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Berechnung eines Grubenventilators mit Beriicksichtigung der die Temperatur 

der Grubenwetter erhóhenden Umstande.
Von Diplom-Bergingenieur Tibor Bold izsar,

Oberingenieur der Ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft, Pecs (Ungarn). 

E i n 1 e i t u n g.

Die Pecser Bergwerke der Ersten Donau-Dampf-
schiffahrts-Oesellschaft sind auf die Gewinnung der am 
siidóstlichen Hangę des Mecsek-Gebirges gelagerten alloch- 
tonen Liasflóze gegriindet (Abb. 1). Die Zahl der abbauwiir- 
digen Flóze betragt 25, ihre Machtigkeit wechselt zwischen
0,5 bis 3 m bei einem Einfallen von durchschnittlich 45° *• 
Die zur Gewinnung der Flóze getriebenen Strecken wieder- 
holen sich in den auf 50 m Seigerabstand gelagerten Bau- 
sohlen nach dem gleichen System. Die Kohlemorrate einer 
Sohle werden in etwa 14 Jahren abgebaut, so daB die 
Durchschnittsteufe des Bergbaubetriebes in dieser Zeit um 
50 m zunimint. Gegenwartig ist die durchschnittliche Teufe 
360 m. Die Gewinnung erfolgt zwischen der bei 310 m 
Teufe gelegenen IV. und der bei 420 m Teufe gelegenen 
VI. Sohle. Die Temperatur der ausziehenden Wetter be
tragt, im Ausziehstrom gemessen, im Jahresdurchschnitt 
+ 27°C, das Maximum in den Sommermonaten — 28° C, 
in den weiter gelegenen Abbauen auch + 29°C . In diesen 
Abbauen ist der Feuchtigkeitsgrad der Grubenluft 100 o o 
und die Wettergeschwindigkeit hóchstens 0,5 m s. Dement- 
sprechend betragt die Kiihlstarke nach der Hillschen Formel

tt_
KS =  (0,35 + 0,85 v) • (36,5 - tn);

nach Einsetzen der obigen Werte ist KS = 7,7.
Bei dieser Kiihlstarke verursachen die Grubenwetter 

ein starkes Hitzegefiihl, und die Leistungsfahigkeit der

NW.

Leistungsfahigkeit zugrunde gelegt, die imstande sein wird, 
die beim Fortschreiten des Bergbaues nach der Teufe durch 
die gróBere Gesteinswarme verursachte Erhóhung der Luft- 
temperatur durch stufenweise Vermehrung der Wetter- 
menge auszugleichen. Nach 50 Jahren wird wieder die 
Errichtung eines neuen Ventilators notwendig sein.

Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften 
der Grubenluft.

Die in mittleren Teufen betriebenen Bergbaue, wie 
auch der Andreas-Schacht, sind gekennzeichnet durch fast 
konstantę Temperatur der ausziehenden Wetter, obwohl die 
Temperatur der einziehenden Wetter innerhalb weit von- 
einander abweichender Grenzwerte wechselt. So schwankt 
z. B. im Andreas-Schacht die Temperatur des Auszieh- 
stromes nur zwischen 22,6 und 25,2° C, wogegen jene des 
Einziehstromes zwischen - 20° und + 30° C wechselt. Der 
gróBte Temperaturunterschied des Ausziehstromes betragt 
2,6° C und der des Einziehstromes 50° C. Die Temperatur- 
schwankung des Ausziehstromes betragt also nur 5,2 o/o der- 
jenigen des Einziehstromes. Daraus folgt, daB die aus- 
gleichende Wirkung des Kaltemantels der Grube groB ist.

Zur Feststellung der Zusammensetzung und der physi- 
kalischen Eigenschaften der ausziehenden Wetter wurden 
viele Messungen durchgefiihrt. Die Durchschnittswerte 
eines Jahres sind in der nachstehenden Zahlentafel 1 ver- 
merkt.
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Abb. 1. Querschnitt der kohlenfiihrenden Lias-Schichten in Pecsbanyatelep.

Bergarbeiter sinkt um 20-25»o2. Um giinstige Arbeitsver- 
haltnisse schaffen zu kónnen, ist es notwendig, die Kiihl- 
starke wenigstens auf 10 zu erhóhen. Daher muB der Nal5- 
warmegrad auf 26° C herabgesetzt werden, wobei die 
Kiihlstarke 10,8 betragt. Die Verminderung der Luft- 
feuchtigkeit ist nicht moglich, weil die Grube naB ist und 
das herabsickernde Wasser auf groBer Oberflache ver- 
dampft. Die Erhóhung der Kiihlstarke laBt sich nur durch 
Vermehrung der Wettermenge bzw. durch die dadurch er- 
folgte Herabsetzung der Lufttemperatur erzielen.

Da der im Betrieb stehende Ventilator die Grenze 
seiner Leistungsfahigkeit erreicht hat, beschloB die 
Betriebsleitung die Aufstellung eines neuen Ventilators. 
Mit Riicksicht auf das groBe Anlagekapital wurde eine

1 J ic in s k y ,  Dic Ptcser Steinkohlenbergwcrke (Jer Ersten Donau-

Uampfschiffahrts-Gesellschaft, Pecs 1931.
‘ E s z tó  P.: A baiiyaklima befolyasa a teljesitmenyekre. Ungar. Z. 

Berg- u. Huttenwes. 1934.

Z ah le n ta fe l 1. Durchschnittswerte der Wettermessungen.

Jahres-
durchschnitts

werte

Wetter
menge

m'/niin

Wetter-
tempe-
ratur

»C

Rei.
Feuch-
tigkeit

°/o

Abs.
Feuch-
tigkeit

g/m3

CO.,-
Oehalt

°/o

CH,-
Gehalt

°/o

Wasser-
gehalt

l/min

Einziehende 
Wetter . . . 1518 11,0 75 7,35 0,04 11,16

Ausziehende 
Wetter . . . 1586 23,9 100 21,94 0,25 0,207 34,80

Ausziehende 
Wetter samt 
KurzschluG . 1634 23,6 100 21,42 0,24 0,201 35,00

KurzschluB . . 48 11,0 75 7,35 0,04 — 0,35

Die Warmebilanz der Grube laBt sich nur innerhalb 
einer yollen Jahresperiode bestimmen, denn die erwarmende 
Wirkung der Gesteinswarme wird z. B. im Sommer zu einer 
kuhlenden Wirkung, weil die Temperatur der einziehenden
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Wetter grófier ist ais die urspriingliche Gesteinstempe- 
ratur. Wichtig ist ferner, dafi der Kaltemantel schon ent
wickelt ist, denn nur so kann man aus den gegebenen 
Verhaltnissen richtige Schliisse ziehen und den Berech- 
nungen Realwerte zugrunde legen. In Gruben, wo diese 
Bedingungen nicht erfiillt sind, wo also die Warmeaus- 
gleichwirkung nicht groB und der Kaltemantel nicht im 
Gleichgewichtszustande ist, kann man nicht auf die Ver- 
haltnisse in der Zukunft folgern. Der Gleichgewichts- 
zustand des Kaltemantels ist nicht statisch, weil er sich in 
frisch getriebenen Strecken erst entwickeln muB, wogegen 
der Kaltemantel abgeworfener Strecken vernichtet wird. 
Im systematischen Bergbaubetrieb ist dieser Vorgang jedoch 
kontinuierlich, so daB ein dynamisches Gleichgewicht der 
Warmeverhaltnisse entsteht. AuBer den Mittelwerten muB 
man auch noch den Warmespeicherungsfaktor1 kennen, um 
in der Grube an einzelnen Punkten die Hóchst- und Mindest- 
werte der Abweichungen der Lufttemperatur vom Mittel- 
wert bestimmen zu konnen.

Die Komponenten der Erwarmung der Grubenluft.

Nach der Zahlentafel 1 erhóht sich die im Durchschnitt 
11,0°C betragende Temperatur der einziehenden Wetter 
auf den Durchschnittswert von 23,9° C. Die Erwarmung 
betragt also 12,9° C. Diese Erwarmung setzt sich aus vielen 
Komponenten zusammen, so z. B. aus der Kompressions- 
warme der einfallenden Luft im Einziehśchacht, aus der 
Warmeentziehung infolge Expansion der ausziehenden 
Wetter im Ausziehschacht, aus der Warmeentziehung oder 
Warmeabgabe infolge Zu- oder Abnahme der Luftfeuchtig- 
keit, aus der Oxydationswarme, aus der Gesteinswarme, aus 
dem EinfluB warmer oder kalter Quellen, aus der beim 
Gebirgsdruck entstehenden Warme, aus der Warmeent
ziehung der expandierenden PreBluft, aus der Warmeabgabe 
der PreBluftleitungen2, aus dem Warmegleichwert elek- 
trischer und mechanischer Verluste bei Maschinen, aus der 
durch Menschen und Tiere sowie Grubenlampen erzeugten 
Warme, aus der Warmeentziehung durch expandierende 
Gase, wie CH4, C 02, usw., aus der Warme der exothermen 
oder endothermen chemischen Vorgange, aus der beim 
Sprengen erzeugten Warme u. a. Praktisch haben hier nur 
die ersten fiinf Faktoren einen wesentlichen EinfluB; jener 
der anderen ist entweder nicht meBbar oder nur zufallig. 
Die besonderen Verhaltnisse einer anderen Grube konnen 
aber die Notwendigkeit der Beriicksichtigung der anderen 
erwahnten Einfliisse erheischen3.

Im vorliegenden Falle iiben bloB die Kompression und 
Expansion der Grubenluft, die Anderung des Feuchtigkeits- 
gehaltes, die Oxydation und die Gesteinswarme einen prak
tisch fiihlbaren EinfluB auf die Erwarmung der Grubenluft 
aus.

Die Tagkranze des Ein- und des Ausziehschachtes sind 
nahezu in gleicher Hóhe, und daher sind, auf den Ein- und 
Ausziehstrom bezogen, die Kompressionswarme und die 
Warmeabgabe bei der Expansion ais gleich anzunehmen, 
d. h. Erwarmung und Abkiihlung gleichen einander aus. Es 
ist daher zweckmaBig, die Messungen iibertage in derselben 
Hóhe, bezogen auf den Meeresspiegel, durchzufiihren.

Der Feuchtigkeitsgehalt nimmt in der Grube, begiin- 
stigt durch Erwarmung der Luft, standig zu. Das ver- 
dampfende Wasser entzieht der Luft Warme. Im 
Ausziehschacht kann es vorkommen, dafi sich die mit 
Feuchtigkeit gesattigte Luft zufolge Expansion abkiihlt, das 
Wasser niederschlagt und die freiwerdende Warme wieder 
an die Luft abgibt. Dasselbe ist der Fali; wenn die mit 
Feuchtigkeit geschwangerte Luft durch einen kalten Luft
strom aufgefrischt wird. Auch der Feuchtigkeitsgehalt der 
einziehenden Luft beeinflufit die Feuchtigkeitsverhaltnisse 
der Grubenluft. Der Feuchtigkeitsgehalt der einziehenden 
Luft andert sich innerhalb weiter Grenzen, weshalb die 
Bestimmung der Jahresdurchschnittswerte der Feuchtigkeit 
beim einziehenden und beim ausziehenden Wetterstrom 
notwendig war. Die Anderung des Feuchtigkeitsgehaltes 
im Einziehstrom ist in der Grube kaum merkbar, weil das 
Gestein, das Grubenholz und die vorhandenen Mauerungen 
hygroskopisch sind und dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
entsprechend verschiedene Mengen Wasser einzusaugen 
vermógen und dadurch die Schwankungen des Feuchtig-

»«• i -1 J e ! se ’ P r e H,op.^ i. der Grubentemperaturen und die
Móglichkeiten ihrer Beeinflussung-, Oliickauf 60 (1924) S. 607.

c i i * ■ ^»"*tzSjC Dje Beeinflussung der Wettertemperatur durch
Elektrizitat und PreBluft im Steinkohlenbergbau, Gluckauf 71 (1935) S 1217

3 J a n s e n , F .: Die Erwarmung der Wetter in tiefen Steinkohlen- 
g ru b e n  u s w .,  G lu c k a u f  63 (1 9 2 7 ) S. 1.

keitsgehaltes vom Tage einstrómender L u f t  a u s g l e i c  .  
Diese feuchtigkeitsausgleichende Wirkung i s t  nnstanae, 
a u c h  die Anderungen der in der G r u b e  m^ógncnen vei- 
dampfung auszugleichen. Wie aus Z a h l e n t a f e l  1 ersicntlicn, 
ist im Andreas-Schacht der jahrliche durchschnittliche 
Feuchtigkeitsgehalt der einziehenden W e t t e r  i ,35 g/m' und 
jener der ausziehenden Wetter 2 1 , 9 4  g/m3, daher nimmt 
jeder m3 Grubenluft 14,59 g Wasser in der Grube auf. Die 
Verdampfung von 1 g Wasser vermindert die Temperatur 
von 1 m3 Luft um 2,08“ C 2, daher kiihlt die Feuchtigkeits- 
zunahme die Luft um 30,3° C ab.

