgehalt der reichern Erzmittel 
betragt 8 — 12 o/0, im Durchschnitt wird bei dem Abbau aber 
nur ein Nickelgehalt von 1— 3 °/o erzielt. Die obersten 
Lagen, bis zu einer Tiefe von 13 m, sind in der Regel arm, 
so dafi sie vor dem Abbau ais Abraum entfernt werden 
miissen. >

Das Vorkommen gehórt der Companhia de Nickel do 
Brasil. Sie betreibt den Abbau im Tagebau, wobei der Ab
raum mit einer deutschen Dampfschaufel mit Dieselmotor, 
teilweise aber auch von Hand entfernt wird. Der Abbau 
begann 1936 und lieferte in diesem Jahr 28000 t Erz, die 
zum gróBten Teil nach Deutschland ausgefiihrt wurden. 
Die Gesellschaft hat aber gleichzeitig auch die eigene Ver- 
hiittung versucht. Die mit Holzkohle gefeuerten ersten 
Schmelzófen haben sich ais unzweckmafiig erwiesen; 
besser scheinen sich kleine Elektroófen zu bewahren, die 
von Deutschland geliefert worden sind. Sie werden mit 
1000 kg Erz, 300 kg Kalk und 75 kg Holzkohle beschickt 
und liefern ein Ferronickel mit einem Gehalt von 20,7 o/o 
Nickel. Der Kraftverbrauch betragt 15000 kWh je t Ferro
nickel. Der durchschnittlich ausgebrachte Reinnickelgehalt 
des Erzes betrug bei den bisherigen Betriebsversuchen
1,8 o/o. Die Elektrizitat wird bisher von einer 10 km von der 
Anlage entfernten Wasserkraftzentrale mit 1900 PS Lei-' 
stungsfahigkeit geliefert; jedoch soli eine neue Zentrale bei 
Formosa, 32 km von Livramento entfernt, mit einer Lei- 
stungsfahigkeit von 18750 PS gebaut werden. Man hofft, 
damit und durch Aufstellung von zwei neuen gróBern 
Elektroófen die LeistungsTahigkeit der Hiitte wesentlich zu 
erhóhen. Es wiirde dann moglich sein, etwa 5000 t Ferro
nickel mit einem Nickelgehalt von rd. 1000 t zu erzeugen.

Die Erzvorrate sollen mehrere Millionen t mit durch
schnittlich 2 o/o Ni betragen. Der Anteil der reichen »mar- 
melada« hieran ist aber gering, und das Vorkominen wird 
auch sonst ais recht unregelmafiig beurteilt. Dagegen 
nimmt man an, dafi eine methodische Durchschiirfung der 
Umgebung noch weit gróBere Nicl<elerzvorrate . erweisen 
wird. — Die Gewinnung, die in cfen ersten vier Monaten
1941 insgesamt 153 t Ferronickel mit 31 t reinem Nickel
gehalt betrug und teilweise nach Europa ausgefiihrt wurde, 
wird jetzt yollstandig von den im Inland bestehenden 
kleinen Stahlwerken verbraucht.

Wesentlich groBer sind anscheinend die geologisch 
gleichartigen Nickelvorkommen im Staate Goyaz bei Jacuba, 
20 km nórdlich von S a o J o s e  do  T o c a n t i n s .  Die 
Serra do Mantiqueira, die den Maranhao-Flufi nórdlich 
von Sao Jose do Tocantins begleitet, besteht aus kristallinen 
Schiefern, Quarziten und Kalken der sog. Minas-Reihe, die 
eine machtige und langgestreckte Kuppel Gabbro um- 
schliefien. Dieser ist namentlich in den Mulden zwischen 
den parallelen Ketten des Gebirges tiefgehend in Serpentin 
umgewandelt, wobei der Serpentin von zahllosen Gangen 
mit Chalcedon und Nickelsilikat (Garnierit) durchzogen 
und teilweise umgewandelt ist. Die Vererzung reicht, wie 
durch Tiefbohrungen festgestellt worden ist, weit unter 
die Talsohle, ist also wahrscheinlich nicht das Ergebnis 
der Oberflachen-Verwitterung. Teilweise bilden die Erze
a,uch sekundare eluyiale Lager an den Talhangen und in 
den Talem selbst, sind aber in dereń tieferem Verlauf viel- 
facli auch von tauben Sanden und Kiesen iiberlagert. Die 
bisherigen, noch keineswegs abgesehlossenen Unter
suchungen haben Nickelvorkommen von insgesamt minde- 
stens 20 Mili. t Erz mit 3 12 o/o, im Durchschnitt 5 °/o 
Nickel ergeben; die wahrscheinlichen und móglichen Vor- 
rate werden auf 100 Mili. t geschatzt.

i i* ^ er im Tagebau erfolgen, wobei die ver-
haltnismaBig weiche Erzbeschaffenheit eine billige Herein
gewinnung ermoglicht Der Abtransport wiirde im Gefalle 
c er alhange und Taler erfolgen, also ebenfalls geringe 
Kosten verursachen. Dagegen ist das Anreicherungs- bzw. 
Verhuttungsproblem noch nicht endgiiltig gelóst. Wasser,
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Holzkohle und Kalk stehen ausreichend zur Verfiigung, 
dagegen kein sulfidisches Erz, das die zunachst versuchten 
pyritischen Schmelzverfahren ermóglichen wiirde. Eine An- 
reicherung mittels Flotation oder mittels Auslaugens wird 
jetzt versucht; der Krieg hat die geplanten Versuche mit 
dem Kruppschen Renn-Verfahren und mit Elektro-Ófen 
einstweilen aufgehalten. Wasserkraft steht im Maranhao 
ausreichend zur Verfiigung. Recht ungiinstig ist freilich der 
Standort in einer wenig besiedelten und verkehrsarmen 
Landschaft. Die nachste Eisenbahnstation Annapolis, an 
der Bahn Sao Paulo-Goyaz gelegen, ist reichlich 350 km 
entfernt und kann nur iiber eine behelfsmafiige Fahrstrafie 
mittels Lastkraftwagen erreicht werden.

Zur Ausbeutung hat sich eine brasilianischc Gesell
schaft, die Empreza Commercial do Goyaz gebildet, an der 
eine deutsche Gruppe maBgebend beteiligt war und die 
1939 in japanische Hiinde iiberging. Im Sommer 1941 
scheint aber eine Riicktiberfiihrung in brasilianische Hande 
erfolgt zu sein, wobei der Gesellschaft ein Krcdit von 
600000 Milreis (600 Contos) von der Staatsbank zur In- 
betriebsetzung gewahrt wurde. Das Ziel ist auch liier die 
Deckungdes Inlandbedarfs (mehrere 1001 Nickel jahrlich). 
Es scheint, ais wenn sich auch die Ver. Staaten fiir das Vor- 
kommen interessierten, zumal nach den gegebenen Voraus- 
setzungen recht niedrige Selbstkosten erwartet werden 
diirfen. Die Erzvorriite sind jedenfalls iiberaus grofi und 
wurden Sao Jose do Tocantins nachst Sudbury (Ontario) 
die zweite Stelle unter den groBen Nickelvorkommen der 
Erde anweisen. Womóglich erweisen sich die Vorrate bei 
weitern systematischen ErschlieBungsarbeiten auch noch 
ais wesentlich gróBer.

Kobalt.

Die vorstehend beschriebenen Vorkommen von Sao 
Jose do Tocantins enthalten stellenweise auch Kobalt- 
anreicherungen, die ais selbstandige Kobaltlagerstatten an- 
zusprechen sind. Die Empreza Commercial do Goyaz 
schloB im Oktober 1940 einen Vertrag mit einer japanischen 
Gruppe (Empreza Brazileira Mineraęao) ab, in dem sie 
dieser das'Recht einraumte, auf die Dauer von 7 Jahren 
Kobalterze in den Gerechtsamen der Empreza Commercial 
abzubauen. Das Vorkommen besteht aus einer etwa 1,5 m 
machtigen Verwitterungsdecke iiber einer Serpentinkuppe 
von 500 m Lange und 200 m Breite. Das mit Schaufel und 
Hacke hereingewonnene Materiał wird gewaschen und 
ergibt ein erstes Konzentrat mit 4 - 41/2 °/o Kobalt, das in 
Sacken nach Japan gesandt worden ist. Die anfangliche 
Leistungsfiihigkeit der Anlage betrug 3-4 t »Konzentrat« 
taglich, sollte aber verdreifacht werden. — Wahrscheinlich 
sind ahnliche Vorkommen im gleichen Revier noch mehr- 
fach vorhanden, so daB fiir eine systematische Unter- 
suchung gute Aussichten bestehen.

Eisenerz.

Die neuere Entwicklung auf dem Gebiete des Eisen- 
erzbergbaus ist weniger bergbaulicher ais organisatorischer 
Art. Die seit 1911 bestehende britische Itabira Iron Ore 
Co., die einen Teil der im Staate Minas Geraes, namentlich 
in der Gegend von Itabira verbreiteten gewaltigen Eisen- 
erzyorkommen ausbeuten sollte, war bisher teils infolge 
politischer Reibungen, teils infolge der Versandschwierig- 
keiten nicht zur vollen Betriebsentwicklung gelangt. Im 
Jahre 1940 wurde daher die Konzession an die brasilia
nische Regierung zuriickgegeben. Diese griindete mit einem 
Kapitał von 25 Mili. -f eine brasilianische Gesellschaft, die 
Companhia Siderurgica Nacional, und schloB gleichzeitig 
mit der nordamerikanischen Export- and Importbank und 
mit der U.S. Steel Corp. Darlehnsvertrage ab, die ihr die 
Beschaffung von Materiał im Werte von 20 Mili. $ fiir die 
Errichtung eines neuen groBen Hochofen- und Stahlwerks 
bei Volta Redondo im Parahyba-Tal nordwestlich von Rio 
de Janeiro sicherte. Das Werk soli bis zu einer Leistungs- 
fahigkeit von 450000 t Roheisen jahrlich und einer ent
sprechenden Stahlerzeugung gebracht werden und wiirde 
damit den brasilianischen Eisen- und Stahlbedarf decken, 
ja sogar wohl gewisse Ausfuhrmengen iibrig lassen. 
Gleichzeitig soli die Eisenerzausfuhr nach den Ver. Staaten 
nach Ausbau der Bahnanlagen zu den Hafen wesentlich 
erhóht werden. Den Koks gedenkt man aus einer Mischung 
der inlandischen mit nordamerikanischer Kohle zu erzielen. 
Die Betriebseróffnung wird fiir 1943 erwartet. Sie wiirde 
mit einer wesentlichen Steigerung der Eisenerzfórderung 
verbunden sein, die je nach der Hóhe der Ausfuhr 1 bis

2 Mili. t erreichen wiirde. Das bedeutet allerdings immer 
noch erst einen bescheidenen Anfang angesichts des Uin- 
fangs der Erzvorrate, die auf mehrere Milliarden t Erz mit 
mehr ais 60 o/o Eisen angegeben werden.

Manganerz.

Neben den bekannten und seit Jahrzehnten abgebauten 
Vorkommen bei Queluz und Miguel Burnier unweit Ouro 
Preto im Staate Minas Geraes besitzt Brasilien eine Reihe 
von weitern Manganerzvorkommen, die bisher wegen ihrer 
ungiinstigen Verkehrslage noch nicht, oder jedenfalls nicht 
in nennenswertem Umfang ausgebeutet worden sind, jetzt 
aber im Hinblick auf den dringenden Manganbedarf der 
Ver. Staaten in Angriff genommen werden sollen. Am 
weitesten fortgeschritten scheinen die Arbeiten bei 
Corumba  im Staate Matto Grosso zu sein. In den Bergen 
bei Urucum, etwa 20 km siidlich von Corumba zwischen 
dem Oberlauf des Paraguay und der bolivianischen Grenze 
liegen innerhalb itabiritischer Schiefer mehrere horizontale 
Manganerzlager von je 2- 3 m Machtigkeit und mit einem 
durchschnittlichen Gehalt von 44 o/o Mangan und 13—14 o/0 
Eisen in offenbar sehr betrachtlicher Erśtreckung. Das Erz 
ist hart und enthalt nur wenig Wasser; der Abbau muB im 
Tiefbau erfolgen, kann aber von Stollen aus geschehen. 
Die Vorrate werden auf 15 Mili. t geschatzt, teilweise, 
aber wohl auf Grund recht zweifelhafter Unterlagen, noch 
betrachtlich hoher. Der Paraguay-FluB liegt 15-20 km ent
fernt; er ist fiir Kahne von 500 t Tragfahigkeit schiffbar mit 
Ausnahme der Regenmonate, in welchen jede Schiffahrt 
aufhóren muB. Die Kahne werden von FluBdampfeim 
2100 km bis Rosario de Santa Fe, oder gleich bis Monte- 
video, 2600 km fluBabwarts an der Grenze von Bolivien, 
Paraguay und Argentinien entlang geschleppt und erreichen 
dort die Seeschiffe fiir die Ausfuhr. Nachdem wahrend des 
ersten Weltkrieges etwa 10000 t gefórdert wurden, ist der 
lange stilliegende Betrieb 1941 wieder aufgenommen 
worden. Im April 1941 wurden 3300 t iiber Montevideo 
nach den Ver. Staaten verladen, und es besteht die Absicht, 
Fórderung und Ausfuhr auf 10000 t monatlich zu steigern. 
Die Bergbau-Unternehmerin ist die Sociedad de Mineraęao.