Die Erwarmung durch Oxydation laBt sich aus der 
Verbrennungswarme der Kohle wie folgt berechnen :

C + 0 2 =  COs + 96 600 kcal 
12 kg C + 32 kg" 0 2 - 44 kg C 0 2 

44 kg C 02 =  22,41 m3 
Bei der Entstehung von 1 m3 C 0 2 entwickeln sich daher 
96600:22,41 =  4284 kcal Warme. Aus 1 1 (d. i. wenn in 
der Luft 0,1 o/o C 02 enthalten sind) entwickeln sich 
4,28 kcal. Die spezifische Warme der ausziehenden Luft ist
0,286 kcal/m3, daher betragt die Erwarmung fiir jedes
0,1 o/o der in der Luft enthaltenen C 0 2 15° C. Diese Berech- 
nung ist dann richtig, wenn die C 0 2 nur durch Oxydation 
in die Luft kommt und nicht durch Gasaustritt (Blaser, 
Gasausbriiche). Im letzteren Falle ist die Berechnung der 
Oxydationswarme auf Grund der Analysierung des Aus
ziehstromes nicht móglich.

Im Andreas-Schacht wurde der Ausziehstrom regel- 
mafiig analysiert; wie aus derZahlentafel 1 ersichtlich, ist der 
jahrliche Durchschnittsgehalt an CO, 0,25o/o. Davon sind
0,04o/0 C 02-Gehalt der atmospharischen Luft abzuziehen, 
und daraus ergibt sich, daB sich in der Grube zufolge 
Oxydation die Temperatur der Luft um 31,5° C erhóht. Zu 
bemerken ist, daB am Andreas-Schacht weder aus der Kohle 
noch aus dem Nebengestein C 0 2 ausstrómt Bei der Gewal- 
tigung alter Baue-erfolgt wohl die Ausstrómung von ge- 
ringen Mengen C 0 2, jedoch liegt dereń Wirkung auf den 
Ausziehstrom aufierhalb der Grenzen der MeBbarkeit.

Die Messung der Erwarmung infolge der Gesteins
warme miiBte sich iiber ein ganzes Jahr erstrecken und wiirde 
dementsprechend eine sehr grofie Reihe von Feststellungen 
erfordern, und innerhalb dieses Zeitraumes diirfte in der 
Wetterfiihrung nichts geandert werden. Auch dann ist es 
noch zweifelhaft, ob das Ergebnis befriedigend ware. Dafur 
erhalten wir die Erwarmung durch die Gesteinswarme ein- 
facli wie folgt3:

T  =  *Geb +  *CO., “  ̂ HoO 

worin tQeb unbekannt ist.

Daraus ergibt sich fiir tQeb 11,7° C, was von der Ge- 
samterwarmung nur wenig abweicht, weil sich die Oxyda- 
tionswarme und die Warmeentziehung durch Feuchtigkeit 
gegenseitig fast aufheben. Diesem Umstande kommt, wie 
wir spater sehen werden, eine groBe Bedeutung zu.

Berechnung des neuen GrubenventiIators.

Der neue Ventilator soli zwei Bedingungen erfiillen, 
namlich: 1. Die Temperatur des Ausziehstromes soli bei 
den gegenwiirtigen Verhaltnissen um 3°C  vermindert 
werden. 2. In den nach 50 Jahren um 210 m tieferen Bauen 
soli die Erwarmung der Grubenluft den jetzigen Wert 
nicht iiberschreiten.

Der ersten Bedingung entsprechend mufi die Tempe
ratur des Ausziehstromes von 23,9° C auf 20,9° C herab- 
gesetzt werden. Die Grubenluft ist in der Wettersohle 
schon mit Feuchtigkeit gesattigt, so dafi man auf diese 
Weise weitere Erfolge nicht erzielen kann. Daher mufi die 
erwarmende Wirkung der Oxydation und der Gesteins
warme eingeschrankt werden.

Die vom Gestein abgegebene Warmemenge laBt sich 
dadurch vermindern, daB man das die Strecken umgebende 
Gestein durch vermehrte Luftzufuhr abkiihlt, was mit der 
Verstarkung des Kaltemantels gleichbedeutend ist. Je groBer 
der Radius des Kaltemantels ist, desto weniger Warme

G lu c k a u m  0924)rS.58°7P f ' D i* B i‘ dUn8 def 0 rube'><empe,atu,en usw.,

2 Verdampfungswarme mit der Fliissig-
keitswarme bei 23,9 » C ................................  606 kcal/kg
Flussigkeitswarme bei l i o c ............................  u

Verdampfungswarme 595 kcal/kg =  0,595 kcal/g. 

n oafi Die spezifische Warnie der Luft von 1 at Druck und bei 23 9° C ist
0,286 kcal/m3, daher ruft die Verdampfung von 1 g /m 3 Wasser eiiieu Tem
pera turabfall von 0,595 : 0,286 =  2,08° C hervor. ■

( f i ,1 T, !iedc die Oesamterwarmung der Grubenluft. Nach der Zahlen
tafel 1 ist T =  23,9 -  11,0 =  12,9® C; tc o „ =  31.5® C; tH .,0  =  3 ^3 0  c
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fuhrt das Gestein der Luft zu1. Die Erwarmung durch 
Osydation wird mit der Erhóhung der Luftmenge propor- 
tional geringer. Die entwickelte COr Menge bleibt bei der 
Vermehrung der Luftzufuhr gleich, weil in der Grube der 
LuftiiberschuB so grofi ist, daB ein Mangel an Sauerstoff 
und demzufolge eine Verhinderung der Oxydation nicht 
vorkommt. In geringem Mafie beeinfluBt wohl die gróBere 
Strómungsgeschwindigkeit die Bildung von COa, weil der 
starkere Luftstrom mehr Kohlenstaub aufwirbelt und da
durch die Beriihrungsflache zwischen Luft und Kohle ver- 
o-rófiert. Infolge der fiir die vermehrte Luftzufuhr notwen- 
digen grófieren Depression dringt die Luft in die Spalten 
der Kohle tiefer ein, und die Oxydation wird dadurch 
gefórdert. Bei geringer Erhóhung der Strómungsgeschwin
digkeit kann diese Wirkung praktisch unberiicksichtigt 
bleiben.

Bei der jetzigen Teufe ist der EinfluB der Gesteins
warme nicht groB, weil der Unterschied zwischen Luft- und 
G e s t e i n s t e m p e r a t u r  gering, e t w a  2—3°C  ist. Daher k a n n  
bei den gegenwartigen Verhaltnissen die Gesteinswarme 
d u r c h  e r h ó h t e  Luftzufuhr k a u m  geandert werden. Dagegen 
laBt sich der Gehalt an C 0 2 durch erhóhte Luftzufuhr 
wirksam beschriinken. Da die Herabsetzung des COr Ge- 
haltes um 0,01% die Temperatur der Luft um 1,5° C ver- 
mindert, kann durch erhóhte Luftzufuhr eine grofie Wirkung 
erreicht werden. Es ist jedoch zu beachten, daB bei Herab
s e t z u n g  d e r  Temperatur auch die durch Verdampfung ent- 
stehende Kiihlwirkung geringer sein wird, wenn die aus- 
ziehende Luft mit Feuchtigkeit gesattigt ist.

Die Erwarmung der Luft ist, wenn die Gesteinswarme 
unberiicksichtigt bleibt;

i -  tco - tH 0 = 31,5- 30,3= 1,2° C

Da wir aber die Temperatur um 3°C  vermindern 
wollen, ist

worin x der Koeffizient, mit dem man die gegenwartige 
Luftmenge multiplizieren mufi, um die erforderliche Luft- 
inenge zu bekommen, P2 der Feuchtigkeitsgehalt der um 
3°C kalteren, mit Wasserdampf geschwangerten Luft und 
Pt der gegenwartige Feuchtigkeitsgehalt ist. Wenn man 
fiir Pi 21,94 g/m3 und fiir P2 18,4 g m3 einsetzt, erhalt 
man den Wert

x =  1,33,

d. h., daB die Luftmenge, bei welcher die Temperatur der 
Grubenluft um 3°C  sinkt, um 33°/o gróBer werden mufi, 
ais sie gegenwartig ist.

V =  1,33 • 1634 = 2173 mfymin.

Bei dieser Luftmenge ergibt sich die Erwarmung derOxy- 
dation aus

tCOj=  23,6<> C, 

wahrend die Abkiihlung durch Verdampfung aus 

tH,0 =  25,40 C

errechnet werden kann, d. h. aus der Differenz ergibt sich 
1,8° C statt der friiheren -j- 1,2° C. Die Abkiihlung wird 

also 3,0° C betragen. Tatsachlich wird die Abkiihlung 
etwas grófier sein, weil die durch Gesteinswarme hervor- 
gerufene Erwarmung, die bisher unberiicksichtigt geblieben 
ist, auch geringer ist. Dies wird sich aber erst allmahlich 
fiihlbar machen, weil sich der starkere Kaltemantel um die 
Strecken erst langsam entwickeln mufi.

Im zweiten Teil der Aufgabe soli die vom neuen Ven- 
tilator gefórderte Luftmenge festgestellt werden, die es 
ermóglicht, daB sich die Temperatur der Grubenluft 
nach 50 Jahren in den um 210 m tieferen Bauen nicht iiber 
den jetzigen Wert erhóht. Es fragt sich aber, ob man aus 
den jetzigen Verhaltnissen auf jene nach 50 Jahren folgern 
kann. Die geologischen Verhaltnisse sind derart, dafi sie 
ein Voraussagen , ermóglichen. Das in der Abb. 1 dar- 
gestellte geologische Profil zeigt, dafi sich die unter 45° 
einfailenden Schichten nach der Teufe regelmafiig fort- 
setzen, so daB die nach 50 Jahren giiltige Grubenk rte 
vorgezeichnet werden kann. In der Anlage der Strecken, in 
der Reihenfolge der Gewinnung der Flóze sowie im System 
der Wetterfiihrung wird dem heutigen Bilde gegeniiber 
keine Anderung eintreten. Von den heutigen Verhaltnissen 
ist nur insofern eine Abweichung anzunehmen, ais die ur- 
sprungliche Gesteinstemperatur hóher ais heute (in der

1 L eh m an n , R .: Der EinfluB des Kaltemantels und des Ausgleich- 
inantels auf die Erwarmung der Wetter, Gluckauf 60 (1924) S. 107.

V. Sohle 26,3° C) sein wird. Die geothermische Tiefenstufe 
ist auf Grund der durchgefuhrten Messungen der Gesteins
temperatur 22,3 m; 210 m tiefer, d. h. in der IX. Sohle, 
kann eine um 9,4° C hóhere Temperatur, also 35,7° C er- 
wartet werden. Die durchschnittliche Teufe des Bergbaues 
wird 570 m sein. Eine entscheidende Wirkung wird die 
Gesteinswarme auf die Erwarmung der Grubenluft aus- 
iiben. Beachtenswert ist die Erfahrung, daB die Kohle mit 
zunehmender Teufe infolge tektonischer Wirkungen des 
Gebirgsdruckes immer mehr zermiirbt und daher bei der 
Gewinnung eine gróBere Staubentwicklung auftreten wird. 
Mit zunehmender Teufe wird auch die Neigung zur Oxyda- 
tion gróBer. Ich will diese Umstande nur soweit in Rech- 
nung stellen, daB ich den C 02-Gehalt im Ausziehstrom dem 
heutigen Wert gegeniiber ais unverandert annehme, obwohl 
dieser bei erhóhter Luftzufuhr geringer sein muB. Die bis- 
herigen Erfahrungen haben dies bestatigt, denn im Auszieh
strom waren auch bisher immer 0,2-0,3o/0 C 02.

Die Temperatur des Ausziehstromes wird, wie aus den 
vorstehenden Ausfiihrungen folgt, auch nach 50 Jahren 
dem heutigen Wert nahe kommen, d. h. die Abkiihlung in
folge Feuchtigkeitszunahme wird der aus der Oxydation 
stammenden Erwarmung nahezu gleich sein; deshalb 
werden diese beiden Umstande aus der Berechnung aus- 
geschaltet.

Zur Zeit ist die Temperatur des Ausziehstromesi 
23,9° C. Wenn man die jetzige Temperatur des Auszieh
stromes nach 50 Jahren ais Grenzwert betrachtet, so wird 
sich die Temperatur der Betriebspunkte, der um 210 m 
grófieren Teufe entsprechend, um 2,1° C erhóhen, weil die 
Kompressionswarme, die in dieser grófieren Teufe die Tem
peratur der Luft um 2,1° C erhóht, auch beriicksichtigt 
werden mufi. Die Kompression der in den Einziehschacht 
einfailenden Luft erhóht die Temperatur derselben um 1° C 
je 100 m], daher darf nach 50 Jahren die Temperatur der 
ausziehenden Luft den Wert von 23,9—2,1 =  21,8° C nicht 
iiberschreiten. Es ist also die Aufgabe gestellt, das bisher 
Gesagte zusammenzufassen, um die Luftmenge zu berech- 
nen, die die gróBere Gesteinswarme und die gróBere Kom
pressionswarme ausgleicht, so dafi die Temperatur des Aus
ziehstromes den Wert von 21,8 solange nicht iiberschreitet, 
wie die Gesteinstemperatur unter 35,7° C bleibt.

Man kann bei der Lósung der Aufgabe so vorgehen, 
wie es Jansen2 fiir andere Zwecke getan hat, der die 
Wirkung der Gesteinswarme aus dem Temperaturunter- 
schied zwischen dem Streckenumfang und der um 1 m tiefer 
gelegenen Gesteinschicht aus der bekannten Formel der 
Warmeleitung berechnet. Diese Art ist umstandlich, er
fordert eine grofie Anzahl von Luft- und Gesteinstempe- 
raturmessungen an unzatligen Stellen der Grube, und die 
Messungen miissen eine Jahresperiode umfassen. Es darf 
ferner innerhalb dieser Zeit in der Wetterfiihrung keine 
Anderung eintreten, weil man sonst die Ergebnisse nicht 
auswerten kann. Grundlage der ganzen Messung bildet das 
Grenztemperaturgefalle der die Strecken umgebenden 1 m 
starken Gesteinschicht, welches durch miihevolle Arbeit 
wohl gemessen werden kann, jedoch ist es schwer, auf die 
nach 50 Jahren eintretenden Verhaltnisse zu schliefien.

Lehm ann fiihrt in der Formel3 seiner erwahnten Ab- 
handlung einen neuen Begriff, und zwar den auBeren 
Radius des Kaltemantels ein, jedoch ist dieser Weg fiir den 
vorliegenden Zweck auch beschwerlich, weil die Bestim
mung des Radius durch Messungen der Gesteinstemperatur 
geschieht, wobei noch die Wirkung des Warmeausgleich- 
mantels zu beriicksichtigen ist.

Eine geeignete Grundlage fiir den Ausgang der Rech- 
nungen bildet die von Heise und D re k ap f mitgeteilte 
Formel1 die die erwarmende Wirkung der Gesteinswarme 
auf die Luft zu berechnen gestattet. Die Formel lautet in 
der angefiihrten Abhandlung in vereinfachter Form:

log x =  -  Z i|>B>
O)

worin x den Unterschied zwischen der urspriinglichen Ge
steinstemperatur und der Temperatur der aus der Strecke 
strómenden Luft, geteilt durch die Differenz der urspriing-

1 M e zg e r , Chr.: Die Selbsterwarmung des einfailenden Wetter-
stromes, Gluckauf 57 (1921) S. 124.

2 J a n s e n , F . : Die Erwarmung der Wetter in *iefen Stein^.ohlen- 

gruben usw., Gluckauf 63 (1927) S. 6 .

3 s. auch Hutte, 25. Aufl. Bd. 1 S. 447.

‘ H e is e  und D r e k o p f :  Die Bildung der Grubentemperaturen und 
die Móglichkeit der Beeinflussung, Gluckauf 60 (1924) S. 609.
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lichen Gesteinstemperatur und der in die Strecke strómen-

d e n  L u f t ,  f  , d a r s t e l l t ,
o

z die entsprechende Streckenlange in m, 
co die durchschnittliche Wettergeschwindigkeit,
4>-, einen Koeffizient, der vom Durchmesser der Strecke, 

von der Gesteinsart, vom Alter der Strecke, auBer
dem von den in der erwahnten Abhandlung auf- 
gezahlten anderen Umstanden abhangt.

Zufolge der Wirkung der Gesteinswarme wird das 
Temperaturgefalle zwischen Gestein und Luft immer 
kleiner und deren Grenzwert ist Nuli. Wenn deren Wert 
bekannt ist, betragt die Temperaturzunahme der Luft:

^Geb ( I

Die erwahnten Zusammenhange sind fiir einzelne 
Streckenabschnitte giiltig und ergeben nach Einsetzen der 
entsprechenden Werte die Erwarmung durch die Gesteins
warme. Die Genauigkeit des errechneten Wertes ist nicht 
groB, weil der Wert von 4>5 praktisch nicht genau bestimmt 
werden kann. Die Warmeleitfahigkeit des Gesteins, von 
dem der Wert i|>5 in erster Reihe abhangt, ist bei verschie- 
denen Gesteinsarten, sogar bei demselben Gestein in jedem 
Meter ein anderer. In den angefiihrten Berechnungen wird 
die Formel fiir die ganze Grube ais giiltig angenommen, 
d. h. die Grube wird ais eine Strecke betrachtet, wobei der 
Wert z sowie jener von 4>j sich auf eine solche gedachte 
Strecke beziehen, die vom Standpunkte der Warmeabgabe 
und Zunahme der Grubenlufttemperatur mit dem Gruben- 
felde des Andreas-Schachtes gleichwertig ist. Aus der nach- 
stehenden Ableitung geht hervor, daB es fiir diese gedachte 
Strecke nicht notwendig ist, z und v|j5 zu bestimmen. Der 
Wert von co wird gleich der Geschwindigkeit des Auszieh- 
stromes angenommen. Nach der Formel von Heise und 
Drekopf kann co folgendermafien ausgerechnet werden:

|Qgx  =  -<* ^5,

Z
(1) =  — j , 

l O g  Y.

Wenn wir die nach 50 Jahren notwendige Luftmenge mit 
co' bezeichnen, ist

z'
CO =  —  j------ -

log v! H 5

Der Koeffizient, aus welchem ersichtlich ist, um wievielmal 
groBer die Luftmenge sein muB, damit die Erwarmung auch 
nach 50 Jahren nicht grófier sei ais jetzt, lautet:

* =  w' = . z' . * 
co z log x' ‘

Der Wert von tf>5 wird sich mit zunehmender Teufe 
nicht wesentlich andern1; der Wert von z wird etwas groBer

1 Aus dem erwahnten Aufsalz von He se und Drekopf kann man ent- 
nehmen, welche Yeriinderungen im Werte v o n%  eintreten werden.

sein, weil die Teufe des Einzieh- und des Ausziehschachtes 
um je 210 m zunimmt, jedoch kann das bei der Gesamt- 
streckenlange von 16 km vernachlassigt werden, weil der 
Ein- und der Ausziehschacht hinsichtlich der Temperatur
zunahme der Gesteinswarme kaum in Betracht kommen1. 

Daher ist z' _  ^

W  z ~~
Der Wert x laBt sich einfach wie folgt berechnen:

log x 

X log k”
worin ^

x _  ^Geb-  ̂ Aus

A° ^Geb ^ in  ’ 

t Geb die urspriingliche Gesteinstemperatur, 
t Ein und tAus die jahrliche Durchschnittstemperatur des 
Ein- und Auszieh-Wetterstromes bedeuten.

Bei x' sind die nach 50 Jahren giiltigen Werte in die- 
selbe Formel einzusetzen.

Dieser Zusammenhang ist geeignet, aus den Verhalt- 
nissen der bestehenden Gruben auf die kiinftigen gróBeren 
Luftmengen zu SchlieBen, die infolge der in gróBeren 
Teufen auftretenden hóheren Gesteinstemperaturen not
wendig sind, wenn die hier beschriebenen Voraussetzungen 
des Andreas-Schachtes auch bei diesen Gruben erfiillt sind. 
Man kann von der gegebenen Luftmenge ausgehend durch 
Multiplikation mit den oben angegebenen Koeffizienten die 
kiinftig erforderliche Luftmenge berechnen. Nicht verwend- 
bar ist jedoch dieser Zusammenhang zur Berechnung der 
erforderlichen Luftmenge eines neu anzulegenden Gruben- 
baues.

Bemerkt sei noch, daB auf die Notwendigkeit der Ver- 
diinnung der in der Grube ausstrómenden Gase auf das ge- 
wiinschte MaB bei der Berechnung des Luftbedarfes 
Riicksicht genommen werden muB.

Zur Lósung des zweiten Teiles der Aufgabe setzen wir 
die entsprechenden Werte wie folgt ein:

tOeb =  26,30C t'Geb =  35,7 0 C

tAus =23,90 C t'Aus =21,80 C

tEin= l l ,0 °C  t'Ein =11,0° C

log 0,157 -0,8041

log 0,562 -0,2503 ’

Daraus ergibt sich die maximale Leistung des Ventilators:

V = 3,21 ■ 1634 = 5245 m3/min.
Auf Grund dieser Berechnung wurde die Beschaffung 

eines Ventilators mit einer Minutenleistung von 5000 nr 
beschlossen, der jedoch den errechneten Werten des 1. Teiles 
der Aufgabe gemaB vorlaufig nur 2200 m:! min. leisten 
wird (Abb. 2).

1 s S. 57 der angefiihrten Abhandlung von Jansen.

Abb. 2. Der am Andreas-Schacht in Aufstellung begriffene Yentilator mit 5000 mVmin Leistung.
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Z ah len ta fe l 2. Die Betriebsziffern des geplanten 
Grubenventilators.