Weniger bedeutend, aber fiir den Abtransport giinstiger 
sind die Vorkommen im Staate Bahia. Es lassen sich in der 
Hauptsache zwei Reviere unterscheiden, dasjenige von 
Nazareth, etwa 50 km siidwestlich der Stadt Bahia, und 
das Revier von Bomfim, etwa 300 km nordwestlich von 
Bahia weiter im Landesinnern gelegen. Das Nazareth- 
Revier hat im ersten Weltkrieg aus den Gruben Sape, Onha 
und vor allem Pedras Pretas, westlich der Stadt Nazareth 
und mit der Nazareth-Bahn durch Schmalspuranschliisse 
verbunden, mehrere 10000 t Erz geliefert. Es handelt sich 
um kleine mulmige, oberflachennahe Zersetzungslager- 
statten, in denen groBe Klumpen von Psilomelan mit 43 bis 
49o/o Mangan und 3—6 o/0 Eisen auftreten. — Ausgedehnter 
sind die Lagerstatten des Reviers von Bomfim, jedoch hat 
die ungiinstige Verkehrslage bisher eine groBziigigere Er- 
schlieBung verhindert. Hier sind mehrere Einzelvorkommen 
bekannt; Laranfal im Bezirk Jacobina mit reichlich 45 0/0 

Mangan und 1 — 2 o/0 Eisen und Villa Nova in der Serra de 
Bomfim mit 48 0/0 Mangan scheinen die bedeutendsten zu 
sein. Da hier auch recht betrachtliche Vorrate anstehen 
sollen, ist wohl in der Zukunft mit gróBern Fórdermengen 
zu rechnen, wenn die ganz unzureichende Leistungsfahig- 
keit der Eisenbahn (z. T. nur einige 100 t monatlich) er- 
weitert werden kann. Die Laranjal-Grube soli zeitweilig 
eine Tagesfórderung von 50 t erzielt haben.

Chromerz.

Seit einigen Jahren liefert Brasilien kleine Mengen 
von Chromerz aus Versuchsbetrieben im Staate Bahia, wo 
zwei Reviere, Santa Lucia an der Hauptbahn Bahia-Bomfim 
und Campo Formoso westlich Bomfim, an einer kleinen 
Stichbahn gelegen, bekannt sind. Eigentlicher Bergbau 
geht nur in Campo Formoso um. Hier treten basische Ge- 
steine, namentlich Talkschiefer und Serpentine, innerhalb 
metamorphisierter Schiefer (Quarzite. Itabirite und Gneise) 
auf. Diese basischen Schichten werden von steilstehenden 
Chromerzgangen von 1—5 m Machtigkeit durchsetzt, die 
oberflachig teilweise zerstórt sind und eluviale Lager ge
bildet haben. Es handelt sich meist um Erze mittlern Ge- 
halts; charakteristische Proben werden mit 41 —52»/0 Cr20 3, 
10-20 0/0 FeO und Q— 12,4 o/0 S i02 angegeben. Die Vorriite 
sollen 150000 bis 1 Mili. i  betragen. Der Abbau erfolgt 
in einer Art Tagebau mit recht primitiven Mitteln. Das
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gewonnene Haufwerk wird auf Maultierriicken zu dem 
1 km entfernten Wasserlauf zum Durchwaschen gebracht. 
Die Vorkommen von Santa Lucia sind ahnlich, aber 
weniger ausgedehnt. Nach der; Erzvorraten und nach 
dem Gehalt sind die Vorkommen schwerlich berufen, 
irgendeine wichtige Rolle zu spielen.

*
Bauxit.

Neben Nickel verdient Bauxit fiir die zukiinftigen 
Bergbaumóglichkeiten Brasiliens die gróBte Beachtung. 
Die bisherige Fórderleistung ist gering; sie besteht auBer 
aus gelegentlichen Probelieferungen lediglich aus Mengen, 
die aus dem Revier Poęos de Caldas fiir die Herstellung 
von schwefelsaurer Tonerde nach Argentinien ausgefiihrt 
werden. In jiingster Zeit sind die recht betrachtlichen Vor- 
kommen dieses Reyiers niiher untersucht worden, da sie 
fiir die rohstoffhungrige Aluminiumindustrie der Ver. 
Staaten nutzbar gemacht werden sollen. Es handelt sich um 
lateritische Decken von einer Machtigkeit bis zu 7 m auf 
dem Poęos de Caldas-Plateau, teilweise ausgebildet ais 
hochwertige kristalline Gibbsite mit durchschnittlich 62o/0 
A120 3, nur 1 o/o S i02, 5o/0 Fe20 3, 2o/0 TiO? und 21'o/0 
Wasser, iiberwiegend aber ais lockere lateritische Massen 
mit 55—60 o/o A120 3, 1 — 3 o/o S i02, 8-9 o/0 Fe20 3, 1—2 o/0 
TiOa und 30o/0 Wasser. Daneben treten eluviale Lager auf, 
aber auch feste Partien mit ungewóhnlich reiner Qualitat. 
Im allgemeinen schwanken die Gehalte der Vorkommen 
zwischen 54-65 o/0 A120 3, 1-5 o/0 SiO^, 2-10o/0 Fe2Ó 3, 1 bis 
7 o/o TiO? und 28-32o/0 HaO; die Gute des Bauxits reicht 
groBenteils an diejenige der groBen, den Weltmarkt be- 
liefernden Reviere heran. Die Vorrate im Poęos de Caldas- 
Revier werden mit nicht weniger ais 120 Mili. t angegeben. 
Selbst wenn diese Zahl durch die tatsachlich nach- 
gewiesenen Mengen nicht bestatigt wird, so kónnen auf 
der andern Seite die Schurfarbeiten noch keineswegs ais 
abgeschlossen gelten.

Eine Anzahl Unternehmen besitzt Abbaurechte auf 
dem Poęos de Caldas-Plateau. Das bedeutendste und bis
her am starksten tatige ist die Companhia Geral de Minas 
in Sao Paulo, die bisher die Lieferungen an die Stadt 
Buenos Aires ausfiihrte. Sie hat im Jahre 1940 mit der 
Reynolds Metals Co., die in den Ver. Staaten die Alu
miniumgewinnung neu aufnimmt und hierin die finanzielle 
Unterstutzung der Washington-Regierung genieBt, einen 
Vertrag auf Lieferung von 100000 t Bauxit im Jahre 1941 
und weiterer erheblicher Mengen im Jahre 1942 ab
geschlossen ; tatsachlich ist der Vertrag aber infolge der 
seither eingetretenen Frachtraumnot nicht erfiillt worden. 
Der Ende 1941 geltende Frachtpreis von 15 $/t Bauxit fiir 
die Strecke Santos-USA-Hafen, der inzwischen erheblich 
weiter gestiegen sein diirfte, bedeutet allein etwa das 
Doppelte des Preises fur 1 t Bauxit in den Ver. Staaten, 
macht also die Versendung vóllig unwirtschaftlich. Ohne- 
dies ist der Bergbau im Poęos de Caldas-Revier durch die 
verkehrsungiinstige Lage .belastet. Der Hafen Santos liegt 
380 km entfernt, und die verbindende Eisenbahn besitzt

nur 1 m Spurweite und ist auch sonst wenig leistungs- 
fahig. Die Selbstkosten je t gereinigten Bauxit rob bantos 
wurden 1939 auf 126,40 Milreis (etwa 16,50 SUM) angegeben, 
wovon auf den Versand zur Bahn 10, auf den Bahntransport 
42 und auf den Hafenumschlag 12 Milreis entfielen, 
wahrend die eigentliche bergbauliche Gewinnung nur 10, 
die Ausfuhrsteuer aber nicht weniger ais 67,40 Milreis aus- 
machen wiirde. 44 Milreis erfordert allerdings die fiir die 
argentinischen Lieferungen vorgeschriebene Vorbehandlung 
(Zerkleinern, Mahlen, Trocknen), die bei einem Absatz 
fiir metallurgische Zwecke im wesentlichen fortfallen 
konnte. Die eigene metallurgische Verarbeitung ist bei 
Poęos de Caldas bisher nicht in Erwagung gezogen worden, 
offenbar weil es an Wasserkraften in erreichbarer Nahe 

fehlt. . .
Die andern Bauxitvorkommen Brasiliens sind wesent

lich kleiner, aber teilweise gunstiger gelegen. Am 
starksten beachtet werden neuerdings Lagerstatten in der 
niihern Umgebung von Ouro  Preto,  also unweit der alt- 
beriihmten Gold-, Mangan- und Eisenerzgruben von Minas 
Geraes. Die Qualitat der Erze soli nicht besonders giinstig 
sein, aber fiir die metallurgische Verarbeitung geniigen. 
Die Vorrate wurden 1939 auf 4,4 Mili. t berechnet; neuere 
Untersuchungsarbeiten diirften sie groBer gefunden haben. 
Die Nutzbarmachung dieser Vorkommen fiir die Alu- 
miniumversorgung Brasiliens selbst ist jetzt eingeleitet 
worden. Der Cia. Electro-Chimica Brasileira, die die Vor- 
kommen von der Eigentiimerin, der Stadt Ouro Preto ge- 
pachtet hat, ist von der Brasilianischen Staatsbank ein 
Kredit von 20 Mili. Milreis zum Bau einer Versuchsanlage 
von 5001 Aluminiummetall Jahresleistung gewahrt werden; 
sie wird demnachst auf 2000 t und schlieBlich auf 3000 t 
Jahresleistung ausgebaut werden und vor allem der Ver- 
sorgung der neu entstehenden brasilianischen Luftwaffe 
dienen, aber wohl auch den bisherigen Landesbedarf, durch
schnittlich 1600 t jahrlich, befriedigen. Ausreichende 
Wasserkrafte stehen in der Nahe am Rio Maynart mit zu
sammen 18000 PS zur Verfiigung und befinden sich im 
Ausbau.

Auch in den andern brasilianischen Staaten ist Bauxit 
an vielen Orten festgestellt worden. Erwahnung verdienen 
noch Vorkommen von M uąuy  im Staate Espirito Santo, 
in der Nahe der — sehr leistungsschwachen — Leopoldina- 
Eisenbahn, die zwar eine gute Zusammensetzung, aber 
wohl nur 1 Mili. t" Vorrate besitzen. Uber die verkehrs- 
giinstig gelegenen Vorkommen an den I tat iaja-Bergen 
im Staate Rio de Janeiro, unweit der Zentralbahn, ist 
wenig bekannt; wahrscheinlich laBt ihre Qualitat zu 
wiinschen iibrig.

Im ganzen wurden die Vorrate der brasilianischen 
Bauxitvorkommen neuerdings auf 150 Mili. t geschatzt, 
wovon 130 Mili. t allein auf das Poęos de Caldas-Revier 
entfallen. Bei Verbesserung der Bahnyerbindung nach 
Santos und bei nicht zu hohen Schiffsfrachten konnte zu- 
mindest dieses Revier eine ansehnliche Bedeutung fiir 
die Bauxitversorgung des Weltmarktes erlangen.

Bergbau untertage und Bebauung der Oberflache.
Von Justitiar Gerichtsassessor a. D. Dr. Helmut Wecks,  Gleiwitz.

I.
Es gibt im Bergrecht nur wenig Gebiete, die weniger 

ubersilchtlich und zum Teil weniger befriedigend geregelt 
sind wie die Rechtsbeziehungen zwischen Bergbau und 
Grundeigentum. Wir finden zwar im Allgemeinen Berg
gesetz fiir die preuBischen Staaten (ABG.), das aus dem 
Jahre 1865 stammt, Bestimmungen, die vorsehen, unter 
weichen Bedingungen der Bergbau Grundstiicke fiir seine 
eigenen betrieblichen Zwecke benutzen darf (§ 135 ff., das 
sog. Grundabtretungsrecht). Weiterhin sind die Anspriiche 
der Grundeigentiimer festgelegt, die entstehen, wenn der 
Bergbau Schaden an einem Grundstiick verursacht (§ 148ff., 
das sog. Bergschadensrecht).

Nicht im ABG. geregelt sind jedoch die Vielzahl der 
Beziehungen, die sich aus der Tatsache ergeben, daB die 
Gemeinschaft an einer harmonischen Entwicklung der 
Oberflache, anderseits aber dieselbe Gemeinschaft an einer 
ebenso ungestórten harmonischen Entwicklung des Ab- 
baues interessiert ist. Es ist nicht damit abgetan, daB, wie 
im ABG., jede unbeschrankte Bebauung der Oberflache 
zugelassen und ein Bergschadensanspruch dem ge- 
schadigten Grundstuckseigentumer gegeben ist. Denn

eine vóllige Bebauung der Oberflache kann den Abbau 
unmóglich machen, und zwar weil entweder Einbriiche 
Personen oder Sachen gefahrden oder der Abbau durch 
Stehenlassen von Sicherheitspfeilern ganzlich aus- 
geschlossen oder durch Versatzkosten zu teuer wird.

Das ABG. hat in der jetzt iiberholten Regelung von 
Anspruch und Einrede befangen in § 150 zwar die Móglich
keit geschaffen, den Bergschadensanspruch fiir Neubauten 
auszuschliefien, sofern dem Grundbesitzer die drohende 
Gefahr bei Anwendung gewóhnlicher Aufmerksamkeit 
nicht unbekannt bleiben konnte. Ist diese Bestimmung, die 
nach ihrem Wortlaut von gewisser Bedeutung sein konnte, 
schon durch die Auslegung der Rechtsprechung, die an das 
MaB der Aufmerksamkeit nur geringe Anforderungen stellt, 
fast vóllig entwertet, so schlieBt nicht einmal die Tatsache 
eines derartigen Neubaues, dessen Bergschaden nicht zu 
beseitigen sind, aus, daB der Bergrevierbeamte gemaB 
§ 196 ABG. zum Schutz dieser Bebauung der Oberflache 
einen Sicherheitspfeiler oder Versatzbau anordnet. Was 
hilft es also, daB Eigentiimei von bebauten Grundstiicken 
keine Bergschadensanspriiche haben, wenn der Bergwerks
besitzer trotzdem auf den Abbau von Kohlenmassen zum
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Nachteil der Gesamtheit verzichten oder den teuren, zusatz- 
lich Menschen und Maschinen beanspruchenden Versatz- 
bau anwenden muB.

Die Regelung des ABG geniigt also nicht mehr, um 
die Vielzahl der Beziehungen zwischen Bergbau und Ober
flache in Ubereinstimmung zu bringen und dereń Belange 
abzustimmen. Nur in § 153 gibt das ABG. bei Anlage 
óffentlicher Verkehrsanstalten, d. s. z. B. Eisenbahnen, 
Chausseen, Kanale, dem Bergbau vor Feststellung der- 
artiger Anlagen Gelegenheit, gehórt zu werden. Aber auch 
diese Bestimmung ist unzurelchend, da die Entscheidung 
dariiber nicht im Einvernehmen mit dem Bergwerks- 
besitzer oder nicht im Einvernehmen mit der Bergbehórde, 
wie es z. B. Art. 109 Abs. 2 des in Ostoberschlesien gelten- 
den Poln. Berggesetzes verlangt, erfolgt, die entscheidende 
Behórde also in erster Linie ihre eigenen Belange wahr- 
nehmen wird. Nachteile sind fiir sie nicht zu befiirchten, 
da selbst bei einer bergbaulich ungiinstigen Linienfiihrung 
die Verkehrsanstalt ihre Bergschadensanspruche nach der 
Rechtsprechung zu §  153 Abs. 1 in Verbindung mit § 150 
ABG. fiir die Einwirkungen eines kiinftigen Abbaues behalt 
und der Bergrevierbeamte auf jeden Fali auch eine der- 
artige Anlage, falls notwendig, gemaB § 196 ABG. durch 
besondere Auflagen (Sicherheitspfeiler, Versatzbau) gegen 
Bergschadenseinwirkungen schiitzen muB.

II.

Es ist nun von Interesse, festzustellen, welche Teil- 
regelungen auBerhalb des ABG. fallweise getroffen 
worden sind, um den immer starker werdenden Gedanken 
des rechtzeitigen Ausgleichs der Belange auf der Grund
lage des nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhaltnisses, 
von dem z. B. auch RG. vom 22. Dezember 19371 spricht, 
durchzusetzen. Ein Ansatzpunkt war die Bebauung der 
Ortschaften.

1. In § 15a des PreuB. Ansiedlungsgesetzes vom
10. August 1904 findet sich das Recht der Behórden, die 
Genehmigung zu einer Ansiedlung auBerhalb der ge- 
schlossenen Ortschaft oder des festgelegten Bebauungs- 
planes auf Einspruch des Bergwerksbesitzers zu versagen, 
wenn

a) die Bebauung zur Anordnung von Sicherheits-
pfeilern fiihren wiirde oder

b) die wirtschaftliche Bedeutung des uneingeschrankten
Abbaues der Mineralien die der Ansiedlung iiberwiegt.
So begriiBenswert der Gedanke des wirtschaftlich

iiberwiegenden Interesses in Ziffer b ist, so wenig folge- 
richtig ist die Bestimmung des § 19 des gleichen Gesetzes 
in Verbindung mit den §§ 148 bis 151 ABG., den Grund- 
eigentiimer, dessen Ansiedlungsantrag auf Einspruch des 
Bergbaues zuriickgewiesen wird, in Hóhe des Wertes der 
entgangenen Bauplatzqualitat des Grundstiickes zu ent- 
schadigen. Der Grundstiickseigentumer kann also in einem 
derartigen Falle entsprechend der Rechtsprechung z. B. die 
Differenz zwischen Bauwert und landwirtschaftlichem Wert 
des Gelandes vom Bergwerksbesitzer erstattet verlangen, 
obwohl die Notwendigkeit des Ansiedlungsverfahrens 
zeigt, daB das Grundstuck kein Bauland war, sondern erst 
werden sollte. Theoretisch war es also denkbar, daB samt- 
liche Flachen zwischen den bebauten Ortschaften durch 
beantragte Ansiedlungsverfahren Baulandwert erhalten und 
bei Versagung in dieser Weise entschadigt werden konnten. 
Der RunderlaB Nr. 64/41 des Reichskommissars fiir die 
Preisbildung betr. Preisbildung und Preisiiberwachung bei 
Bauland vom 10. Juni 19412 hat derartigen Spekulationen 
einen Riegel vorgeschoben.

2. Nach dem Ansiedlungsgesetz kann eine Ansied- 
lungsgenehmigung u. a. auch dann versagt werden, wenn 
z. B. eine ordnungsmaBige Zufahrt fehlt (§ 14) oder im 
óffentlichen Interesse notwendige Anlagen nicht errichtet 
werden (§ 17a). Dieser Gedanke ist durch § 3 der Ver- 
ordnung iiber die Regelung der Bebauung vom 15. Februar 
19363 erweitert worden. Danach soli die baupolizeiliche 
Genehmigung fiir bauliche Anlagen auBerhalb von Bau- 
gebieten oder auBerhalb eines im Zusammenhang ge
bauten Ortsteils versagt werden, wenn ihre Ausfiihrung 
der geordneten Entwicklung des Gemeindegebietes oder 
einer ordnungsmaBigen Bebauung zuwiderlaufen wiirde. 
Das Ansiedlungsgesetz wird also durch § 3 dieser Ver-

1 V  N r. 52/37 S. 11.

2 M itte ilungsb la tt Nr. 24 S. 350.
* R O B I. I S. 104.

ordnung weitgehend ausgeschaltet, weshalb der ErlaB des 
Reichsarbeitsministers vom 10. August 19371 mit Recht der 
Genehmigung nach der Verordnung den Vorrang vor der 
Ansiedlungsgenehmigung erteilt.

Eine Bebauung auBerhalb einer geschlossenen Ort- 
schaft oder auBerhalb des Bebauungsplanes kann daher 
regelmaBig nach § 3 der Verordnung vom 15. Februar 1936 
entschadigungslos verhiiidert werden. Ein Ansiedlungs- 
verfahren wird nur dann notwendig sein, wenn wider Er- 
warten die Baupolizeibehórde eine bauliche Anlage nach 
der Verordnung vom 15. Februar 1936 nicht zuriickweist 
und im Ansiedlungsverfahren die Einspruchsgriinde 
weiterer Stellen, z. B. des Bergbaues, geltend gemacht und 
gepriift werden sollen. Im ailgemeinen werden sich jedoch 
die Interessen der Baupolizei und des Bergbaues decken, 
im besonderen dann, wenn der Bebauungsplan gemeinsam 
mit dem Bergbau aufgestellt worden ist.

3. Die gemeinsame Aufstellung eines Bebauungsplanes 
unter Mitwirkung des Bergbaues ist an sich gesetzlich nicht 
vorgesehen, wird jedoch vielfach praktisch gehandhabt.

Die Ortspolizeibehórden sind durch den Ministerial- 
erlaB vom 11. Dezember 18962 angewiesen, Fluchtlinien 
und Bebauungsplane den Bergrevierbeamten vor Erteilung 
der Genehmigung zur Kenntnis zu geben. Die Zweck- 
maBigkeit einer Hinzuziehung des Bergwerksbesitzers 
ergibt sich durch dessen Recht, Einwendungen gemaB § 7 
des Fluchtliniengesetzes vom 2. Juli 1875 zu erheben, die, 
wie der BeschluB des Bezirksausschusses Kassel3 zeigt, im 
Einzelfalle durchaus Aussicht auf Erfolg haben.

In Ostoberschlesien, wo gemaB § 12 Ziffer 4 der
1. ORpfl. DVO. vom 25. September 19411 das Poln. Berg- 
gesetz gilt, ist die gemeinsame Aufstellung schon deshalb 
eine Notwendigkeit, weil der Bergwerksbesitzer, der von 
jedem Neubau durch die Baupolizeibehórde gemaB Art. 102 
Abs. 1 Kenntnis erhalt, gegen diesen ein Einspruchsrecht 
hat. Im iibrigen ist dem Bergwerksbesitzer auch das Recht 
des Schadensersatzes bei der Festsetzung von Flucht
linien gegeben (Art. 111).

4. Von Bedeutung ist weiterhin die Verordnung iiber 
Baubeschrankungen zur Sicherung und Gewinnung von 
Bodenschatzen vom 28. Februar 19395. Nach ihr kónnen 
Flachen, die fiir Zwecke der Gewinnung von Boden
schatzen in Anspruch genommen werden sollen, der Ver- 
ordnung unterworfen werden, d. h. die Baupolizei kann 
Bauten auf diesen Flachen untersagen. Die durch die Bau- 
beschrankung begiinstigten Bergwerksunternehmer sind 
verpflichtet, eine angemessene Entschadigung, falls ein 
Wirtschaftsbetrieb unwirtschaftlich wird, sonst eine Ent
schadigung nach billigem Ermessen, zu zahlen.

Diese Verordnung ist in erster Linie von Bedeutung 
fiir unbebaute Flachen innerhalb eines Bebauungsplanes 
oder innerhalb einer geschlossenen Ortschaft, die nicht 
bebaut werden sollen, weil damit eine Unterbauung ermóg- 
licht werden soli. Meist wird es sich um unbebaute Rand- 
flachen handeln, die in einem alteren, nicht mehr zeit- 
gemaBen Bebauungsplan ausgewiesen sind und damit Bau- 
landeigenschaft eindeutig erworben haben. Diese Falle 
werden oft vorkommen. Flachen auBerhalb eines Be
bauungsplanes brauchen im ailgemeinen der Verordnung 
nicht unterworfen zu werden. Dereń Bebauung kann schon 
durch § 3 der Verordnung vom 15. Februar 1936 verhindert 
werden. Es ware auch nicht klar, warum bei derartigen 
Flachen auBerhalb eines Bebauungsplanes unter Umstanden 
eine Entschadigung gezahlt werden muBte.

Bei Bergbau untertage kónnen an diesen Flachen, die 
ja keinen Baulandwert haben, doch nur Bergschaden wie 
z. B. Versumpfungen, Drainagebriiche u. a., entstehen, die 
schon durch § 148 ABG. ausgeglichen werden.

III.

Die rechtlichen Móglichkeiten des Bergbaues, auf die 
bauliche Entwicklung unmittelbar einzuwirken, sind also 
folgende, wobei diese gleichzeitig nach ihrer ZweckmaBig- 
keit aufgeteilt sind:

1. Es sollen Bauvorhaben auBerhalb der geschlossenen 
Ortschaft oder auBerhalb eines Bebauungsplanes entstehen:

1 Reichsarb.-Bl. I S. 193.

2 Z . Bergr. 38 (1897) S. 167.

3 Z . Bergr. 68 (1927) S. 272.

4 RGB1. I S. 601.

5 R O B I. I S. 381.
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a) Sie kónnen baupolizeilich verboten werden gemaB 
§ 3 der Verordnung vom 15. Februar 1936. Keine Ent- 
schadigungspflicht des Bergbaues.

b) Falls die Baupolizei nicht verbietet, ist ein Ansied- 
lungsverfahren erforderlich mit dem Recht des Berg
werksbesitzers, gemaB § 15 a des PreuB. Ansiedlungs- 
gesetzes Einspruch einzulegen. Der Bergwerksbesitzer 
ist unter Umstanden schadensersatzpflichtig.

2. Es sollen Neubauten innerhalb der geschlossenen 
Ortschaft oder innerhalb des Bebauungsplanes erstellt 
werden:
a) Es kónnen Gebiete der Verordnung vom 28. Februar 

1939 unterworfen werden. Der Bergwerksbesitzer ist 
unter Umstanden schadensersatzpflichtig.

b) Der Bergwerksbesitzer hat das Recht der Bau- 
verwarnung gemaB § 150 ABG. Gegebenenfalls muB 
er die verminderte Bauplatzqualitat des Grundstiickes 
entschadigen, und zwar gleichgiiltig, ob gebaut wird 
oder nicht.

c) In Ostoberschlesien hat der Bergwerksbesitzer das 
Recht des Einspruches gemiifi Art. 102 Poln. Berg
gesetz.

3. Es soli ein Bebauungs- oder Fluchtlinienplan auf- 
gestellt werden. Der Bergwerksbesitzer hat das Recht von 
Einwendungen gemaB § 7 des Fluchtliniengesetzes. (In 
Ostoberschlesien hat er Schadensersatzanspriiche gemaB 
Art. 111 Poln. Berggesetz.)

4. Dazu treten die Móglichkeiten, die mittelbar das 
Recht der Einwirkungen geben, das sind z. B. Ankauf von 
Grundstiicken durch den Bergwerksbesitzer und damit 
Verhinderung einer bergbaulich unerwiinschten Bebauung 
und des Entstehens von Bergschadensanspriichen, im be
sonderen auf Minderwertszahlungen. Von Bedeutung sind 
folgende Móglichkeiten der inneren Verwaltung, nament
lich bei alteren, zu weit gehenden Bebauungsplanen:
a) dienstliches Verbot an den zustandigen Biirgermeister, 

StraBen in einem ausgewiesenen Baugebiet auszu- 
bauen, wodurch der Bau von Neubauten in diesem 
Baugebiet gemaB § 12 Fluchtliniengesetz baupolizei
lich versagt werden kann,

b) Verweigerung der Hergabe von Reichsdarlehen oder 
Reichsbiirgschaften in unerwunschtes Baugebiet und 
damit Lahmlegung des gesamten Volkswohnungs- und 
Siedlungsbaues in diesem. Mit diesen MaBnahmen 
kónnen Bebauungsplane praktisch auch ohne An
wendung der Verordnung vom 28. Februar 1939 ein- 
geschrankt werden.

IV.

Aber auch diese mannigfachen Regelungen haben sich 
ais nicht ausreichend erw'iesen. Sie schaffen zwar die Móg
lichkeit von Einzelverhandlungen iiber einzelne Bauvor- 
haben oder einzelne Ortschaften, wichtiger ist jedoch der 
Ausgleich der iiberórtlichen Interessen, da nur dieser die 
Erfordernisse des Raumes im groBen beriicksichtigen kann. 
Bei Verkehrsanstalten, die jetzt meist in einem einzigen 
Zuge, z. B. Reichsautobahn, angelegt werden, erfolgt zwar 
der Versuch eines Ausgleichs im groBen dadurch, dafi die 
Verkehrsanstalt tatsachlich meist alle bergbaulichen In
teressen gemaB § 153 ABG. auf einmal oder in einem 
Verfahren hórt und damit einen gewissen Gesamtiiber- 
blick bekommt; aber befriedigend ist dieses Verfahren 
nicht, da sie selbst stets Richterin in eigener Sache ist.