Drehzahl

U/min

Luftmenge

m3/min

Depression 

mm Wasser- 
sSule

W irkungs
grad

Wellen-
leistung

PS

Aquiva- 
lente Gru- 
benweite 

m2

252 2200 87 0,65 66 1,5
304 3000 126 0,66 127 1,7
328 4000 161 0,71 202 2,0

376 5000 208 0,70 330 2,2

Das Umsetzungsverhaltnis des Zahnradgetriebes kann 
geandert werden und dadurch ist das Einstellen des Fliigel- 
rades auf eine beliebige Umdrehungszahl móglich. Um 
einen móglichst giinstigen Wirkungsgrad zu erhalten, 
wurden bei der Bemessung des Diffusors die Versuche von 
Briggs und W ill ia m s o n 1 beriicksichtigt, wonach der 
Wirkungsgrad am giinstigsten ist, wenn der von den Diffu- 
sorwanden eingeschlossene Winkel 7° und das Verhaltnis 
des oberen und unteren Querschnittes des Diffusors gleich
4 ist. In der Praxis geniigen 3,5. Bei der Bemessung des 
Ventilators wurde auch der Umstand beriicksichtigt, daB die 
gróBere Luftmenge durch gróBere Querschnitte gefiihrt 
werden mufi, damit ein Uberschreiten der Hóchstgrenze der 
Wettergeschwindigkeit vermieden wird. Mit der Erhohung 
der Luftmenge wird daher auch die aquivalente Gruben- 
weite vergróBert. Der Ventilator arbeitet in der Regel 
saugend, kann jedoch im Bedarfsfalle umgekehrt, d. h.

‘““Crtuckauf 67 (1931) S. 1177.

blasend wirken. Der Antriebsmotor liefert vorlaufig mit 
730 U/min 100 PS und treibt den Ventilator mit Zahnrad- 
getriebe an. Das Motorfundament und das Zahnradgehause 
sind der Hóchstleistung entsprechend bemessen. Die Um
drehungszahl wird durch Auswechseln der Zahnrader ge
andert.

Zusam m enfassung.

Im Andreas-Schacht der Pecser Bergwerke der Ersten 
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft ergab sich die Not- 
wendigkeit der Aufstellung eines neuen Grubenventilators, 
weil die Temperaturerhóhung der Grubenwetter zu groB 
war und die Herabsetzung derselben nur durch Vermehrung 
der Wettermenge durchgefuhrt werden konnte. Die Auf
gabe war: 1. Die Wettermengen zu berechnen, die bei den 
herrschenden Betriebsverhaltnissen die gewiinschte Herab
setzung der Wettertemperaturen bewirken, 2. die Ventilator- 
leistung so zu bemessen, dafi die vom Ventilator angesaugte 
Luftmenge auch nach 50 Jahren die unter 1 gewiinschten 
Wettertemperaturen gewahrleistet.

Der Verfasser gibt zunachst einen Umrifi der Gruben- 
verhaltnisse und untersucht dann nach vorangehender Be
schreibung des physikalischen Zustandes und der Zu
sammensetzung der Grubenwetter die Umstande, in erster 
Linie die Gesteinswarme, die die Temperaturerhóhung der 
Grubenluft verursachen, und schlieBlich die Veranderungen 
dieser Umstande nach der Teufe, die die Errechnung jener 
Luftmenge ermoglichen, welche in den um 200 m tieferen 
Bauen nach 50 Jahren notwendig sein wird.

Uber die Bildung der Kohlenriegel im Waldenburger Bergbaugebiet

(Niederschlesien) II.
Von Dr. Karl H oehne , Waldenburg.

Die »Kohlenriegel« im Waldenburger Bergbaugebiet 
sind Stórungen, durch dereń unvor'nergesehenes Auftreten 
der Abbau der Flóze mitunter erschwert wird. Abgesehen 
von dem durch sie bedingten oft merklichen Ausfall an 
Fórderung wird das Arbeiten in der Nahe des oft lockeren 
Riegelgesteins durch Gesteinsfall gefiihrdet.

Abb. 2. 5 m vom Riegel im 4. Flóz entfernte Kohle weist 
u. M. ein lócheriges Gefiige auf, das durch zahlreiche Aus- 
bruchstellen von Ankerit, Quarz, Schwefelkies u. ii. bedingt 

wird (Hellfeld, trocken, v =  15).

Die Abnahme an Backfahrgkeit sowie im Gehalt an 
fliichtigen Bestandteilen der Kohle mit wachsender An- 
naherung an den Riegel ist aus der Zahlentafel 1 zu er- 
sehen. Der Anstieg des Gehalts an fliichtigen Bestand
teilen erfolgt hier vom Riegel aus etwas rascher ais im 
darunterliegenden 3. Flóz in entgegengesetzter Richtung 
(von Westen nach Osten); der Mantel der druckbean- 
spruchten nichtbackenden (tauben) Kohle ist an der aus-

Abb. 1. An den Riegel im 3. Flóz grenzende, stark zer- 
triimmerte und druckbeanspruchte Kohle wird durch ein 
Netzwerk von Ankerit verfestigt (1/2 gekreuzte Nicols; 

v =  15).

Die Veranderung der Beschaffenheit der Kohle im 
Bereich des bereits im ersten Teil der Arbeit1 be- 
schriebenen »schachtfórmigen Kohlenriegels« siidlich vom 
Mathildeschacht bei Waldenburg konnte bei neueren Ab- 
bauarbeiten auch im 2. Flóz nachgewiesen werden. Durch 
eine gegen den Siidflugel des Riegels getriebene Strecke 
wurde der Riegel angefahren und hierbei zugleich sein 
Fortsetzen ins Hangende und Liegende festgestellt. Zum 
Vergleich wurden auf meinen Wunsch von einzelnen 
Proben der an diesen Riegel grenzenden stark druck- 
inkohlten Kohlen in der Forschungsstelle fiir angewandte 
Kohlenpetrographie Essen, unter Leitung von Dr. Kiihl- 
wein durch Fraulein Dr. M aćkow sk i mikroskopische

Anschliffuntersuchungen ausgefiihrt. Diese lieferten im 
wesentlichen dieselben Ergebnisse, wie sie hier erhalten 
wurden2. Fiir das freundliche Entgegenkommen móchte 
ich auch an dieser Stelle Dr. Kiihlwein und Fraulein Dr. 
Maćkowski danken sowie fiir die Oberlassung der beiden 
Mikrobilder, welche die starkę Durchsetzung der an den 
Riegel grenzenden Kohle mit Spat (Abb. 1) und das poróse, 
lócherige Gefiige der etwas weiter vom Riegel entfernt ge- 
legenen Kohle (Abb. 2) deutlich erkennen lassen. Letzteres 
wird durch zahlreiche AusbruchsteHen von Ankerit, Quarz, 
Schwefelkies u. a. bedingt.

w  . ^

1 Gluckauf 78 (1942) S. 20. 2 Vgl. 1. Teil der Arbeit.
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gebauchten (West-) Seite des Riegels erheblich schmaler. 
Hier sind bereits bei 5 m Entfernung vom Riegel in der 
Kohle (31 o/o fliichtige Bestandteile, berechnet auf Rein- 
kohle) Anzeichen von Backvermógen festzustellen, bei 6 m 
die normalen Verkokungseigenschaften, wahrend die Kohle 
in óstlicher Richtung vom Sudende des Riegels (3. Flóz) 
dieses Stadium erst bei 26 bzw. 30 m Entfernung erreicht. 
Die mylonitische Beschaffenheit der Kohle war im engeren 
Bereich des Riegels auch hier bereits mit blofiem Auge 
wahrzunehmen. Die Starkę der Zertriimmerung nahm je
doch — an dieser Stelle auf einen kleineren Raum be- 
grenzt — rasch ab.

Z ah len ta fe l 1. Eigenschaften der Kohle 
in der Nahe des Riegels.

Nr. F ló z

Richtung und 

Entfernung 

vom Riegel m

Aschen-

gehalt

%

Fliicht.

Original

%

Bestandteile 

bez. auf 
Reinkohle

%

\

Plastlzitat-

Hochstwert

1 2. Flóz 0 7,6 16,1 17,4 (15,3)" 0
2 110-m-SohIe westlich 1 10,7 17,9 20,1 (16,0) 0
3 v. Sudende 2 6,4 20,4 21,8 0
4 3 3,8 22,5 23,4 0
5 4 3,1 23,7 24,5 0
6 5 2,7 30,0 30,9 11
7 6 3,2 34,1 35,2 2880
8 8 2,4 34,4 35,3 1090
9 10 M 34,1 34,6 2870

10 12 10,2 29,8 33,2 465

Die in Klammern gesetzten Zahlen geben den A v ah re n  Oehalt an 
f l i i ć h t ig e n  Bestandteilen in der reinen Kohlensubstanz der durch verdiinnte 
Salzsaure vora Karbonat befreiten Proben an. Ahnlich wird bei den riegel- 
nahen Proben 1^3 auf der im ersten Teil der Arbeit [Gluckauf 78 (1942) 
S. 22] angefiihrten Zahlentafel 1 der Gehalt an fliićhtigen Bestandteilen 
durch den dort erwahnten Ankerit erhoht. Der auf Reinkohle bezogene 
Gehalt an fliićhtigen Bestandteilen der vom Spat befreiten Proben betrug 
hier bei 1) 14,0 °/o, 2) 14,2 °/o, 3) 14,1 »/o.

Etwa 240 m sudsiidwestlich von diesem Vorkommen 
wurde im 8. Flóz ein Riegel angetroffen. Er besitzt einen 
langlichrunden Querschnitt und einen Durchmesser von 
ungefahr 30 m. Er wies die aus den Langs- und Quer- 
profilen der Abb. 3 ersichtliche Gestalt und Zusammen
setzung auf1. Man fuhr den Riegel in 6 m Entfernung nórd
lich einer Schwebenden an. Zunachst nach der Sohle aus- 
keilend (s. Querschnitt 1) liefi er bei 20 m eine gangartige 
Form mit schrag nach aufien geneigten Seitenwanden 
erkennen (s. Querschnitt 2 und Langsschnitt). Hier er- 
schienen eckige Gesteinsbrocken von Faust- bis Kopf- 
grófie wirr zerstreut in der brekzienartigen schiefrigen 
ungeschichteten Grundmasse. Bei 30 m fielen die Seiten- 
wande noch schrager nach aufien und zeigten Einbuch- 
tungen. Grófiere eckige Sandsteinblócke von 500-800 mm 
Dmr. fanden sich hier fest in das Riegelgestein eingebettet 
das an den auBeren Partien eine gewisse (Druck-) Schich- 
tung erkennen lieB. Im Profil bei 50 m trat diese »Schich-

SW
'  „ Riegel
*100 .... ... —a

tung« noch deutlicher hervor. An dieser Stelle zeigte der 
Riegel einen gerundeten Umrifi.

Mathilde Sc-ht. 
C

Lagerungschniłf
1-5000

Langsschnitt SW-NO durch den Riegel im 8.Rot

puerschńitt 1

• • o  ęóś^)°:o Ó :ó

Querschnifł 2
1-250

Abb. 3. Profile durch den Riegel im 8. Flóz. M l : 250. 
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Abb. 4. Lageskizze von Riegelbildungen in der Nahe 
des Mathildeschachtes.