Der iiberórtliche Ausgleich wird eigentlich erst eit 
Schaffung der Reichsstelle fiir Rauinordnung1 und cer
daraufhin bei den Oberprasidien und bei dem Kuhrsied- 
lungsverband eingerichteten Landesplammgsgemem- 

schaften bzw. deren Bezirksstellen bei den Kegierungs- 
priisidenten angestrebt. Denn diese Landesp lanungsgem ein-  

schaften stellen erstmalig systematisch Raumordnungs- 
plane oder Wirtschaftsplane im Sinne des Wohnsiedlungs- 
gesetzes vom 22. September 19332 auf. Die Interessen aller 
Beteiligten, z. B. des Bergbaues, sind durch ihre Teunahme 
an den Ausschiissen der Landesp lanungsgem e inscha ften  bei 
Vorberatung des Planes oder Anhórung des Oberberg- 
amtes in den einzelnen Befragungsverfahren  gewahrt. Die 
Befragungsverfahren erfolgen laut Erlassen, die sicherhch 
iiberall iibereinstimmen werden, in Oberschlesien laut Er
laB des Oberpriisidenten in Breslau vom 15. April 1940 * in 
jedem Falle einer Veranderung der Landschaft durch Be
bauung oder einer Veranderung von Grundstiicksverhalt- 
nissen mittels Befragung samtlicher beteiligter Stellen, und 
zwar meist mit Fristsetzung. Erst nach Klarung samtlicher 
grundsatzlicher Bedenken im Wege gemeinsamer miind- 
licher Verhandlungen kann der vorgeschriebene Sicht- 
vermerk der Generalreferate fiir Raumordnung, wie die 
Bezirksstellen ais Behórden heifien, ausgestellt werden.

Das Verfahren scheint zwar verwickelt zu sein, ist aber 
zweckmaBig, denn in ihm werden erstmalig in einem Zuge 
Auficrungen und Bedenken aller Stellen einschlieBlich aller 
Behórden auf einmal zusammengetragen, von einer neu- 
tralen Stelle aus verwertet und damit viele Verfahren, die 
meist hintereinander ablaufen, in einem einzigen vor- 
besprochen. Dieses Verfahren entspricht dem Gedanken 
nachbarrechtlicher Gemeinschaftsinteressen und ist ge- 
eignet, die vielfachen Streitigkeiten zu beseitigen oder zu 
mildern, die dadurch entstehen, daB die meisten Gesetze 
die Entwicklung eines Raumes in Form von Einzelverhand- 
lungen angenommen haben.

Zur Zeit bestehen jedoch trotz des iibergeordneten, 
alle Einwendungen priifenden Landesplanungsverfahren 
noch eine Vielzahl von weiteren Sonderverfahren, die z. B. 
bei der Neuerrichtung eines Betriebes zwar zu einer ge
wissen Klarung im Befragungsverfahren fiihren, aber doch 
die gesetzlich vorgesehenen weiteren Verfahren mit den da- 
mit verbundenen zusatzlichen Arbeiten nicht ausschlieBen. 
Z. B. miissen trotz der Zusammenfassung im Befragungs- 
verfahren die jeweils vorgesehenen landespolizeilichen 
Verfahren bei Enteignungen, Wegekreuzungen, die bau- 
polizeilichen Priifungsverfahren, die Verfahren gewerbe- 
polizeilicher Art, Ansiedlungsverfahren u. a., die zahlreiche 
weitere Termine, Ortsbesichtigungen, Protokolle und 
Schriftwrechsel mit meist ein- und demselben Inhalt not
wendig machen, durchgefuhrt werden. Es ware zu priifen, 
ob es nicht móglich ware, diese Verfahren abzukiirzen oder 
zu vereinheitlichen.

Die Rechtsverhaltnisse zwischen Bergbau und Grund- 
besitz habąn also, wie diese Ausfiihrungen zeigen, den 
Rahmen de& ABG. erheblich gesprengt. Aufgabe einer 
kiinftigen Gesetzgebung ware es, zu versuchen, diese oben- 
gcnannten und weitere, an anderen Stellen verstreute Ge- 
setzesbestimmungen und samtliche Verfahren bei Neu- 
anlage von obertatigen Anlagen einheitlieh zusammen- 
zufassen.

1 Gesetz voin 29. Marz 1935, R O B I. I S. 408: Erlassc vom  26. Jun i 1935. 

R O B I. I S. 793, vom 18. Dezember 1935, RGB1. I S. 1515; D V O  vom 
15. Februar 1936. R O B I. 1 S. 10-1.

2 RGB1. I S. 659.

3 O  P — PI. 1 902/40.

U M S C H A  U
Fliehkraftschalter mit mehreren Schaltstufen.

Im Fórderbetrieb, und zwar vorzugsweise im Bergbau, 
werden an Fliehkraftschalter hohe Anforderungen in bezug 
auf Schaltgenauigkeit und sicheres Ein- und Ausschalten 
der Kontakte gestellt. Da der Schalter dem Umkehrbetrieb 
der Fórdermaschine angepaBt sein muB, schaltet das Gerat 
im Links- wie im Rechtslauf bei den gleichen festgelegten 
Drehzahlen. Geniigt eine Schaltstufe fiir besondere Be- 
triebsverhaltnisse nicht, so kónnen zwei oder drei Schalt
stufen in einem Gerat vereinigt werden. Das Gehause ist 
so kraftig, daB es dem rauhesten Betrieb gewachsen ist.

Diesen Fliehkraftschalter haben die Siemens-Schuckert
werke neu entwickelt, da die auf dem Markt befindlichen

den besonderen Bcdingungen nicht geniigten. Der Flieh
kraftschalter wird nur in einer GróBe, und zwar ais Ein-, 
Zwei- und Drei-Stufenschalter hergestellt (Abb. 1 u. 2). Die 
ein- und zweistufigen Schalter lassen sich ein- und zwei- 
polig, der dreistufige dagegen nur einpolig ausfuhren. Der 
Schalter kann von einer beliebigen Arbeitsmaschine iiber 
eine nachgiebige Kupplung oder iiber einen Kettentrieb in 
beiden Drehrichtungen angetrieben werden. Weil dieser 
Fliehkraftschalter hauptsachlich untertage in schlagwetter- 
gefahrdeten Gruben Verwendung findet, wird er in schlag- 
wettergeschiitzter Ausfiihrung (Bauform d, druckfeste 
Kapselung) nach VDE. 170 angefertigt.

An Hand der grundsiitzlichen Darstellung (Abb. 3) sei 
ein zweipoliger Fliehkraftschalter beschrieben. Die in dem
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gufieisernen Gehause gelagerte Antriebswelle a treibt iiber 
ein Kegelradgetriebe b die Welle c an, die die Flieh- 
gewichte d tragt. Unter der 'Einwirkung der Fliehkraft be- 
wegen sich die pendelnd aufgehangten Gewichte nach 
auBen und drticken mit ihren Klauen e auf die ruhende 
Druckstange f. Der Ausgleichhebel g dreht,*sich ab- 
wechselnd um die schneidenfórmigen Drehpunkte ht oder 
h2, die an Halterungen i angebracht sind. Die Halterungen 
sind an verstellbaren Gegenfedern k, und k., aufgehiingt, 
womit man die gewiinschten Drehzahlen einstellen kann.

Abb. 1.

Die Schaltkontakte I und II werden iiber Mitnehmer- 
hebel 1 betatigt. Der unter dem EinfluB der schwacheren 
Feder stehende Kontakt I schaltet zuerst. Bei einer hóheren 
Drehzahl folgt dann unter Einwirkung einer starkeren 
Feder der Kontakt II. Die Gegenfedern lassen sich durch 
die Stellschrauben mj und m2 auf die richtige Schaltdreh- 
zahl einstellen. Das Einstellen ist denkbar einfach und 
kann wahrend des Betriebes geschehen, weil der gesamte 
elektrische Teil des Fliehkraftschalters still steht. Bei dem 
dreistufigen Fliehkraftschalter wird an Stelle des Aus- 
gleichhebels ein den Siemens-Schuckertwerken geschiitzter 
Dreipunkttrieb mit einem dritten Hebelarm angewendet. 
Dieser Hebelarm betatigt dann den dritten Kontakt III 
(nicht eingezeichnet), dem die stiirkste Feder zugeordnet 
ist. Der Strom wird den Kontakten iiber die Durchfiihrungs- 
klemmen n zugefiihrt, die in einem besonderen Anschlufi- 
kasten miinden. Vergiefibare Kabelstutzen gestatten das 
Einfiihren und Auflósen der ankommenden Kabel.

Die untere Schaltgrenze des Fliehkraftschalters mit 
einpoligen Kontakten liegt bei 75 U/min, die des Schalters 
mit zweipoligen Schnellkontakten bei 150 U/min. Die 
hóchste zulassige Drehzahl wird bei beiden Kontaktarten 
mit 1750 U/min nach oben begrenzt. Die nachstehende 
Zusammenstellung zeigt das-Verhaltnis der niedrigsten zur 
hochsten Schaltstufe.

Einpoliger Kontakt 

niedrigste hóchste niedrigste 

U/min an der Antriebswelle

Zweipoliger Schnellkontakt 

hóchste

75
150
300

375
750

1500

150
300
600

375
750

1500

Die Schaltgenauigkeit der Fliehkraftschalter ist groB. 
Sie liegt im Bereich von 0.2 . . .  . 0.5"/o der Nenndreh- 
zahl.

Die einpoligen Kontakte schalten Gleich- und Wechsel- 
stromschiitze oder Gleichstrommagnete fiir 120 W ; die 
zweipoligen mit Schnellschaltung versehenen Kontakte sind 
imstande, einen Drehstrommagneten fiir 180 W  Halte- 
leistung unmittelbar abzuschalten. Die hóchste Betriebs- 
spannung betragt 500 V bei 50 Hz.

Abb. 2.

Abb. 1 und 2. Fliehkraftschalter mit mehreren Schaltstufen.

Einheitliche Bezeichnung der Bergwerksbetriebe.

Von Professor Karl Lehmann,  Essen.

Die durch mieine unter der vorstehenden Uberschrift 
veróffentlichten friiheren Ausfiihrungen1 veranlafiten Zu- 
sehriften von Spe thmann2 und G r i i n d le r3 habe ich 
freudig begriiBt, im besonderen die von Spethmann gege- 
benen Anregungen zur Bezeichnung von Tiefbau undTage- 
bau auf den Rissen. Nach eingehender persónlicher Erór- 
terung mit Spethmann im Beisein der Bergjuristen Dr. 
Heinemann und Dr. Pohle mache ich ais Obmann 
des Fabergausschusses zur Normung des bergmannischen 
RiBwesens nunmehr folgende Vorschlage:

Von der Uberlegung ausgehend, daB eine zweckent- 
sprechende Regelung erfolgen mufi unter Beachtung des 
herkómmlichen bergmannischen Sprachgutes, wonach es 
unerwiinscht ist, gute, alte bergmannische Ausdriicke zu be- 
seitigen, sollen auf Rissen und Karten die einzelnen Be
triebe wie folgt benannt werden:

Steinkohlentiefbau Morgengliick 
Steinkohlentagebau Morgengliick 
Braunkohlentiefbau Morgengliick 
Braunkohlentagebau Morgengliick usw.

Bei Karten kleineren MaBstabes konnte man die Be
zeichnung kiirzer fassen, z. B.: Morgengliick St. und da- 
hinter ein Schlagel und Eisen setzen mit einem kraftigen 
Strich i i b e r  dem Schlagel und Eisen fiir Tagebau und 
einem kraftigen Strich u n t e r  dem Schlagel und Eisen fiir 
Tiefbau. Dabei wiirde nur zusatzlich verlangt, daB auch bei 
Tagebauen zukiinftig das Schlagel und Eisen benutzt wird 
und dafi ais allgemeine Bezeichnung fiir Schachte, wie bis
her, der Kreis verbleibt. Die Unterscheidung zwischen in 
Betrieb befindlichen, stillgelegten und voriibergehend still- 
gelegten Betrieben durch aufrecht stehendes, umgekehrtes 
und seitwarts stehendes Schlagel und Eisen wird beibe- 
halten, wobei der Strich fiir Tagebau d a r i i b e r  und fiir 
Tiefbau d a r  u n t e r  gezogen wird.

< G liickau f 76 (1940) S. 4h7.

2 G luckau f 76 (1940) S. 479.

3 G lu ck au f 78 (1942) S. 528.
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So wurden z. B. nachfolgende Bezeichnungen bedeuten 

Morgengliick, Br. ^  =  Braunkohlentagebau Morgengliick

u. Morgengliick, St. 5? =Steinkohlentiefbau Morgengliick.

Diese Darstellungsweise erscheint hinreichend genau 
und auch kurz genug, um auf Ubersichtskarten kleinen 
MaBstabes Platz zu finden und alles Erforderliche zu sagen. 
Die Benutzer der Karten, im besonderen die Raumplaner, 
wissen sofort, um welches Minerał es sich handelt und 
ferner, ob Tiefbau oder Tagebau, in Betrieb befindliche, 
stillgelegte oder voriibergehend stilliegende Betriebe ge- 
meint sind.

Ais Sammelname fiir alle Betriebe soli die Bezeichnung 
»Bergwerke« gelten, also z. B. Steinkohlenbergwerk, 
Braunkohlenbergwerk usw. Die weitere Benutzung der Be
zeichnungen »Zeche«, »Grube« usw. wird freigestellt. Der 
Vorschlag Griindlers, mit Grube den Tagebau und den 
»unterirdischen« Teil des Tiefbaues zu bezeichnen, erscheint 
zweckmaBig. Bei der Herausgabe des Reichsberggesetzes 
miiBte dahin gewirkt werden, daB die Bezeichnung »Berg- 
werk« nur fiir Betriebie gelten soli. Unverritzte Felder

W I  R T S C H A
Estlands Bodenschatze.

Von Gebhardt Anwander,  Reval.

Estland ist nicht reich an mineralischen Bodenschatzen. 
Der rein volkswirtschaftlichen Bedeutung nach steht der 
Brennschiefer unbedingt an erster Stelle. Auch die in Nord- 
estland der Kiiste entlang vorhandenen Phosphorit-Vor- 
kommen sind von groBem wirtschaftlichem Wert. Im geolo- 
lischen Schichtenverband lagern die Phosphoritvorkommen 
unter dem sogenannten silurischen Kalkstein. Sie bestehen 
aus reichlich mit kleinen Muschelschalen (Obulus apollinis) 
durchsetztem Sandstein, und ihr Vorrąt wird insgesamt auf 
etwa 505 Mili. t geschatzt. Die Vorkommen dehnen sich 
nach dem Stand der bisherigen Forschungen, die ais ab- 
geschlossen anzusehen sind, auf einer Flachę von 6,1 km2 
aus.

Mit der Gewinnung des Phosphorits hat man sich in 
Estland schon seit etwa 18-20 Jahren befaBt. Man bediente 
sich hierzu einer recht primitiven Anlage in Uelgasi, die 
eine mehr ais bescheidene Kapazitat aufwies. Dieser Betrieb 
ist nicht mehr im Gange, wohl aber sind seine technischen 
Einrichtungen noch vorhanden. Auch die Stollen und Gange, 
in denen friiher der Abbau der Phosphoriterze betrieben 
wurde, sind noch erhalten und teilweise in gutem Zustand. 
Schon zur Zeit der estnischen staatlichen Selbstiindigkeit 
begannen die Vorbereitungen zu einem groBziigigen indu
striellen Abbau der Phosphoritvorkommen. Es fehlte da
mals auch nicht an auslandischen Unternehmern, die sich 
fiir die Ausbeutung der reichen Vorkommen, die die ein- 
zigen derartigen auf dem europaischen Festlande sind, 
interessierten. Es entstanden in Maardu, etwa 15 km von 
Reval entfernt, ausgedehnte Industriebauten und technische 
Anlagen. Praktisch befinden sich die Phosphoritwerke seit 
1939 in standigem ununterbrochenem Ausbau. Wahrend der 
bolschewistischen Terrorherrschaft ruhte die Bautatigkeit, 
ja sie wurde sogar sehr wesentlich geschadigt, da die 
Russen verschiedene wertvolle maschinelle Einrichtungen, 
im besonderen Elektromotoren, fortschafften. Wahrend der 
estnischen Zeit wurden allein rd. 4 Mili. Eesti-Kronen in 
den umfassenden und ausgedehnten Industrieanlagen in- 
vestiert. Bezeichnend ist es, dafi sich architektonische 
Eigenwiinsche in den Baulichkeiten willkiirlich durchsetzen 
konnten und zu Formen fiihrten, die nicht auf einen Nenner 
mit Wirtschaftlichkeit und ZweckmaBigkeit zu bringen sind.

Kurz nach der Befreiung des Landes von dem bol
schewistischen Joche wurde die Tatigkeit in den Phos- 
phoritgruben wieder aufgenommen. GroBe Schwierigkeiten 
bereitete die Beschaffung der erforderlichen Arbeitskrafte. 
Der Einsatz von gelernten Bergleuten ist auch jetzt noch 
dringend notwendig. Die bei Wiederaufnahme des Betriebes 
vorhandenen Stollen und Schachte wurden instandgesetzt 
und weiter vorwarts getrieben. Die abbauwiirdigen Phos- 
phoritvorkommen lagern etwa 3 m tief unter der Erde, in 
teilweise bis zu 85 cm machtigen Schichten. Der Abbau

sollen nach Móglichkeit nicht mehr Bergwerke heiBen,
sondern »Steinkohlenfeld«, »Braunkohlenfeld« usw. Man

karne so zu der klaren Bezeichnung:
»Mutungsfeld« (z. B. Braunkohlcnmutung Morgen- 

p-luck}
»Bergwerksfeld« (z. B. Steinkohlenfeld Morgengliick) 

und
»Bergwerk« (z. B. Bergwerk Morgengluck) 

oder zusatzlich fiir Risse und Karten
»Steinkohlentiefbau Morgengliick* oder »Braunkohlen- 

tagebau Morgengliick«.
In der Ostmark und Oberschlesien wird statt Berg- 

werksfeld ófter die kiirzere Bezeichnung »Bergfeld« ge- 
braucht. Bei Benutzung dieses Wortes karne man zu einer 
recht gut klingenden und auch ansprechenden Zusammen- 
stellung: Mutungsfeld — Bergfeld — Bergwerk. Man wird 
sich auf einen dieser beiden Vorschlage einigen miissen.

Fiir weitere Anregungen. die bei der geplanten Neu- 
herausgabe der Normblatter DIN-Berg 1901- 1940 beriick- 
sichtigt werden sollen. bin ich nach wie vor dankbar.

F T L I  C H E S
wird nach deni sogenannten Pfeilerrichtbauverfahren 
durchgefuhrt. Das bis jetzt angelegte Stollen-Netz hat eine 
Gesamtlange von 8 km. Von der eigentlichen Hauptstrecke 
aus ziehen zu beiden Seiten die Abbaustrecken bis zu 450 m 
hin. Der Abbau beginnt jeweils am Ende der Strecke in 
Richtung zur Hauptstrecke. Die abgebauten Strecken laBt 
man wieder zu Bruch gehen. Ihre Erhaltung ist nicht 
wichtig, weil die Tagesoberflache nicht bebaut ist und be
sondere SchutzmaBnahmen gegen Bodensenkungen usw. 
nicht erforderlich sind. Auftretende Bodensenkungen 
kónnen durch Planierung leicht ausgeglichen werden, so 
daB sich die Oberflache jederzeit wieder landwirtschaft- 
lich nutzen laBt.

Der technische Betrieb gliedert sich in das Trocknungs- 
und Absiebungsverfahren. Die gewonnenen Phosphoriterze 
werden einem Drehofen zugefuhrt und dort bei etwa 300° 
gleichmaBiger Hitze getrocknet, wobei sie zerfallen. Der 
Drehofen hat einen Durchsatz von rd. 8 t/h. Die Beheizung 
ist fiir die Verwendung einheimischer Brennstoffe ein- 
gerichtet. Die Anlage wurde s. Zt. von der Maschinenfabrik 
Franz Krull in Reval gebaut; sie entspricht den Bediirf- 
nissen in jeder Hinsicht. Die getrockneten Phosphoriterze 
gelangen in die Siebereianlage. Der herausgesiebte wertlose 
Sand wird auf Halden geschiittet, eine besondere Verwen- 
dung besteht fiir diesen nicht. Das beim Aussieben zuriick- 
bleibende Gestein ist das wertvolIe Ausgangsprodukt fiir 
Phosphate, sein durchschnittlicher Gehalt an Phosphor- 
pentoxyd betragt 11 o/0.

Fiir die endgiiltige Verarbeitung des gewonnenen 
Phosphorits bestehen noch keine industriellen Einrich
tungen. Die gewonnenen, d. h. ausgesiebten Erze werden 
daher einschlagigen Verarbeitungsbetrieben im Reiche zu- 
gefiihrt. Die Inbetriebnahme einer wyeiteren Sieberei ist in 
Aussicht genommen. Dadurch soli eine Steigerung der 
Leistungsfahigkeit erzielt werden. Bei ausreichenden Ar- 
beitskraften und endgiiltig instandgesetzten Maschinen- 
anlagen rechnet man nut einer Tagesleistung von etwa 
1200 t. In Aussicht genommen ist auch die Errichtung einer 
Flotationsanlage. Durch das Flotationsverfahren kónnen die 
Phosphoriterze rationeller verarbeitet werden und sie ge- 
wahrleisten eine zweckmaBigere Aufarbeitung in der 
spateren endgiiltigen Verwendung. Dies ist vor allen 
Dingen eine rein wirtschaftliche Frage, da eine Verfrach- 
tung von Mengen, die spater einen zu groBen Ausfall er
geben, nicht tragbar ist.

Nach dem Kriege wird im Lande eine neuzeitliche 
Superphosphatfabrik' entstehen. Die Anlage, die bereits in 
groBziigigen Planungen festliegt, soli eine voraussichtliche 
Kapazitat von 40 000 t/Jahr aufweisen. Damit wird die 
Diingemittelversorgung nicht nur fiir Estland und die 
ubrigen Lander des Ostlandes, sondern auch fiir angren- 
zende Staaten zu einem bedeutenden Teile gesichert werden 
kónnen.
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P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen1,

bekanntgemacht im  Patentb la tt vom  3. September 1942.

5 b . 1522115. R ichard A rlt , Ober-Hartm annsdorf bei Sagan (Schlesien). 

Kohlengew innungsgerat, besonders zum  A uffahren von Strecken im Braun- 

kohlentiefbau . 14. 3. 42.
5e. 1522076. A do lf B aron , Beuthen (O .-S.). Zerlegbare Betonsaule. 

22. 5. 39. Protektorat Bóhmen und M ahren.
81 e. 1522231. B ischoff-Werke K O . vorm . P fingśtm ann-W erke, Reck- 

linghausen-Sud. Feststehende Rutsche fu r A bbau forderung  o. dg l. 25. 6 . 42.

Patent-Anmeldungen1,
die vom 3. September 1942 an drei M onate lang  in der Auslegehalle 

des Reichspatentam tes ausliegen.

l a ,  31. A. 95052. E rfinde r: D ip l.- Ing . Urban M erten, ZeiBholz (O .-L .), 
Kr. Hoyerswerda. Anm elder: Anhaltische Kohlenwerke, B erlin . V o rfich tung  

zum Ausscheiden von Holz- und Eisenstucken aus Fórdergut. 16. 2. 42.
5c, 10/01. H . 157270. E rfinde r: Gustav S trunk , Essen-Stadtwald. An- x 

melder: W ilhe lm  Heusner, Bochum . Raubvorrich tung  fur W anderp fe ile r; 

Zus. z. Pat. 711 128. 4. 10. 38.

5c, 10/01. H . 162740. E rfinde r, zug le ich Anm elder: W ilh e lm  Hinsel- 
mann, Essen-Bredeney, und C a r l T ie fenthal, V elbert (R h ld .) . G rubenstem pel. 

17. 7. 40. P rotektorat Bóhmen und M ahren. #
lO a , 18/01. S. 128005. E rfinder, zug leich Anm elder: D ip l.- Ing . F ritz  

Seidenschnur, W ernigerode (H arz ). Verfahren zum  Schwelen von feg i zer- 

kleinertem  fossilem  H o lz ; Zus. z. Pat. 674819. 9. 7. 37. Osterreich.
81 e, 22. H . 160 529. E rfinder, zug le ich Anm elder: D r.- lng . Hans

Joachim  v. H ippe l, Lunen. Kratz- oder Stauscheibenfórderer. 4. 9. 39.

81 e, 142. M. 141260. E rfinde r: D ip l.- Ing . E rnst H u r lb r in k , Paderborn. 
Anm elder: Deutsche Ucratebau-AG., Geisw eid, Kr. Siegen (W e s tf.). E in 

richtung zur Entnahme von feuergefahrlicher F luss igke it aus einem Lager- 

behalter m it H ilfe  einer Saugfórderpum pe. 7. 4. 38. Osterreich.

Deutsche Patente.

(Von dem Tage, an dem die E rte ilung  eines Patentes bekanntgem acht worden 

ist, lauft die fiin fjah rige  F rist, innerhalb dereń eine N ich tigke itsk lage  gegen 
das Patent erhoben werden kann .)

1 a (5). 724207, vom 15. 3. 40. E rte ilung  bekanntgemacht am 9. 7. 42. 

G e s e l l s c h a f t  f u r  F ó r d e r a n l a g e n  E r n s t  H e c k e l  m bH . in  S a a r 
b r u c k e n .  Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Kohle und son-
stigen Mineralien in Rinnen. E rfinde r: Dr.- lng. Peter Pre id t in Berlin.

Wasser unterschiedlich gemachten Bestandteile der Geraische werden auf 

eine wasserannehmende, erstarrende oder wasserabweisende, erhartende bzw. 

erstarrende Haftmasse aufgepreBt, wobei den Bestandteilen kaltes W asser 

zugesetzt werden kann. D ie Haftm asse ha lt die M ine ra lk óm er entgegen der 
W irkung  der Schwerkraft fest. Zum  Aufpressen a lle r Bestandteile der G e
raische auf die Haftmasse kann ein elastischer S to ff, z. B. Schwam m gum m i, 

verwendet werden. Der AnpreBdruck kann auch dadurch erzielt werden, 
daB der A u ftrag  der Bestandteile im  freien F a li oder durch Fliehkraft- 

w irkung auf die Haftmasse erfo lg t. D ie Haftmasse kann durch Erwarmen 

oder Kuhlen wahrend des Haftvorganges zum  Erstarren oder Erharten 
gebracht werden. D ie geschutzte V orrich tung  hat zwei aufeinander ab- 

rollende Flachen, von denen die eine die Haftm asse und die andere eincn 

elastischen S to ff, z. B. Schwam m gum m i, trag t. D ie Flachen kónnen m it 
regelbarem D ruck aufeinander geprefit werden. A is Flachen kónnen die 
Mante l von um laufenden T rom m eln, W alzen , B andem  o. dg l. m it regelbarem 
Abstand verwendet werden.

5 b  (43). 724021, vom  1 3 .3 .3 8 . E rte ilung  bekanntgemacht am 9 .7 .42. 

F r i e d r i c h  M u l l e r - M u r e r  i n  E s s e n - B r e d e n e y .  Schlauchanschlufi, 
besonders fur Prefiluftmaschinen. E rfinde r: H e inrich  Hackenberg in  Bottrop 
und Friedrich M uller-M urer in Essen-Bredeney. Der Schutz erstreckt sich 
auf das Land Osterreich. (s. Abb . 1.)