Aus Abb. 4 ist zu ersehen, dafi es sich bei den bisher 
genannten Riegeln keineswegs um Einzelerscheinungen 
handelt Wie die Abbildung zeigt, sind sie oft zu mehreren 
vergesellschaftet und lassen im Aufrifi rundliche und ge- 
streekt eifórmige Umrisse erkennen, die bisweilen 
kleinere zipfelartige Verliingerungen besitzen. Abb. 4 zeigt 
im nórdlichen Abschnitt den grofien Riegel am Mathilde- 
schacht, im siidóstlichen 4 kleinere Riegelvorkommen und 
im sudwestlichen 3 Riegelquerschnitte,\ind zwar den so- 
eben erwahnten im 8. Flóz, einen. im 2./3. Flóz (beide 
unterer Hangendzug) sowie einen im 15. '16. Flóz (oberer 
Hangendzug) Die AufschluBarbeiten in der Grube lassen 
es verstandhch erscheinen, dafi die Riegel nur durch Auf- 
tahrungen in den Flozen bekannt werden. Ein unteres und 
oberes Ende laBt sich auBerhalb der Flózgruppcn wohl

W u  f  J  , festst! lle"- ^us d.em Lagerungsschnitt der 
bb. J und der Tatsache, dafi sudsiidwestlich, schrag iiber 

dem R.ege1 im 8 Flóz, im 2./3. Flóz ein Riegel umfahren 
u ^  dafi es sich um denselben Riegel
handelt der bei weiteren AufschluBarbeiten auch in den 
clazwischen liegenden Flozen nachzuweisen sein wird. Vor 
kurzem wLir;de dieser Riegel auch im 1. Flóz angetroffen. 
Wahrscheinlich gehort auch der noch weiter siidsiidwest-

m, ; Bi ic L mc.,?chr^  iiber dem 2./3. Flóz gelegene 
a rm- u K?u dem gleichen Vorkommen.

Rpfahr,, !? emer ^nfang Miirz 1942 vorgenommeneii
f i ™ /  der genannten Strecke im 8. Flóz konnte folgen-

des festgestellt werden:

R,w?iaS= Ri^ t e tci" besteht hier im Gegensatz zum 
tiśrhei Mathildeschaeht, der vorwlegend konglomera- 

nd s L S  f fu,hr 1,1 der Hauptsache aus Schieferton- 
zal r e S Pn H lerSClV°llen^ We,lche stark gequetscht und von 
pcfaltptln ar,.?ls^ en durchsetzt sind. Zwischen den oft

b ock i  mit , f  l er2 Sl,,d zahIreichc eckige Kohlen-
s !  n  tCrtal Bruchstucke von Sandstein (20 bis

™  Dmr.) fest eingebettet.

G e b ir f is S i6^ ! Sandsteintrummer sind in den — unter
ton so fest liin am1 P'astisch gewordenen — Schiefer-
Ei n dr u c if e i n er ,'Jm +r 6 i w 9r d. ?n > daB im Querbruch der 
(Abb 5) wnh ■ n’ ^rekziósen Masse erweckt wird 
s^eeelnde D rnn ltr aiL d e r ,Grenze Kohle'Schiefer 
Stellen ist der Srli * .cn ke°kachtet. An verschiedenen 
fPinim -R Schieferton durch diese Driickwirkuneen zu 
MpJL ’ ,w ?,,Bą rauem Gn.s und Staub zermTh lenD iese  
Merkmale deuten samtlich darauf hin, dafi d ie betreffenden

Gestemspartien erheblich auf Druck beanspruchtwuJden
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Uinsoniehr mufite an dieser^telle der schon makrośkopisch 
erkennbare, verhaltnismaBig frische und wenig druck- 
beanspruchte Erhaltungszustand der angrenzenden Kohlen- 
partien auffallen. Die Kohle im, unmittelbar am sowie in 
nachster Nahe vom Riegel hat ihre normalen unveran- 
derten Verkokungseigenschaften bewahrt, wie aus der 
Zahlentafel 2 zu ersehen ist. Wir haben also hier einen 
ahnlichen Fali vor uns, wie er bereits an anderem Ort1 er
wahnt wurde, dafi ahnlich, wie mitunter an Durchbriichen 
von Porphyren und dereń Eruptivbrekzien, auch an Kohlen
riegeln die Kohle unveriindert erhalten sein kann. Es ist 
anzunehmen, daB in derartigen Fallen das Magma rascher 
die Schichten durchstieB und infolge der kiirzeren Ver- 
weilzeit und des Fehlens von Druckstauwirkungen — be
dingt durch Oatigverengungen — die angrenzenden Kohlen- 
schichten durch den Kontakt weniger verandert wurden.

Abb. 5. Riegelgestein aus dem 8. Flóz, bestehend in der 
Hauptsache aus Schieferton und Kohlenbrocken (v =  1/3).

Z ah le n ta fe l 2. Eigenschaften der Kohle 
in der Nahe des Riegels.

Nr. F ló z
Richtung und Aschen-

Flucht. Bestandteile 

bez. auf P lastizitat1
Entfernung: gehalt Orig inal Reinkohle Hóchstwert

vom Riegel m % % %

1 8. Flóz 
unterhalb d

óstlich 
v. Siidende !° 6,1 28,6 30,5 810

2 110-m-Sohle ausd. Riegel 3,8 29,1 30,3 1330
3 westlich 

v. Siidende )° 10,2 27,5 30,6 560

4 3 10,4 27,0 30,2 1920
5 5 2,5 28,5 29,3 930
6 8 4,9 29,5 30,9 5000
7 10 9,3 28,2 29,4 685
8 12 17,8 24,1 29,3 330

1 Vgl. Hoehne, Untersuchungen iiber die Bildsamkeit von Steinkohlen, 
Gluckauf 75 (1939) S. 941.

Eines ist immerhin aus der Erscheinungsform dieses 
Riegelvorkommens in gleicher Weise wie beim Riegel am 
Mathildeschacht zu erkennen. Auch dieser »Kohlenriegel« 
ist nicht sedimentaren Ursprungs und keinesfalls ais Ero- 
sionsrinne durch Auswaschung entstanden zu erklaren. 
Seine Bildung muB mit tektonischen Vorgangen verkniipft 
gewesen sein. Wieweit diese mit dem Porphyrvulkanismus 
des Waldenburger Berglandes in Zusammenhang ge- 
standen haben, miissen weitere eingehende Beobachtungen 
ergeben. Bemerkenswert ist jedenfalls, daB er ais echter 
»Kohlenriegel« mit dem Riegel am Mathildeschacht das 
Fehlen jeglichen eruptiven Materials gemein hat. Dies be
deutet jedoch, wie bereits friiher erwahnt, keinen so grund- 
legenden Unterschied gegeniiber den Explosionsgang- 
Riegeln, da in diesen eruptives Materiał stellenweise stark 
zuriicktreten und mitunter vóllig fehlen kann.

Anderseits sei ais ein Beispiel dafiir, daB die Kohle an 
>Riegeln« oft ganz erheblich verandert wurde, folgendes 
Vorkommen erwahnt: Im Jahre 1910 wurde im Tiefbau- 
schachtfelde auf der -fllO-m-Sohle im 3. Flóz durch eine 
gegen Osten von Querschlag 4 getriebene Schwebende ein 
Porphyrdurchbruch angefahren. Dieses Vorkommen be- 
deckt eine Flachę, die sich auf etwa 200 m Lange und 
Breite erstreckt. Der Porphyr durchsetzt hier gangartig in 
unregelmaBigen Umrissen das Flóz in einer Machtigkeit 
bis zu 100 m. An den randlichen Partien dieser Porphyr- 
intrusion ist das Gestein oft in erheblicher Machtigkeit ais 
»Riegel« ausgebildet. Es besteht hier aus Geróllen von

1 Vgl. Gluckauf 78 (1942) S. 24.

Milchquarz, Kieselschiefer und Zweiglimmergneis von 
WalnuBgróBe (Materiał aus unterlagerndem Konglomerat) 
sowie aus Brocken von Sąndschiefer, Schieferton und Kohle 
und ist durch feinsandiges bis toniges Bindemittel ver- 
kittet. Das Gestein wird durchsetzt von Trummern von 
ankeritischem Karbonat, bisweilen auch von Kalzit. In 
dieser brekzienartigen Masse erscheinen mitunter Porphyr- 
apophysen von 20—30 mm Dmr. mit teils rundlichen, teils 
gezackten Umrissen (Abb. 6, links).

Abb. 6. Links: Grobstiickiges Riegelgestein mit Porphyr- 
apophysen aus dem 3. Flóz. Rechts: Kleinstuckiges Riegel

gestein grenzt an veranderte Kohle; 2. Flóz, Tiefbau- 
schacht (v =  1/7).

Die angrenzende Kohle wurde bei diesem Magma- 
einbruch in koksartig-poróse Massen von Kontaktmylonit 
umgewandelt. Dieser ergab bei der Analyse

a) im urspriinglichen Zustande: 36,3 o/o Asche, 6,7 o,o 
fluchtige Bestandteile =  10,5 o/o berechnet auf Rein- 
kohle,

b) nach Auslaugung von ankeritischem Karbonat mit ver- 
diinnter Salzsaure: 34,4 °/o Asche, 6,5 o/o fluchtige Be
standteile =  9,9 o/o berechnet auf Reinkohle.

Der Anteil an Karbonat ais mineralisierende Masse 
des Kontaktmylonits war hier wie auch in den meisten 
Vorkommen ahnlicher Art gering. Sein festes Geriist erhielt 
der Mylonit am Durchbruch fast ausschliefilich durch Ver- 
quarzung.

Ober diesem Durchbruch wurde auf der 2. Tiefbau- 
sohle durch eine óstlich des Bahnschachtąuerschlages ge
triebene Einfallende im 2. Flóz ein Riegel angefahren. Das 
Gestein besteht hier vorwiegend aus etwas feinerem kon- 
glomeratischem Materiał (Geróllen von Lydit, Quarz, 
Quarzchloritgestein von HaselnuBgróBe) Sandstein-, 
Schiefer- und Kohlenbrocken und reichlich beigemengten 
Porphyrstiicken und -grus (Abb. 6, rechts). Abgesehen von 
dem etngestreuten Porphyrmaterial ahneln diese Riegel- 
gesteine rein auBerlich dem Gestein des schachtartigen 
Kohlenriegels siidlich vom Mathildeschacht. Der Riegel im 
2. Flóz ist zweifellos ais )>ExplosionsgangriegeI« des be
nachbarten Porphyrdurchbruchs anzusehen Die tuffartigen 
Gesteinsmassen sind infolge von nachtraglicher Verkiese- 
lung und Dolomitisierung sehr fest und hart geworden. Die 
an den Riegel grenzende Kohle hat eine heftige pruck- 
inkohlung erfahren und infolgedessen eine anthrazitische 
Beschaffenheit angenommen. Die Analyse der stark von 
Ankerit-Dolomit-Trummern durchsetzten Kontaktkohle 
ergab:
a) im urspriinglichen Zustand: 25,2 o/0 Asche, 13,7 o/0 fluch

tige Bestandteile =  18,3 o/0 berechnet auf Reinkohle,
b) nach Entfernung der Karbonatsubstanz mittels Salz

saure: 13,5 o/o Asche, 5,9 o/0 fluchtige Bestandteile 
=  6,8 o/o berechnet auf Reinkohle.
Diese Kontaktkohle ist ein gutes Beispiel dafiir, daB

— falls es sich um die Ermittelung der wahren »fliichtigen 
Bestandteile« der Kohle handelt — der C 02-Gehalt der ais 
Verunreinigung darin enthaltenen Karbonate mit beriick- 
sichtigt werden muB. Der Gehalt an fliichtigen Bestand
teilen der normalen unbeanspruchten Kohlen dieser Flóz- 
abschnitte liegt zwischen 33 und 35 o/0.