Der z. B. fu r Abbauham m er und Schram maschinen verwendbare 

SchlauchanschluB hat eine T ulle  a, die vorn ganz bzw. fast ganz geschlossen 

und m it die PreB luftstrah len uralenkenden Kanalen yersehen ist, dereń Aus
trittóffnungen c senkrecht oder geneigt zur Tullenlangsachse gerichtet 

sind. D ie Austrittó ffnungen  sind so bemessen, daB von der PreB luft mit- 
gefuhrte Staubteilchen ohne weiteres durch sie h indurchtreten kónnen. Die 

O ffnungen sind je zur H a lfte  oder abwechselnd entgegehgesetzt gerichtet. 

so daB das Ende des Schlauches n icht herumschlagen kann, wenn der An- 
schluB sich se lbsttatig  lóst oder ge lóst w ird .

D ie Austrittó ffnungen  c kónnen auf die M ittelachse der T ulle  a zu 
gerichtet und die Kanale in  einem oder in  mehreren Kranzen angeordnet 

sein, die nach auswarts gerichtet sind. Ferner kann das vordere Ende der 

Tulle kege lfórm ig , ba llig , zy lindrisch oder eckig ausgebildet und das die 
Kanale enthaltende vordere Ende der Tulle m it dieser lósbar verbunden sein.

Bei der A ufbere itung , besonders gróberer Kornklassen in R innen, bei 

der das G u t durch in  die R innen hineinragende W ehre und einen Unter- 

wasserstrom aus den R innen ausgetragen w ird , e r fo lg t die F iih rung  des Gut- 

stromes, nachdem er uber den Austrag h inw eggestróm t ist, in einer seiner 
mehrfachen H óhe entsprechenden Lange in solcher H óhe uber ein Le itm itte l, 
daB sein Spiegel nach Z u fuh rung  des Unterwasserstromes n ich t um mehr 

ais ein D r itte l der H óhe des Stromes ober dem Austrag sinken kann. D a 

durch so llen  schadliche Saugw irkungen im S inkgu taustrag  durch VergróBe- 

rung der F lieBgeschw indigke it des Gutes in  der R inne yerh indert werden. 
Bei der geschiitzten V orrich tung  besteht das in der R inne h inter dera strora- 

abwarts gelegenen W ehr a des Austrages b angeordnete Le itm itte l aus 
einem Zw ischenboden c, der etwa zehnmal so lang ist a is die H óhe d des 

Gutstrom es. Der Boden lieg t in einem Abstand un terha lb  der oberen Kante 

des W ehres a, der geringer ist a is ein D ritte l der H óhe des Gutstrom es. 

Der Zw ischenboden c kann m it dem W eh r a schwenkbar verbunden sowie 
in  seiner Ne igung und H óhe e inste llbar sein.

l a  (16oi). 723 979, vom  3 0 .6 .3 7 . E rte ilung  bekanntgem acht am 2 .7 .42 . 
D o r r  G e s e l l s c h a f t  m bH . in  B e r l i n .  \ orrichtung und \erfahren zum 
Absetzen von Mineralien und anderen Feststoffen aus Flussigkeiten. E r

f inder : E lm er R . Ramsey in Neuyork (V . St. A .) .

D ie V orrich tung  hat mehrere ubere inander angeordnete m it einer Aus- 

trittó ffnung  im  Boden yersehene Karamern oder G ruppen  von Kammern, 

denen die Trube zuge fuhrt w ird , und aus denen der Schlam m  und die Ober- 
lau ffluss igke it abge fuhrt w ird . Zw ischen den Kam m ern oder Kammer- 

gruppen ist ein den Inha lt der Kam m ern im  N orm alzustand  voneinander ab- 

schlieBendes, den hydrostatischen D ruckausgle ich zw ischen den Kammern 

ermóglichendes M itte l angeordnet. Dieses M itte l kann ein an der Boden- 

ó ffnung  der Kam m ern yorgesehenes, nach oben gerichtetes, m it einer Kappe 

uberdecktes W ehr sein. Es besteht dann die M óg lichke it , die Kappe an 

einer die Sch lam m kratzer der Kammer tragenden m ittleren W e lle  zu be- 

festigen. In den Kam m ern, aus denen der Schlam m  vor dem O berlau f in die 

nachste Kam m er herausgeleitet w ird , kann zw ischen dem W eh r der Boden- 

ó ffnung  und der das W ehr uberdeckenden Kappe ein Lu ftpo ls te r yorgesehen 

werden. Z u r  Rege lung der GróBe dieses Luftpo lste rs ist es m og lich , in  der 

Kappe ein Lu ftyen til anzuordnen. Der Sch lam m , der sich in  den Kam m ern 

der V orrich tung  absetzt, w ird  aus den Kammern entfernt, m it einer Wasch- 

flu ss igke it yerdunnt und der tie fer liegenden Kam m er zuge fuhrt.

l a  (32). 723625, vom  2 7 .4 .3 7 . E rte ilung  bekanntgem acht am 25.6.42. 
D r .- ln g .  E r n s t  B i e r b r a u e r  i n  L e o b e n .  Verfahren und Vorrichtung 
zum mechanischen Trennen von grobkórnigen Stoffgemischen. Zus. z. Pat. 

696616. Das H aup tpa t. hat angefangen am 19. 10. 35. P r io r ita t vom  21.1 .37.

D ie nach dem durch das H auptpa tent geschiitzten V erfahren durch 
eine Behandlung der zu trennenden S toffgem ische m it wassrigen Losungen 

oder Em uls ionen von in  der Schw im m aufbere itung  ais Sam m ler bekannten 

w asserloslichen organischen Stoffen  h insich tlich  ihrer Benetzbarkeit m it

1 In  den Gebrauchsm ustereintragungen und Patentanm eldungen, die 
m it dem Zusatz *O sterre ic lu  und //Protektorat Bóhmen und M ahren yer

sehen sind, ist die E rk la rung  abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land 

Osterreich und das Pro tektorat Bóhmen und M ahren erstrecken so li.

2

A b b . 2.

5c (10oi)- 723920, vom 18. 7. 39. E rte ilung  bekanntgemacht am 2 .7 .42 . 

J o h a n n  L a m m  i n  W a n n e - E i c k e l .  Eiserner Grubenstempel. Der Schutz 

erstreckt sich au f das Protektorat Bóhmen und M ahren. (s. A b b .2.)

Der auBere untere Teil a des aus zwei ineinander yerschiebbaren 

Teilen a b bestehenden Stempels trag t ara oberen, sich nach oben ver- 

jungenden Ende eine ais Oberw urfm utter m it flachgangigem  grobem  Ge- 
w inde ausgebildete Hu lse c. In  das Gew inde der Hulse g re ift ein aufien auf 

dem unteren Teil a des Stempels yorgesehenes Gew inde, sowie ein Ge- 

w indc ein, welches au f der auBeren Flachę eines segm entfórm igen Breifis- 

keiles d eingeschnitten ist, der in einer Aussparung des oberen Endes des 
Teiles a liegt. Das flachgang ige grobe Gew inde der Hu lse c w irk t bei jeder 

S te llung  der Hu lse selfcsthemmend.

81 e (57). 723977, vom  3 0 .4 .4 1 . E rte ilung  bekanntgemacht am 2 .7 .42 . 

G e b r .  E i c k h o f f ,  M a s c h i n e n f a b r i k  u n d  E i s e n g i e f i e r e i  i n
B o c h u m .  Sicher ung gegen selbstandiges Lósen von Schuttelrutschen- 
verbindungen. E rfinde r: D r.- lng. A rno Rodehuser und A lbe rt Enners ir. 

Bochum .

Bei den bekannten Verb indungen fu r Schuttelrutschen, die eine yon 

einer steckschlusselartigen H u lse  a umgebene M utter b haben, ist die 

Hu lse a in  R ich tung  des Schraubenbolzens c der M utter yerschiebbar auf 

einer Biichse d angeordnet, die den Schraubenbolzen c zw ischen der
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M utter b und den zu verspannenden Teilen der Rutsche umschlieBt. In der 
einen Endlage sichert die H iilse die M utter gegen Verdrehung, wahrend sie 

in  der anderen Endlage die M utter fre ig ibt. D ie H iilse kann in der die 

M utter sichernden Endlage durch einen zwischen sie und einen Ansatz e der 
Biichse d eingelegten, die Biichse standig lose umgebenden R ing  gegen 
Verschiebung gesichert werden. Dabei kann der R ing  die Form  einer Knopf- 

gabel haben, dereń eine Rundung etwa den Durchmesser des zylindrischen 

Teiles der Biichse d. und dessen andere Rundung etwa den Durchmesiser 
des zylindrischen Teiles der H iilse a hat. An den Stirnflachen des Ringes 

kónnen E inschnitte g und an den dem R ing zugekehrten R ingflachen der 
H iilse a den E inschnitten des Ringes entsprechende Vorspriinge h vor- 
gesehen werden.

81 e (126). 724074, vom 20. 11. 37. E rte ilung  bekanntgemacht am 9 .7 .42. 

L i i b e c k e r  M a s c h i n e n b a u - G e s e l l s c h a f t  i n  L i i b e c k .  Raumbeweg
lich an zwei F ahrgestellen gelagerter Bandfórderer. E rfinder: D ip l.- Ing .

Hans Schumacher und W a lthe r Lindemann in Liibcck. Der Schutz erstreckt 

sich auf das Land Osterreich. . j . .
Das Geste ll des Fórderbandes ist an dem “ "''ersch iebbaren Ende durch 

ein Gelenk m it waagerechter Achse unterteilt, und der feste Teil es Gie- 

stelles ist in dem einen Fahrgestell des Forderers in  g  o j

drehbar ge fuhrt. Das Oelenk des Fór; f  rba" d®ê  
waagerechten Achse eine in R ichtung des For1derban g

haben, und das yerschiebbare Ende des Gestelles kann c tiit/e  ner
unterstiitzt sein. Dazu kann eine in zwei Punkten ge iagerte Stutze ver- 

wendet werden, die im oberen Teil eine waagerechte, in R<chtmisr des 

Fórderbandes liegende, zur waagerechten Fuhrung des festen Endes des 
Gestelles dienende Gelenkachse hat. D ie Stiitze kann kuge lbew eglich m it 
dem festen Ende des Gestelles verbunden sein. u n d  d ie  waagerechte Gelenk- 

achse der Stiitze kann in Hóhe des Kugelpunktes des festen Endes tes Ge

stelles verlaufen.

B U C H E R S C H A U
Einfiihrung in die Erdgeschichte. Von Professor Dr. Serge 

von Bubnoff ,  Oeologisches Institut der Universitat 
Oreifswald. I. Teil: Voraussetzungen,  Urzei t,  Alt- 
zeit. 320 S. mit 125 Abb. und 32 Taf. Berlin-Zehlen- 
dorf 1941, Gebriider Borntraeger. Preis geb. 20,80 M l. 
Die letzte Auflage des grotien zweibandigen Kayser- 

schen Lehrbuches der geologischen Formationskunde 
stammt aus dem Jahre 1924. Seit dieser Zeit ist keine so 
umfassende Formationskunde mehr erschienen. Es ist klar, 
daB nach einem Zeitraum von 17 Jahren in dem vorliegen- 
den, bescheiden ais »Einfuhrung« bezeichneten Werk nun
mehr der neueste Forschungsstand beriicksichtigt ist. Es er
reicht zwar den Umfang der Weltlehrbucher von E. Kayser  
und E. Haug  nicht ganz, enthalt aber auch die Grundlagen 
der Palaontologie und regionalen Geologie. Die ersten 
50 Seiten vermitteln die fiir die historische Geologie vor- 
auszusetzenden allgemein-geologischen Kenntnisse (Voraus- 
set/ungen) wie »Entstehung und Einteilung der Sedimente«, 
die »Fazies«, die »Grundgesetze der Stratigraphie und der 
relativen Zeitrechnung«, die »Wandlung des Erdbildes« und 
die »Absolute Zeitrechnung«. Bei der Darstellung der ein
zelnen Formationen werden zuerst Fauna und Flora sowie 
die Biostratigraphie und dann die verschiedenen Fazies- 
gebiete beschrieben. Das Buch ist nicht etwa nur ein AbriB 
der Formationskunde, sondern ein ausfiihrliches Lehrbuch, 
in dem ein auBerordentlich umfangreiches Tatsachenmate- 
rial auf verhSltnismaBig gedrangtem Raum verarbeitet 
worden ist. Sehr wertvoll fiir den Geologie-Studierenden, 
fiir den dieses Buch geschrieben ist, sind die Schrifttums- 
zusammenstellungen am Schlusse jedes Abschnittes. Auf 
32 Tafeln sind die Leitfossilien der Formationen grofien- 
teils in einfachen klaren Originalzeichnungen abgebildet. 
Zusammen mit den eingehenden Beschreibungen machen 
diese Tafeln die Hinzuziehung palaontologischer Lehr- 
biicher unnótig. Es ist dem Verfasser, aus dessen bekannter 
Feder auch die »Geologie Europas« stammt, zweifellos ge- 
lungen, durch dieses Werk iiber die Zusammenhaufung des 
Materials hinaus durch Sichtung und Ordnung ein Gesamt- 
bild zu zeichnen, das den weltanschaulichen Gehalt der 
Erdwissenschaft erkennen laBt. Der folgende zweite Band 
wird die Mittel- und Neuzeit behandeln und das Lehrbuch 
abschliefien. Dem Werk ist weiteste Verbreitung zu 
wiinschen. Erich S t a c h .

Schutz dem Eisen. Von Georg Eckelt,  Dusseldorf, 22 S. 
mit 6 Abb. Dusseldorf 1942, Droste Verlag. Preis in 
Pappbd. 1,50 SflM.

Die vorliegende Schrift beschaftigt sich in allgemein- 
verstandlichen Ausfiihrungen mit der iiberaus wichtigen 
Frage des Eisenrostschutzes. Nach einer Einleitung iiber 
das Wesen des Rostes ais Feind des Eisens und die ge
schichtliche Entwicklung der Rostschutzfrage werden in 
kurzeń Kapiteln die wirtschaftliche Bedeutung der Rost- 
bekampfung, der Schutz des Eisens, die Anstrichtechnik, 
Auswahl der Farbę, Vorbereitung der Eisenoberflache, die 
Sandstrahlbehandlung und schlieBlich Fragen der Entloh- 
nung bei Rostschutzarbeiten abgehandelt.

So vermittelt das kleine, drucktechnisch vornehm aus- 
gestattete Werk einen guten Uberblick iiber alle im Gebiete 
des Eisenrostschutzes auftretenden Fragen, ohne selbstver- 
standlich auf technische Einzelheiten naher einzugehen. 
Dem Umfang nach hatte es ais Aufsatz in dieser oder jener 
Fachzeitschrift erscheinen kónnen, ware dann aber nur dem 
jewreiligen Leserkreis bekannt geworden. Verfasser und 
Yerleger wenden sich aber mit der yorliegenden Schrift

bewuBt an die Allgemeinheit, um auf die uberragende Be
deutung dieser ganzen Frage mahnend hinzuweisen und 
weiteste Kreise an^zuregen, sich mit dem Rostschutz und 
der Werterhaltung eiserner Bauwerke aller Art zu be- 
schaftigen und auseinanderzusetzen.

Angesichts der Notwendigkeit, mit den zur Verfiigung 
stehenden Eisenvorraten mehr denn je sparsam und sorg
faltig umzugehen und bei der Verknappung der iiblichen 
Anstrichmittel alle sonstigen Móglichkeiten zum Schutz 
des Eisens in Betracht zu ziehen, ist die Herausgabe der 
Schrift im jetzigen Zeitpunkt ais besonders verdienstvoll zu 
begriiBen und ihr weiteste Verbreitung zu wiinschen. Dem 
Bergbau, der sich bisher auf dem Gebiete des Rostschutzes 
nicht in dem gleichen MaBe betatigt hat, wie er dies vor- 
bildlich etwa in der Frage des Holzschutzes getan hat, 
sollte bei seinem starken Eisenbedarf die lesenswerte 
Schrift Veranlassung sein, sich an der einschlagigen, in da- 
fiir eingerichteten Ausschiissen des VDI und VDCh noch zu 
leistenden Gemeinschaftsarbeit griindlich zu beteiligen.

Dr.-Ing. W. de la Sauce.

Der Bergschaden nach preuBischem Recht. Von Dr. Dr.
Gustav W. He inemann,  Rechtsanwalt in Essen. 143 S.
Berlin 1941, Verlag fiir Sozialpolitik, Wirtschaft und
Statistik Paul Schmidt. Preis in Pappbd. 6,75 RM.
Rechtsanwalt und Notar Wilhelm Westlioff, Justizrat 

in Dortmund, hat 1904/1906 ein zweibandiges Buch »Berg- 
bau und Grundbesitz nach preuBischem Recht unter Beriick- 
sichtigung der iibrigen deutschen Berggesetze« geschrieben. 
Davon ist Band I das grundlegende Werk iiber den »Berg- 
schadćn« geworden. Seitdem haben aber sowohl die Recht- 
sprechung ais auch die allgemeine Entwicklung des Berg- 
rechts und der politischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse 
den Bergschaden im ganzen und in vielen Einzelheiten in 
ein neues Licht gesetzt. Die besondere praktische Bedeutung 
dieses bergrechtlichen Teilgebietes maclrte eine neue Be
handlung noch vor der geplanten Neuregelung des Berg- 
schadenrechts durch ein Reichsberggesetz erwiinscht; fiir 
diese Arbeit gebiihrt dem Verfasser besonderer Dank. Er 
hat mit dem Buch auch einen Beitrag fiir die neue reiehs- 
gesetzliche Regelung gebracht, indem er den neuesten Stand 
der Rechtsfragen, die mit dem Bergschaden zusammen- 
hangen, und der dazu vorliegenden Rechtsprechung auf der 
Grundlage des preuBischen Rechts behandelt.

Uber die Abgrenzung des Grundeigentums samt Zu- 
behórungen fiihrt der Verfasser auf S. 38 aus, daB bei der 
Beschadigung von Gas-, Strom- und Wasserleitungen nur 
der Schaden an der Leitung selbst nach ABG. § 148 zu 
ersetzen sei, nicht aber auch der Vermógensschaden durch 
Verlust an Gas, Strom und Wasser. Die gegenteiligen Ent- 
scheidungen des ReichsgerichtsŁ, in denen der Verlust an 
Gas ais MaBstab fiir den Schaden an der Gasleitung an- 
genommen werde, der der Gasanstalt fiir den Schaden an 
der Gasleitung zu ersetzen sei, ergabe praktisch eine Aus- 
weitung des ABG. § 148 auf den Ersatz fiir eine bewegliche 
Sache, die nicht Zubehór eines Grundstiicks sei. Das 
Reichsgericht vertritt jedoch trotz der iiberwiegenden Ab- 
lehnung dieses Rechts im Schrifttum nach wie vor, jetzt im 
Urteil vom 2. Februar 1942-, den Standpunkt, daB die Haf- 
tung fiir Bergschaden nach ABG. § 148 bei Rohrbriichen 
an Leitungen, die im Boden verlegt worden sind, auch den 
Verltist an Leitungsgut (Wasser, Gas usw.) umfaBt.

W. Schli i ter , Bonn.

1 BZ  27 (1886) S. 106; 47 (1906) S. 455.
2 R G Z  168 S. '280.
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Z E I T S C M R I F
(Eine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten

Bergtechnik.

Allgemeines. Versuche und Verbesserungen beim 
Bergwerksbetr iebe des Deutschen Reiches w ah 
rend des Jahres 1941. Z. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. 90 
(1942) Nr. 1 S. 1/26*. Bildliche Darstellung und Besprechung 
bemerkenswerter Neuerungen auf dem Gebiete der Gewin
nung (Spreng-, Schram- und Hackarbeit) des,’ Abbaubetriebes, 
des Grubenausbaues und der Abbaufórderung (Forts. fo lgt).

Sprengarbeit. Heintzenberg, Fr.: D ie En tw ick lung  
der Minenzi indmaschine im Hause Siemens. Elektr. 
im Bergb. 17 (1942) Nr. 3 S. 29/34*. Aus Anlafi des 75. Ge- 
burtstages der Dynamo-Maschine, dereń erste praktische 
Anwendung der elektrische Minenziinder war, wird die Ent
wicklung der elektrischen Minenziindung im Hause Siemens 
vom galvanischen Element zur Reibungs-Elektrisier- 
maschine und von der magnetelektrischen zur dynamoelek- 
trischen Maschine bis zu ihrer heutigen Vollendung dar- 
gestellt.

Wasserhaltung. Trott, K.: Genormte  Drehstrom- 
motoren fiir  W asserha l tungspumpen .  Elektr. im 
Bergbau 17 (1942) Nr. 3 S. 34/35*. Die auf Veranlassung 
des Bergbaus und der Bergamter durchgefiihrte Normung 
der Motoren erstreckt sich auf die FuBmaBe, Achshóhe, 
WellenstumpfmaBe, Wellenlange usw., sowie auf die Lei
stung, so daB jeder Motor gegen einen solcher gleicher 
Leistung beliebiger Herkunft schnellstens ausgewechselt 
werden kann.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Dampf kessel. Schulte, Friedrich und Kurt Wartenberg: 
GroBdampfkessel .  Gluckauf 78 (1942) Nr.36 S .517/25*. 
Erórterung verschiedener Gesichtspunkte, die zum Bau 
groBer Dampfkessel fiihren, unter Herausstellung der da
bei zu Iósenden Aufgaben. Zweck der Ausfiihrungen ist, 
nicht alle in diesem Zusammenhang auftretenden Fragen 
erschópfend zu behandeln, sondern lediglich Anregungen 
zu geben und zur Klarung einzelner Punkte beizutragen.

Feuerungen. Rammler, E.: Z u r  F r a g e  d e r  V e r - 
feuerung aschenreicher Braunkohle.  Braunkohle 41 
(1942) Nr, 34 S. 385/96*; Nr. 35 S. 404/08*. Art des Vor- 
kommens aschenreicher Braunkohle; Stand des Einsatzes 
und Entwicklung der Technik bei der Verwendung aschen
reicher Braunkohle. Eingehende Untersuchung und Er
órterung der die Wirtschaftlichkeit beeinflussenden 
GroBen, wie Heizwert, Aschenzahl, Warmepreis, Transport- 
kosten, Kohlenverbrauch je t Dampf, Leistungsabfall, Be- 
kohlung, Riickstandsbeseitigung, VerschleiB, Bedienungs- 
kosten, gesamte Dampfkosten. Abschliefiend wird aus
gefuhrt, daB kiinftig auch Aschengehalte von 30-35 o/o bei 
Rohbraunkohle sich wirtschaftlich meistern lassen werden.

Rozinek, Arthur: W e i t e r e n t w i c k l u n g  des
Schwebevergasers S z i k 1 a — R o z i n e k. Feuerungs- 
techn. 30 (1942) Nr. 7 S. 153/61*. Grundsatzliche Nach
teile der bisherigen Feuerungsbauarten. Ziel der Entwick
lung ist eine gegen Brennstoffwechsel móglichst un- 
empfindliche Universalfeuerung von hoher Leistung mit 
Austragung der Schlacke im fliissigen Zustand. Bisherige 
Entwicklung der oben genannten Feuerung. Erste Aus- 
fiihrungsbeispiele.

Gasfeuerung. SchwiedeBen, Helmut: D ie Bed ienung  
und W ar tung  gasge feuer te r  Indus t r ieó fen .  Stahl u. 
Eisen 62 (1942) Nr. 35 S. 727/34*. Anforderungen der 
Warmewirtschaft und des Betriebes an die Ofenfiihrung. 
Schulung von Ofenwartern. Sauberkeit der Anlagen; zweck- 
dienliche Anordnung und Ausfiihrung der Regeleinrich- 
tungen. Verbrennungseinstellung, Heizgasfiihrung. Die 
selbsttatige Regelung von Ofenanlagen. Arbeitsanweisungen 
fiir die Ofenbedienung.

Kraftstoffe. Berger, Wilhelm: D ie  V e r w e n d u n g  
h e i m i s c h e r  K r a f t s t o f f e  u n t e r  b e s o n d e r e r  
B e r u c k s i c h t i g u n g  d es  Ho l zgenera torgases  in 
b e w e g l i c h e n  u n d  o r t s f e s t e n  A n l a g e n .  Gas- u. 
Wasserfach 85 (1942) Nr. 35/36 S. 400/04*. Die heimischen 
Kraftstoffe, Auswahl der Festkraftstoffe, Gaserzeugerbau- 
arten, Kiihl- und Reinigungsanlage, motortechnische An
passung, Wirtschaftlichkeit, Bedienung der Gaserzeuger.

1 E inse itig  bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fiir  Karteizwecke 
sind vom V erlag  G liickau f bei m onatlichem  Versand zum  Preise von 2,50 3tM 
f iir das Y ie rte ljah r zu beziehen.

T E N  S C H  A U'
14—16 veróHentlicht. * bedeutet Tcxt- eder Tafelabbildungen.)

Chemische Technologie.

Schwelung. Rosendahl, Fritz: D ie  B e d e u t u n g d e r  
Ste inkoh lenschwe lung  fu r  die deutsche Brenn- 
s t o f f w i r t s c h a f t .  Teer u. Bitumen 40 (1942) Nr. 8 
S. 167/71. Technische Weiterentwicklung, Schwelstein- 
kohlen, Schwelerzeugnisse, Steinkohlenschwelung und Berg
bau, Kohlenbeschaffung, Verwendung der fliissigen Er
zeugnisse, Wirtschaftlichkeit.

Chemie und Physik.

Restkohle. Stach, Hans: B e i t r a g e  z u r  C h e m i e  
und Ko l lo id s t ruk tu r  der Restkoh len  aus Erd-, 
Hart- und Glanz-(Pech-) Braunkohlen .  Brennstoff- 
Chem.23 (1942) Nr. 17 S. 199/05. Begriff, Herstellung und\ 
Entstehung der Restkohle. Konstitutionsforschungen an 
Restkohlen. Bedeutung der Restkohle fiir die Explosions- 
fahigkeit der Braunkohlenstaube.

Verbrennung. Boie, Werner: D ie  s t a t i s t i s c h e  
Verbrennungsrechnung.  Feuerungstechn. 30 (1942) 
Nr. 7 S. 161/64*. Fiir feste und fliissige Brennstoffe werden 
aus einer einzigen statistischen Gleichung Verbrennungs- 
formeln abgeleitet, die eine Verbesserung der bisher be- 
kannten darstellen.

Wirtschaft und Statistik.
Allgemeines. Wiinsche, J.: D ie  W i r t s c h a f t  d e r  

Vereinigten Staaten im Kriege. Dtsch. Steuer-Ztg. 39 
(1942) Nr. 30 S. 392/93. Der Verfasser schildert anschau- 
lich den Umschwung, den der Kriegseintritt fiir die W irt
schaft der Vereinigten Staaten bedeutete, da sie auf einen 
Eintritt in den Krieg ebenso wenig vorbereitet gewesen 
sei wie im August 1914. Durchaus zutreffend betont er 
den grundsatzlichen Unterschied der wirtschaftlichen Ent
wicklung in den USA. von September 1939 bis zu ihrem 
Kriegseintritt gegeniiber den 2i/2 Jahren von 1914 bis 1917. 
Die Grunde dafiir sieht er 1. in der gegeniiber 1914/17 
vóllig veranderten weltpolitischen Konstellation und dem 
hierauf beruhenden verschiedenen Verlauf des Krieges,
2. in der gegeniiber 1914/17 ganzlich anders gearteten 
inneren Lage der Vereinigten Staaten und 3. in dem sich 
gegeniiber 1914/17 offenbarenden technischen Fortschritt. 
Im groBen und ganzen habe die amerikanische Kriegs- 
produktion keineswegs die vorausberechneten und ge- 
planten AusmaBe erreicht und sei, wie sich auch aus dem 
lndex fiir das amerikanische Wirtschaftsleben schlieBen 
laBt, nur langsam vorwarts gekommen.