Abb. 7 zeigt eine gangfórmige Abzweigung dieses 
Porphyrs selbst1. Der Porphyr hat an dieser Stelle (óst-

i  Die Oberlassung der Aufnahme verdanke ich dem Obermarkscheider 

F r ic k e .
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lich von Querschlag 3, -f 110-in-Sohle, Tiefbauschacht) das
9. Flóz quer durchstofien1. Die Zerreibung der an den 
Durchbruch grenzenden Kohle ist hierbei deutlich zu 
erkennen.

In dieser Hinsicht besonders aufschlufireich fiir die 
Untersuchung der Riegelbildungen war ein Kohlenriegel, 
der arn Siidende einer hier nordsiidlich verlaufenden 
Strecke (± O-m-Sohle, 100 m siidlich der Ziindholzfabrik in 
Dittersbach) etwa 150 m siidlich des Schlofibergsprunges 
angefahren wurde. Bei einer Befahrung der genannten 
Stelle wurde folgendes beobachtet.

Abb. 8. Konglomeratisches Riegelgestein mit gróBeren 
Satidsteinbrocken. Strecke unter dem Bismarckflóz, 

westlich vom SchloBberg (v = l/6 ).

Bemerkenswert ist, dali hier die drei verschiedenen 
Ausbildungsarten des Riegelgesteins nebene inander vor- 
kommen, und zwar mit yorwaltendem 1. Konglomerat-,
2. Sandstein-, 3. Schieferton-Material, und daB Porphyr 
darin ganzlich fehlt. Dagegen wird auch hier das Gestein- 
von zahlreichen Ankerittrummern durchsetzt, die oft etwas 
Kupferkies fiihren. Porphyr wurde ais Gang etwa 40 m 
unter diesem Riegelvorkommen angetroffen. Auf genetische 
Zusammenhange zwischen ihm und dem Riegel deuten 
einige kleine Porphyrapophvsen von 10-20 mm Dmr 
welche in den nórdlichsten randlichen Partien (Schiefer- 
tonriegel) des letzteren beobachtet werden konnten 
(Abb. 9). Diese bilden eine weitere Stiitze fiir die Ver- 
mutung, daB es sich bei den genannten Riegelvorkommen 
um schlotbrekzienartige Vorboten bzw. Begleit- 
erscheinungen der benachbarten Porphvrdurchbriiche 
handelt.

einem Haufwerk von stark gequetschten Schieferton- 
schollen und zuriicktretenden Kohlen- und Sandstein
brocken sowie* vereinzelten Quarzgeróllen. Die Zusammen
setzung des Gesteins ist hier also ganz almlich wie beim 
Riegel im 8. Flóz (siehe oben).

Abb. 7. Porphyrgang im 9. Flóz, 110-m-Sohle, Tiefbau
schacht (v 3  1/7).

Der hier auf ungefahr 20 m durchfahrene- Riegel 
durchsetzt den Kohlensandstein etwa 20 m unter dem Bis- 
marckflóz. Er besteht in den siidlichen Partien vorwiegend 
aus einem Haufwerk von walnuBgroBen Geróllen (haupt- 
s a cli lich Quarz und Kieselschiefer), daneben gróBeren 
Kohlenbrocken, ist also von konglomeratischer Beschaffen- 
heit. Das sandig-tonige Bindemittel tritt oft merklieh zu- 
ruck und an verschiedenen Stellen finden sich dicht ge-

E & CoVIndl,c.he Partien von faustgroBen Sandsteinbrocken 
(Abb. 8) sowie yereinzelt auch gróBere Blócke (500 bis 
800 mm Dmr.) dieses Gesteins in die Grundmasse fest ein- 
gebettet. Dieser Kohlenriegel besitzt hierin eine groBe 
Ahnlichkeit mit dem Riegelgestein am Mathildeschacht. In 
den weiter nórdlich gelegenen Partien zeigt er eine fein- 
sandige Ausbildung und braunlichschwarze Farbuns wo- 

llere und dunklere Schlieren abwechseln. Von den 
angrenzenden Karbonsedimenten ist er oft hauptsachlich 
nur durch die zahlreichen scharfkantigen, teils in schlieren- 
torimgen Zugen, teils voIlkommen wirr verteilten Kohlen- 
brockchen zu unterscheiden sowie durch die Verbands- 
vei haltnisse mit dem angrenzenden Sandstein, in dessen 
Spalten er yielfach emgedrungen erscheint. Ebenfalls wirr 
dann verstreut finden sich erbsen- bis haselnuBgroBe 
Quarzgerolle. In dieser Ausbildung ahnelt der Riegel auf-

I HpcraR|0( \  SC \enCn1 Riegelvorko„imeu im Be
reich des Bhtzenbergporphyrs bei Fellhammer. Die nórd- 

Partien dieses Riegelvorkommens bestehen aus

Waldenburger K o M e n g e W ^ Z ^ a k t ^ ^  ‘m

A,S i  D Schuiefert0n[iegel mit Kohlen- und Sandsteinbrocken 
und Porphyrapophyse (rechts, weiB); Strecke unter dem 

Bismarckflóz (v = 2/9).

Die Beschaffenheit der innerhalb der konelomera- 

sich Tur wp6 angetroffenen Kohle (a) unterschied

Kolilenbank Im V° n etwas g^auchten wilden
Analyse^ ergab: b“ “ hbart' "  Sandstein, wie die

1.1 l ! ' ; e e h n r t " S ^ S o i , , t,!i'Cl,tigC Bes,and,' a' "

1.1 "“ •“ •W* »»* be'

Finfln '1^’1 ° stli,cJ 1 .̂es soeben erwahnten Riegels in einer

dem I’om hvrh tfii il°Z m |2° m-) .wurden unmittelbar unter 
m i orphyr ahnliche Mylonitisierungserscheiinmcrpn he

£  r e / i "  Z J W  1“  S csds « > ' 3 S i c h t .was rio/ ist luei durch den Magmaeinbrueh in crau er- 
schemende zerquelSChte Massen nmgewanddt N orden
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(Vertaubung), die an dieser Stelle nicht durch ein- 
gedrungene Minerallósungen »versteint«, sondern nur durch 
nachtragliche Druckwirkungen einigermafien verfestigt 
wurden. Eine . Probe dieser anthrazitisch veranderten 
Kontaktkohle ergab:

5,5 o/o Asche, 7,2 »/o fliichtige Bestandteile -  7,6 u/o berechnet
auf Reinkohle.

Diese auf naturlichem Wege brikettierten Kohlen- 
inassen lassen sich zwischen den Fingern leicht zu Pulver 
zerreiben. Die oft ahnlichen Kontakterscheinungen der an 
Kohlenriegel und Porphyrdurchbriiche gren/enden Kohlen- 
partien deuten somit auch auf einen ahnlichen Intrusions- 
mechanisinus der beiden Gesteinsmassen hin.

Rein stofflich von den genannten Kohlenriegeln unter- 
scheiden sich ferner jene ausgedehnten Gesteinsmassen 
wenige hundert Meter ostlich von dem zuletzt erwahnten 
Riegelvorkommen, welche beiderseits des Schlofiberg- 
sprunges und im besonderen bei der Anlage eines Richt- 
ortes unter dem Schlofiberg von Neuhaus selbst an- 
getroffen wurden (Abb. 10). Sie treten hier ais Begleit- 
erscheinung einer etwa 40 - 100 m machtigen Porphyr- 
intrusion auf. Bei seinem Durchbruch hat der Porphyr 
grófiere Partien des angrenzenden Nebengesteins zer- 
trummert, teilweise fein zermahlen und diese tuffartige 
Masse zwischen die umgebenden Schichten gepreBt. Er 
liegt hier iiber dem Karlflóz und hat die dariiberlagernden 
Sedimente (Bismarckflóz usw.) emporgehoben (Abb. 11). 
Bei AufschluBarbeiten konnte besonders in etwa 500 m 
Teufe unter dem Gipfel des Schlofiberges das Riegel- 
gestein in verschiedenster Ausbildung beobachtet werden.

Abb. 10. Lageskizze des Neuhauser Schlofibergs 
bei Waldenburg. M 1 : 20000.

Abb. 11. Schnitt durch den Neuhauser Schlofiberg 
bei Waldenburg. M 1 : 20000.

In der Hauptsache findet sich hier in bis zu 20 m 
Machtigkeit den Porphyr begleitend ein b r a u n l i c h -  
graues, fe in b rekz ió se s  tu ffa r t ig e s  G este in  
(Abb. 12), das in bestimmten Partien tiefrótlich-braun ge- 
farbt ist und dann mitunter durch Fliissigkeits-Einschlusse 
himmelblau gefarbt erscheinende Quarzkórner fiihrt. In 
diesem sind — an bestimmten Stellen starker angereichert,

an anderen wiederum fast vóllig fehlend — graubraune 
Porphyrbróckchen von 2 30 mm Dmr. eingestreut, die oft 
eine beginnende Kaolinisierung erkennen lassen. Ais 
weitere Einschliisse finden sich kleine Gerólle von vor- 
wiegend Milchąuarz und Lydit sowie Griinschiefer, eckige 
Orthoklas-Kórner und Schuppen von Chlorit (3-8 mm 
Dmr.), daneben grófiere, oft stark gequetschte und ge- 
faltete Schiefertonschollen und Kohlenbrocken. Mitunter 
sind auch isolierte, flachgedriickte gróBere Stammstiicke in 
der Brekzie eingebettet. Die sandig-tonige Grundmasse ent
halt reichlich feinen Porphyrgrus. Dieses in bestimmten 
Partien einer Grauwacke ahnliche Gestein besitzt infolge 
von Verkieselung und Dolomitisierung eine betrachtliche 
Hartę und Festigkeit, welche sich beim Abbau unliebsam 
bemerkbar macht. Besonders die rótlichbraunen Partien 
bilden aufierst feste, zementartig erhartete, splittrige 
Massen. Dagegen sind jene Stellen, welche reichlich schief- 
riges Materiał eingestreut enthalten, meist stark gequetscht 
und zerfallen daher — ein Zeichen, dafi sie erheblich durch 
Druck beansprucht wurden — leicht in linsenfórmige, 
flasrige, von Harnischen durchsetzte Packen.

Abb. 12. Braunlichgraues Riegelgestein mit Eruptivgesteins- 
brocken und Quarzgeróllen. Rechts: z. T. in Roteisen um- 
gewandelte Linse von Toneisenstein (dunkel) mit von Spat 
durchsetzter, anthrazitischer Kohle (heller); Senkschacht 
etwa 500 m unter dem Gipfel des Neuhauser Schlofiberges 

(v~ 1/7).

Neuere eingehende Untersuchungen haben nun er
geben, dafi die Kuppe des Neuhauser Sch lofiberges 
selbst, dessen geologischer Ursprung lange Zeit umstritten 
und ratselhaft war, aus einem ahn lichen  Kohlen- 
triim m er fiih renden erup tiven R iege lgeste in  wie 
die erw ahnten T uffm assen besteht. Nahere Einzel- 
heiten iiber diese Verhaltnisse sowie iiber die genetischen 
Beziehungen dieser eigenartigen Gesteinsbildungen zum 
Melaphyr-Porphyrvulkanismus des Mittelrotliegenden be
handelt eine demnachst in der Zeitschrift fiir praktische 
Geologie erscheinende Arbeit.

Zusam m enfassung .

Die »Kohlenriegel« im Waldenburger Bergbaugebiet 
zeigen in Form und Ausbildung viele Ahnlichkeiten mit den 
gleichfalls dort auftretenden »Porphyrriegeln«, im be
sonderen da auch die letztgenannten nicht nur ais eine die 
eruptiven Ergiisse begleitende und diese im engen Umkreis 
umhiillende Reibungsbrekzie erscheinen, sondern auch 
isoliert ais »Explosionsgangriegel« in die angrenzenden 
Schichten gepreBt angetroffen w^orden sind.