Montanindustrie. Kruger, W .: W  a n d 1 u n g e n im  
deutschen Eisenerzverbrauch .  Ruhr u. Rhein 23 
(1942) Nr. 33/34 S. 291/93. Der Verfasser liefert einen Bei- 
trag zur rheinisch-westfalischen Industriegeschichte. Aus- 
gehend von der Feststellung, daB alle Hiittenindustrie- 
bezirke in ihren Anfangen auf das in ihrem engeren Be- 
reich anstehende Eisenerz zuriickgehen, schildert er, wie 
sich der Erzbezug der rheinisch-westfalischen Eisen- 
industrie im Laufe der Zeit im Zusammenhang mit der 
Entwicklung des Bessemer- und des Thomasverfahrens und 
unter dem Gewicht der^Frachtenfrage und sonstiger Ein- 
fliisse von dem Bezug siegerlander Erze auf den Verbrauch 
der lothringischen Minette und von Auslandserzen um
gestellt hat.

Schneider, K.: Bergbau ,  Hi i t tenwesen und
Autark ie  in I ta l ien.  Dtsch. Volkswirtsch. 11 (1942)
Nr. 23 S. 836/39. Wie sich aus den Ausfiihrungen ergibt, 
setzte die Interessennahme des italienischen Staates am 
Bergbau im Jahre 1933 erstmals ein. Seitdem sind in Italien 
zur Fórderung des Bergbaus und seiner Erzeugnisse zahl- 
reiche gesetzgeberische MaBnahmen ergriffen worden. Fiir 
die ersten Jahre der Autarkiepolitik von 1935 bis 1939 kann 
ais Ergebnis aller Bemiihungen eine Zunahme der Pro
duktion um 40 bis 50o/o festgestellt werden. Im einzelnen 
geht der Verfasser sodann auf die Entwicklung "bei der 
Kohle und beim Eisen naher ein und zeichnet ein an- 
schauliches Bild von den montanindustriellen Gegebei]- 
heiten und der Entwicklung Italiens seit Beginn der Autar
kiepolitik. Die italienische Kohlenforderung ist von 1929 
bis 1938 um fast 250 o/0 gestiegen. Die eisenschaffende 
Industrie Italiens vermag ihren gesamten Bedarf an Eisen 
und Stahl zu erzeugen. 1938 sind 2,3 Mili. t Stahl erzeugt 
worden. Ais Ziel sei eine Erzeugung von 8 bis 9 Mili. t 
Stahl aufgestellt worden, die Italien zur Ubernahme seiner 
Aufgaben in der Nachkriegszeit benótige.
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Schmidt, H.: Erz und Kohle in der Ukra inę  und 
im Donezbecken.  Stahl u. Eisen 62 (1942) Nr. 33
S. 697/700. Unter Beigabe einer Ubersichtskarte iiber die 
Erz- und Kohlenvorkommen sowie die Hiitten- und Walz- 
werke in der Ukrainę und im Donezbecken beschreibt 
der Verfasser die einzelnen Erz- und Kohlenvorkommen. 
Kohlenindustrie und Erzbergbau in beiden Revieren haben 
danach eine in ihren Grundziigen vóllig gleiche Ent
wicklung genommen: Bis zum Biirgerkrieg unbedeutende 
Fórderung, vólliger Zusammenbruch in den ersten Jahren 
der Sowjetherrschaft, dann in den verschiedenen Fiinf- 
jahresplarien deutliche Steigerung der Fórderung, ohne daB 
allerdings die vorgesehenen Planzahlen erreicht worden 
sind. Im ganzen zeigt sich, daB die ukrainischen Eisen- 
und Manganerze sowie die Donezkohle groBe Rohstoff- 
vorrate darstellen, die im neuen Europa dem Aufbau einer 
dauernden Friedenswirtschaft dienen kónnen.

Betriebswirtschaft. Muller, A.: A l lgemeine Regeln  
zur indus tr ie l len  Kostenrechnung.  Stahl u. Eisen 62 
(1942) Nr. 33 S. 695/97. Der Verfasser, der selbst sehr stark 
an der Aufstellung der allgemeinen Regeln zur indu
striellen Kostenrechnung beteiligt war, schildert kurz die 
Vorgeschichte, geht auf die Aufgabenstellung und den In
halt der Kostenrechnungsregeln ein und klart das Ver- 
haltnis zwischen Kostenrechnungsregeln und Kosten- 
rechnungsrichtlinien. Die Arbeit habe so angelegt sein 
miissen, daB zwar die allgemeinen Fragen der industriellen 
Kostenrechnung erschópfend behandelt werden, dagegen 
in der praktischen Durchfiihrung die Freiheit bleibe, die 
fiir die Anpassung der Kostenrechnung an die Bediirfnisse 
der Wirtschaftszweige und Einzelunternehmungen not
wendig ist. Die allgemeinen Regeln stellen deshalb eine 
Rahmenarbeit dar, an der die Kostenrechnungsrichtlinien 
der einzelnen Wirtschaftsgruppen ausgerichtet werden 
konnten. Die vornehmste Aufgabe sei es gewesen, eine 
einheitliche Schau des ganzen Kostenwesens zu geben und 
eine einheitliche Begriffssprache zu schaffen. Die allge
meinen Regeln sind fiir die Wirtschaftsgruppen bestimmt, 
wahrend fur die einzelnen Unternelunen allein die Vor- 
schriften der Kostenrechnungsrichtlinien maBgebend sind. 
Wenn die Kostenrechnungsrichtlinien der Wirtschafts
gruppen sich im Rahmen dipser Regeln halten, besteht 
nach Ansicht des Verfassers keine Gefahr, daB das Neben- 
einanderbestehen der Regeln und der Kostenrechnungs
richtlinien Unsicherheit verursachen wird.

Meyner, Johannes: S c h a u b i l d l i c h e  D a r s t e l 
l u n g  b u c h u n g s t e c h n i s c h e r  V o r g a n g e ^ n a c h  
dem Sonderkontenrahmen Ste inkoh lenbergbau .  
Gluckauf 78 (1942) Nr. 36 S. 525/28*. Dargestellt werden 
der Buchungsablauf der kalkulatorischen Kostenarten in 
der Geschaftsbuchhaltung, die Verbuchung von Berg- 
schadenkosten, sowie der Ablauf der AbschluBbuchungen 
und die Verbindung der Geschaftsbuchhaltung mit den 
betrieblichen Abrechnungswesen.

Rationalisierung: Ra t ional is ierung,  Konzentra-
t ion und Betr iebsgróBe. Soziale Praxis 51 (1942) Nr.8 
Sp. 369/73. Die geforderte Konzentration ist nicht Selbst- 
zweck, sondern Mittel zum Zweck. Dieser Zweck aber ist, 
wie die Zeitschrift nachweist, nicht an die BetriebsgróBe 
gebunden, sondern allein an die Rationalitat der Erzeugung. 
Deshalb liegt der Wert der Diskussion um GroB- und 
Kleinbetriebe in der Besinnung auf die richtige Verteilung 
der Gewichte, wobei dem Zuge unserer Zeit entsprechend 
die soziale Seite der Frage eine besondere Beachtung 
erfahren muB. Es komme niemals auf die Form, sondern 
auf den Gehalt des betrieblichen Schaffens an. Deshalb 
kann auch die BetriebsgróBe lediglich danach beurteilt 
werden, wo die volkswirtschaftlich beste Arbeit gełeistet 
wird. Aus den bisherigen Erórterungen schale sich heraus, 
daB dies nicht allein im GroBbetrieb, sondern auch im 
Klein- und Mittelbetrieb geschehen konne.

Verschiedenes.

Arbeitseinsatz. Osthold, P .: V e r s t a r k t e r  Aus-  
l a n d e r e i n s a t z .  Dtsch. Volkswirt 16 (1942) Nr. 42
S. 1341/42. Untersucht werden die Riickwifkungen, die der 
verstarkte Einsatz auslandischer Arbeitskrafte auf die be- 
triebliche Einordnung und das betriebliche Anlemwesen 
ausiibt. Dieser gesteigerte Auslandereinsatz hat, wie der 
Verfasser zutreffend unterstreicht, eine nicht gering einzu- 
schatzende Wirkung auf die Berufsstruktur der deutschen 
Arbeitskrafte. Fiir diejenigen unter ihnen, die damit die 
Gelegenheit erhalten, neue Kenntnisse und Fahigkeiten zu 
erwerben und eine zusatzliche Verantwortung auszuiiben,

bedeutet der Auslandereinsatz neben der Einziehung der 
deutschen Gefolgsmanner zum Wehrdienst die Erweiterung 
des sozialen Raumes, die Eróffnung von Aufstiegsmoglich- 
keiten die ihnen andernfalls yerschlossen geblieben waren.

E i n s a t z  von  K r i e g s b e s c h a d i g t e n. Dtsch. 
Volkswirtsch. 11 (1942) Nr. 21 S. 697/98. Die Zeitschrift 
legt dar, was auf dem Gebiet des Wiedereinsatzes von 
Kriegsbeschadigten bereits getan worden ist. Bei den 
meisten iiberbetrieblichen MaBnahmen seien bereits aus- 
gezeichnete Erfahrungen gemacht worden. Beachtlich ist 
der Appell, den die Zeitschrift an die Betriebe richtet. Die 
Betriebe erwiesen dem Verletzten keinen Gefallen, wenn 
sie ihn heute vielleicht zu guten Arbeitsbedingungen auf 
irgend einen Arbeitsplatz einstellen, ohne daB er diesen 
Arbeitsplatz vollkommen ausfiillen konne. Durch grundliche 
Schulung muBten gerade die Betriebsfiihrer versuchen, den 
versehrten Mann in seiner Leistung so weit zu heben, daB 
er den Lohn, den er erhalt, auch wirklich verdiene.

P E R S Ó N L I C H E S
Den Tod fiir das Vater land fanden:  
am 10. August im Osten der Diplom-Bergingenieur 

Klaus Róhr,  Leutnant in einer Voraus-Abteilung,
am 19. August im Osten der Bergbaubeflissene Ebei- 

hard D a s b a c h ,  Leutnant und Kompaniefuhrer in einem 
Pionierbataillon, im Alter von 24 Jahren.

$c«lnf5eiitfd)ec ̂ ecgleute
Wir bitten unsere vierteljahrlich oder halbjahrlicli 

zahlenden Einzelmitglieder, soweit sie nicht ihre Beitrage 
regeltnaBig iiber die Kassenverwaltungen ihrer Zechen- 
gesellschaften oder Firmen abfiihren, ihre Zahlungen iiber- 
priifen und noch ausstehende Beitrage móglichst um- 
gehend an den Verein Deutscher Bergleute, Post- 
scheckkonto Essen 5825, uberweisen zu wollen.

Gleichzeitig machen wir auch auf die Fa l i igke i t  der 
Beitrage fiir  das V ie rte l jahr  vom 1. Jun i  bis 30. Sep- 
tember d. J. bzw. fiir  das Ha lb j ah r  vom 1. Ju l i  bis 
31. Dezember aufmerksam.

Verein Deutscher Bergleute.
Die Geschaftsfiihrung: W iister.

An u n s e r e  M i t g l i e d e r  !
Wir weisen darauf hin, dafi wir auf Grund eines Ab- 

kommens mit dem Verlag Gluckauf GmbH., Essen, in der 
Lage sind, an unsere Mitglieder das soeben herausgegebene 
Heft^Nr.l des 3. Jahrganges des »Archivs fiir berg- 
baul iche Forschung« wiederum zu einem um 20°/o er- 
maBigten Preis zu liefern. — Inhalt des Heftes: Dr. Josef 
We i B n e r ,  Essen: »Die Gebirgsdynamik vom Abbau bis 
zur Tagesoberflache*. Professor Dr. Karl Ob e r s t e -  
Br i nk ,  Essen: »Bergschaden an Kokereien und ihre Ver- 
hiitung«. Professor Dr. Walter B e r n a t z i k ,  Dresden: 
»Hebungserscheinungen uber dem Gebiete ersoffener 
Gruben« Dipl.-Bergingenieur Dr.-Ing. Karl Kottenberg,  
Essen: »Untersuchungen iiber die Móglichkeit der Klima- 
verbesserung in heifien Gruben durch die Verwendung von 
PreBluftals Kaltetrager«. Dipl.-Chem. Dr. Wolfram Scheer, 
Lssen: »Uber den Stand der Gasentschweflung mit Amtno- 
makvvasser«. Dipl.-Ing. Hugo Lohrmann', Saarbrucken und 

u i S t o l i  er, Dortmund: »Gasschwefelgewinnung 
nacli dem Ammoniakverfahren auf der Kokerei Reden«. Dr. 
Helmut Umbach, Dortmund-Eving: »Die Entsauerung von 
Ammomakwasser«. Dr.-Ing. Wilhelm Gum  z, Essen: »An- 
triebsfragen der Binnenschiffahrt«. Preis des Heftes 5 RM,

fUr VDB -M i tg l i e de r :  Preis des 
Heftes 4 RM, im Dauerbezug 3,20 RM.

Bezirksverband Gau Oberschlesien.

Hn^in„nttg,łłdeni27̂ eptember’ 11 Uhr> findet im SaV°y-
Hann+!I Kattowit.z (0--S.), HoltzestraBe 6, die Jahres- 

k ers.a Jn“ lung  statt, zu der wir unsere Mitglieder

laHrpeTp • fen' ,Lagesordnung : L Erstattung des 
o n  ["‘chtes fur 1941/42. 2. Bericht der Kassenpriifer.

erteHuna 4gUn#  + 5 Jahresrechnung und Entlastungs-
Snrpncrp^fnh ’ der Untergruppenleiter und
Sprengelfuhrer fur 1943. 5. Sonstiges.

. , . Leuschner,
itei des Bezirksverbandes Gau Oberschlesien.