Das Auftreten von echten Erosionsrinnen (Aus- 
waschungen des Flózkórpers, Flufi-, Bach-, Rinnen- und 
Kolkbildungen, wie sie B rune1 aus dem Ruhrrevier be- 
schreibt, konnte ich im Gebiet der oben erwahnten Kohlen
riegel neben diesen 'nicht beobachten. Anderseits handelt 
es sich bei dem von Bok er2 ais bedeutendste »Riegel- 
bildung« des niederschlesischen Reviers bezeichneten Vor- 
kommen auf der Heddigrube bei Mittelsteine nicht um 
einen Riegel, sondern zweifellos — wie der Verfasser selbst 
vermutet — um einen allseitig von tektonischen Stórungen 
begrenzten Horst.

Abschliefiend laBt sich nunmehr sagen, daB auf Grund 
von bergbaulichen Aufschliissen der letzten Zeit und

1 Gliickauf 66 (1930) S. 1157; vgl. auch K u k u k ,  Gliickauf 72 (1936) 

S. 1021.
- Arch. Lagerstattenforsch. (1915) H.15 T. 1, S .44.
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neueren Untersuchungen1 der drohende Nimbus der Erup- 
tivgesteinsmassen, welche nach der geologischen Kartę in 
so ausgedehntem Umfang die Sedimente des Kohlen- 
gebirges zu durchsetzen scheinen, zum groBen Teil ge- 
schwunden ist. In vielen Fallen haben sich friiher ais 
Decken und Stócke bezeichnete Eruptivmassen durch Auf- 
schliisse untertage ais meist nur recht geringmachtige In- 
trusivgange erwiesen, unter denen die Flóze in oft nur 
wenig gestórjer Lagerung abgebaut werden konnten. Er-

1 H o e h n c  1942 a. a. O.

wahnt sei hier nur beispielsweise die steile Porphyrkuppe 
des Hochberges bei Rothenbach, der sich ais Auslaufer 
(Apophyse) des Hochwaldes erwies; unter ersterem fand 
schon seit einiger Zeit ein Abbau der Flóze statt. Auch 
unter dem Tuffkegel des SchloBberges bei Neuhaus konnte 
weitgehend das Moltkeflóz abgebaut werden.

Nach diesen Feststellungen eróffnen sich dem fort- 
schreitenden Bergbau neue Móglichkeiten im Siiden und 
Osten des gerade hier von zahlreichen Porphyrkuppen ura- 
rahmten Waldenburger Talkessels.

Unter den groBen Kohlenlandern nimmt Kanada inso- 
fern eine eigenartige Stellung ein, ais es zwar iiber sehr 
betrachtliche geologische Kohlenvorrate verfiigt, fiir seine 
Versorgung aber iiberwiegend auf die Einfuhr angewiesen 
ist. Mit einem »sicheren« und »wahrscheinlichen« Stein- 
kohlenvorrat in. Hóhe von 243 Mrd. t und an groBenteils 
steinkohleahnlicher Braunkohle in Hóhe von 860 Mrd. t 
rtihen im Boden des Landes nicht weniger ais ein Siebentel 
der gesamten auf der Erde nachgewiesenen Kohlenvorrate. 
Kanada wird nuf von den Ver. Staaten von Amerika hinsicht
lich der Kohlenvorrate iibertroffen. Die Kohlenforderung 
dagegen hatte mit nur 15,9 Mili. t im Jahre 1928 ihren bis- 
herigen Hóhepunkt erreicht. Der Anteil des kanadischen 
Bergbaus an der Weltkóhlenfórderung betragt nur 0,9 o/o. 
Das MiBver'haltnis zwischen geologischen Vorraten und Fór
derung beruht nicht etwa, wie z. B. in China, auf dem 
niedrigen Bedarf des Landes. Die kanadische Industrie wird 
im Gegenteil durch den Kohlenmangel in ihrer Entwick-

Kanadas Kohlenwirtschaft.
schottische Kohle eine Eisenbahnentfernung von fast 
1500 km zuriicklegen. Sie kann hier in normalen Zeiten 
kaum mit der auf dem Seeweg eingefiihrten lenglischen 
Kohle in Wettbewerb treten, so daB die Bundesregierung 
in Friedensjahren eine Subvention zur Verbilligung der 
Befórderung zahlte. Praktisch ausgeschlossen ist dagegen 
der Versand aus den Weststaaten nach dem Osten. Die in 
Saskatchewan, Alberta und Brit.-Kolumbien geforderte 
Kohle versorgt unter diesen Umstanden in der Hauptsache 
den órtlichen Bedarf, namentlich den Bedarf der Eisen- 
bahnen und der in den Rocky Mountains gelegenen Metall- 
hiitten. Dereń Entwicklung wird dadurch beeintrachtigt, 
daB das einzige gróBere Erdólrevier Kanadas, das Revier 
des Turner Tals in Alberta, mitten im Hauptkohlengebiet 
liegt. Die Kohle in Alberta und Saskatchewan gehórt der 
Kreide und dem Tertiar an und ist groBenteils halbreife 
Glanz- und Pechkohle, wahrend die Kohle in Neuschottland 
und Neubraunschweig echte Steinkohle des Karbons ist.

Abb. 1. Kanada.

lung empfindlich beeintrachtigt und zum groBen Teil 
durch Einfuhr versorgt. Mit einem Einfuhrbedarf, der 
zwischen 11 und 21 Mili. t jahrl^h schwankt, steht 
Kanada unter den Kohleneinfuhrlandern der Erde an 
zweiter Stelle, nur Frankreich hat eine gróBere Kohlenein- 
fuhr. Die unzureichende Fórderung ist lediglich eine Folgę 
des ungiinstigen Verkehrsstandortes der meisten Kanadischen 
Kohlenvorkommen. Mehr ais neun Zehntel der gewaltigen 
Vorrate, iiber die das Land verfiigt, liegen am Westabhang 
der Rocky Mountains, vor allem in der Provinz Alberta, 
und damit 2500-3000 km von den Industriegebieten in den 
Provinzen Ontario und Quebec entfernt. Im Osten liegen 
nur die verhaltnismaBig kleinen Kohlenreviere an der at- 
lantischen Kiiste ^n den Provinzen Neuschottland und Neu
braunschweig. Das wichtigste ist das Sidney-Revier auf der 
Cape Breton-Insel (Neuschottland) mit recht guter Koks
kohle. Die wenig bedeutenden Vorriite dieses Reviers sind 
aber bereits soweit in Anspruch genommen, daB der Berg
bau groBenteils in erheblicher Entfernung von der Kiiste 
unter dem Meere umgeht.

Neuschottland und Neubraunschweig erbringen zu- 
sammen fast die Halfte der kanadischen Kohlenforderung- 
wertmaBig ist der Anteil noch gróBer. Die Entwicklung 
wird auch hier durch die ungunstige Verkehrslage nach- 
teilig beeinfluBt. Um nach Montreal und damit an den Rand 
der kanadischen Industriegebiete zu gelangen, muB die neu-

Vollwertige Steinkohle findet sich wieder in Brit.-Kolum- 
bien, namentlich auf der Insel Vancouver, aber nur in Vor- 
kommen von verhaltnismaBig geringer Ausdelinung.

Z ah le n ta fe l 1.
und

Kanadas Kohlenforderung 
Provinzen (in 1000 t).

nach Alten

Provinz Kohlenart 1936 1937 1938

Neuschottland . . 
Neubraunschweig 
Manitoba . . . .  
Saskatchewan . .

Alberta . . . .

Brit.-Kolumbien . 
Yukon...................

Bituminós

)>
Lignit

Bituminós 
1 Subbituminós 

Lignit 
Bituminós 

>ł

6 032 
334 

4
926 

2 073 
514 

2 578 
1 350 

0

6 580 
331 

3
952 

2 190 
449 

2 398 
1 449 

0

5 651
298

2
923 

2 072 
434 

2 222 
1 306 

0
zus. Bituminós 9 789 10 550 9 327

Subbituminós 514 449 434
Lignit 3 508 3 353 3 147

insges. 13 811 14 352 12 908

Die Kokereundustrie Kanadas ist nicht unbetrachtlich, 
in den Jahren 1938-1940 wurden 2,1, 2,2 und 2 7 Mili. t 
Koks in Kokereien und Gasanstalten erzeugt, etwa zu
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zwei Dritteln aus eingefiihrter Kohle aus den Ver. Staaten. 
AuBerdem wurden bedeutende Mengen Koks, in der Haupt- 
?ache ebenfalls aus den Ver. Staaten, eingefiihrt.

Z ah len ta fe l 2. Kanadas Kohlenwirtschaft (in 1000 t).

Jahr Fórderung Einfuhr Ausfuhr Verbrauch

1913 13619 17 170 1 479 29 310
1918 13 588 20 724 1 675 32 637
1928 15 925 17 032 807 32 150
1929 15 873 18 004 788 33 089
1930 13 491 16 948 594 29 845

1931 11 107 12 941 345 23 703
1932 10 650 11 179 273 21 556
1933 10 799 10 986 240 21 545
1934 12 529 13 376 285 25 620
1935 12 599 12 283 398 24 484

1936 13811 13 024 332 26 453
1937 14 352 14 878 356 28 874
1938 12 968 12 595 348 25 225
1939 14 079 12 988 385 26 782
1940 15 923 16 570 491 32 002

Zah len ta fe l 3. Kanadas Kohleneinfuhr (in 1000 t).

Lieferland 1937 1938 1939 1940

Deutsches Reich . 297 401 267 _
GroBbritannien 1 OSO 1 146 1 000 1 375
Niederlande . . . — 34 — —

B e lg ien ............... 7 31 — —

Sowjetunion . . . 146 14 — —

Marokko............... — 18 — —

Indochina . . . . — 27 39 —

Ver. Staaten . . • 12 969 10 548 11 287 14 533

zus. Kohle 14 499 12219 12 593 15918
„ Koks 379 376 395 652

Gesamteinfuhr 14 878 12 595 12 988 16 570

Der Kohlenverbrauch Kanadas weist eine bemerkens- 
werte GleichmaBigkeit auf. Seit 1913 ist er, von voriiber- 
gehenden konjunkturellen Schwankungen abgesehen, fast 
unverandert geblieben. Auch der Anteil der eigenen Fór
derung bzw. der Einfuhr hat sich wenig verschoben. Ganz 
unbedeutend ist die Ausfuhr. Unter den Einfuhrlandern 
stehen die Ver. Staaten weitaus an erster Stelle.

EinschlieBlich des Kokses haben die Ver. Staaten im 
Frieden fast 90 o/o zur Gesamteinfuhr beigetragen. Im 
jetzigen Kriege ist der Anteil noch erhóht, da alle Liefer- 
lander auBer GroBbritannien ausgeschieden sind und die 
Ausfuhr des britischen Kohlenbergbaus durch den Fracht- 
raummangel beeintrachtigt wird. Die Einfuhr aus den Ver. 
Staaten erfolgt ganz iiberwiegend iiber die Binnengrenze, 
aber mittels Schiffen auf den GroBen Seen.

Die Umeranderlichkeit des Kohlenverbrauchs bedeutet 
nicht, daB auch der Energiebedarf Kanadas in den letzten 
Jahrzehnten unverandert geblieben ware. Tatsachlich wird 
ein von Jahr zu Jahr steigender Anteil namentlich durch 
Wasserkraftenergie, aber auch durch eingefiihrtes Erdól 
gedeckt. Im letzten Friedensjahr (1938) trug die Kohle zum 
Gesamtenergiebedarf Kanadas, in Steinkohlenęinheiten um- 
gerechnet, nur etwa 55 “o bei, wahrend der Anteil der 
W asserkraft 35°,'o und derjenige des Erdóls 8»/a betrug; im 
Jahre 1915 hatte der Kohlenanteil noch 69 °o betragen. 
Da der einheimische Bergbau nicht ganz die Halfte des 
Kohlenverbrauchs liefert, erreicht sein Anteil an der Ge- 
samtenergieversorgung des Landes kaum ein Drittel.

Hinsichtlich der Z ukun ftsauss ich ten  laBt sich fest- 
stellen, daB keine Voraussetzungen fiir eine Veranderung 
der Lage erkennbar sind. Alit der allmahlichen Erschópfung 
der Kohlenreviere an der Atlantikkuste ware womóglich 
sogar eine weitere Senkung des Inlandanteils an der 
Kohlenversorgung verbunden. Die Móglichkeit einer 
wesentlichen Steigerung der inlandischen Fórderung und 
damit des inlandischen Anteils an der Gesamtversorgung 
stellt ausschlieBlich ein Verkehrsproblem dar. Ohne uniwal- 
zende Verbesserungen fiir einen verbilligten Kohlenversand 
auf weite Entfernungen laBt sich eine andere Entwicklung 
kaum erwarten.

U M S C  H  A U
Erdóllehrgang.

Die PreuBische Bergakademie Clausthal \eranstaltet 
vom 15. bis 28. November fiir Berg- und andere Ingenieure 
sowie fiir Bergstudenten nach dem 6. Semester einen Lehr- 
gang zur Ausbildung von Erdól- und Tiefbohringenieuren. 
Die Unterrichtsgebiihren betragen 60 JtM fiir Ingenieure 
und fiir Studenten. Programme sind vom Sekretariat 
der Bergakademie in Clausthal anzufordern.

WIR TSCHAFTL1CHES
Die Salzgewinnung der Erde.

Da die Gewinnung von Stein- und Siedesalz geo- 
graphisch erheblich weiter verbreitet ist, ais die aller 
iibrigen Mineralrohstoffe, wird die groBe weltwirtschaft- 
liche Bedeutung dieses Bergbauzweiges oft vernachlassigt. 
Ais ttnentbehrliches Nahrungsmittel und ais der nachst der 
Kohle wichtigste Ausgangsstoff der chemischen Industrie 
besitzt das Salz in Krieg und Frieden einen auBerordent- 
lichen Wert fiir die menschliche Wirtschaft. Trotz der 
weiten Verbreitung gibt es zahlreiche groBe Lander, die 
auf die Salzeinfuhr angewiesen sind; in den UberschuB- 
landern bildet das Salz einen in manchen Fallen recht 
wichtigen Ausfuhrposten.

Z ah len ta fe l 1. Salzgewinnung der Welt (in 1000 t). 
Steinsalz, Kochsalz und Salzgehalt unmittelbar verwendeter 

Sole zusammengerechnet.

Lander 1937 1938 1939 1940

Europa: 
Deutsches Reich............... 3536 3375
Ehem. Tschecho-Slowakei 166 174 . .

„ Polen....................... 603 643
GroBbritannien............... 3134 2680 .
Niederlande....................... 132 164 .
Frankre ich ....................... 2338 1610
Portugal*........................... 5 6 . .

Lander 1937 | 1938 1939 1940

1556 1499
Schweiz.............................. 82 84 90 1 •
Rumanien.......................... 311 352
Bulgarien.......................... 53 77
lugoslawien....................... 46 53 54
G riechenland ................... 102 102
Sowjetunion.......................

Asien:

4350
. ’

• •

262 247 .
10 10

P a las tin a .......................... 12 8 9 .
2 8 9 .

361 283 294 .
Japan mit Formosa . . . 746 .

138 138 .
3000 .

55 39 .
Brit.-Indien....................... 1707 1564 1523

39 36 38 .
Thailand1 ........................... 108 156 95
Indochina........................... 194 193 214 166
Niederl.-Indien................... 76 91 141
P h ilipp inen .......................

A fr ika :

49

Siidafrikan. Union . . . . 106 .

Portug.-Ostafrika . . . . 3 6 7
Deutsch-Siidwestafrika . . 4 5 5 6
A n g o la ............................... 25 25 .

Deutsch-Ostafrika . . . . 9 10 9
Franz.-Somaliland . . . . 85 .

Agypten1 ........................... 277 285 443 .
Ita l.-A frika ....................... 100 100 . "

Tunesien........................... 130 129 .
Algerien . . ' .  . . ’ . . . 64 75
Franz.-Marokko............... 11 1 .

Sudan .................................. 35 38 41
Kapverdische Inseln . . .

1 Ausfuhr.

32
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Lander 1937 1938 1939 1940

Nord- und 
M itte lam erika:

386 422416 398

Ver. Staaten...................... 8384 7273 8417 7075

83 108
47Turks- u. Caicos-lnseln . 51 36

(Brit. Bahama-Inseln)
58 11337 •

Ouatemala.......................... 13 10

Kostarika.......................... 4 5 7
7 3 5 5

Siidamerika:
189 203

20Venezuela.......................... 26 23

B ras ilien .......................... 709 859 502
30Ekuador............................. 14 14 16

39 38 40

Argentinien...................... 290 264 303

C h ile ................................. 37 28 •
Austra lien :

Siid- und Westaustralien . 78 80 85

Zah lentafe l 2. Die wichtigsten Ausfuhrlander fiir Salz.

Aufuhrlander
Ausfuhr 1938 

1000 t

Deutsches Reich . . 785
GroBbritannien . . . 235
Frankreich............... 95
Ita l ie n ...................... 272
Sowjetunion . . . . etwa 250
Aden...............' . . . 247
Mandschukuo . . . . 402
China.......................... 597
T hailand.................. 98
A gyp ten .................. 285
ltal.-Afrika............... 164

:afel 3. Die wichtigsten Einfuhrlander

Etnpfangslander
Einfuhr 1938 

1000 t

Belgien-Luxemburg . 348
F inn land .................. 117
Schweden.................. 239
Norwegen ............... 229
Danemark.................. 113
Japan ...................... 1430
K o r e a ...................... 166
Brit.-Indien............... 336
Kanada ...................... 100

Kohlemersorgung Europas.

Nach dem Stand des letzten Friedensjahres (1938) er- 
uibt sich fiir die damaligen Lander Europas die Kohlen- 
versorgung unter Umrechnung in Steinkohleneinheiten 
(1 t Koks = 1,33 t Steinkohle, 1 t Braunkohle = 0,3 bis
0,67 t Steinkohle jc nach Herkunft) wie folgt:

Land
Fórderung 

Mili. t

Verbrauch 

Mili. t

Oberschufi 
oder 

Fehlbetrag 

Mili. t

Deutschland (Altreich) 242 208 + 34

Ehem. Osterreich . . . 2 7 — 5

„ Tschecho-Slowakei 29 25 + 4

„ P o le n ................... 38 25 + 13

zus. GroBdeutschland 311 265 + 46

GroBbritannien . . . . 232 182 + 50

Irischer Freistaat . . . 0 3 — 3

zus. Brit. Inseln 232 185 + 47

Niederlande............... 14 12 + 2
Belgien/Luxemburg . . 30 30 —

Frankreich................... 47 68 — 21

Schw e iz ...................... - 4 — 4

zus. West-Europa 91 114 -23

S p an ie n ...................... 7 8 -  1

Portugal...................... 0 1 — 1

Ita lien .......................... 2 14 — 12

zus. Siid-Europa 9 23 -14

U n g a r n ...................... 5 6 . -  1
Rum an ien ................... 2 2 —
B u lga rie n ................... 2 2 —
Jugoslaw ien............... 4 4 —
Griechenland............... 0 1 -  1
Europ. Tiirkei . . . — 1 -  1

zus. Siidostraum 13 16 - 3

Finnland...................... _ 2 - 2
Schw eden................... 1 9 -  8
Norwegen ................... 3 -  3
Sp itzbergen ............... 1 0 + 1
Danem ark................... — 6 - 6

zus. Skandinavien 2 20 -18

Europ. RuBland . . . . 100 105 -  5

Europa insges. 758 728 + 30

P A T E N T B E R 1 C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 1. Oktober 1942.

lOb. 1 523323, Nicderschlesische Bergbau AG., Neu-WeiBstci’1 bei 
Waldenburg (Schles.). Feueranziinder. 25. 6. 42.

81 e, 1 523307. A. Stotz AG., Stuttgart. Befestigungsglied fiir Kreisłor- 
derer mit durchgehender Rundgliederkette. 15. 8 . 42.

Paten t-A n m el d u n gen1,
die vom 1. Oktober 1942 an drei Monate Iang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtcs ausliegen.

1 c. 5. H. 154219. Erfinder: Max Lucke, Kóln-Lindenthal. Anmelder: 
Klóckner-Humboldt-Deutz AG., Koln. Schaumschwimmaschine mit umlaufen- 
dem Ruhrer. 3. 1. 38. Osterreich.

5c. 10/01. G. 102291. Erfinder, zugleich Anmelder: Konrad Gut, Zoll- 
haus-Bluinberg (Baden). Wanderpfeiler mit Auslósevorrichtung. 20.9.40.

5b, 10,01. H. 164336. Erfinder, zugleich Anmelder: Friedrich Herinics, 
Ezssen-Werden. Grubenstempel. 21. 1. 41.

lOa. 16 02. N. 42 593. Erfinder: W illiam  Frederick Court, Webster 
Groves, Missouri (V. St. A.). Anmelder: N. V. De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij, Haag (Niederlande). Verfahren und Einrichtung zum Ent- 
fernen des Erdólkokskorpers aus einer Verkokungsretorte. 27. 10. 38. V. St 
Amerika 21. 2. 38.

10a. 24 01. B. 194 668. Erfinder: Dipl.-Ing. Rudolf Haęer, Deutzen 
(Sa.). Anmelder: Braunkohlenwerke Salzdetfurth AG., Berlin. Schachtofen, 
besonders Generator. Spiilgasofen. Spiilgastrockner o. dgl. 21.6.41.

lOa. 24 01. St. 56988. Erfinder, zugleich Anmelder: Dr. W ilhelm Stein- 
metz, Kóln-Siilz. Verfahren zum Schwelen oder Verkoken von Brennstoffen 
aller Art im Stickstoffstrom. 7. 1. 38. Belgien 13. 5. 37.

1 In der Pateutanmeldung, die mit dem Zusatz > Osterreich yersehen 
ist, ist die Erklarung abgegeben, dali der Schutz. sich auf das Land Osterreich 
erstrecken soli.

35 a. 9 08. B. 191 477. Gesellschaft fur Fórderanlageu Ernst Heckel 
mbH., Saarbrucken. Seilausgleicher fiir mehrseilige Schachtfórderungen u. 
dgl. 14. 8 . 40.

35a. 9/08. B. 193469. Gesellschaft fiir Fórderanlageu Ernst Heckel 
mbH., Saarbrucken. Langhubiger Seilausgleicher fiir mehrseilige Sahacht- 
fórderungen u. dgl. 1 .3.41.

81 e. 2. W. 108026. Erfinder: Hans Joachim Ziller, Dusseldorf. An
melder: Paul Wever Komm.-Ges., Dusseldorf. Verfahren zur Instandsetzung 
von Fórderbandern aus Gewebe mit Gummiuberzug durch Zusammenfugung 
einzelner Gurtstiicke. 5. 11.40.

81 e. 51. G. 103756. W illibald  Grudziński, Duisburg. Steuervorrichtung 
zur Bctatigung von ein oder mehreren Differential-PrcBluft-Kolbcnvcntilenr 
fiir PreBluftmotore zum Antrieb von Fórderrutschen oder -bandem, Weichen- 
stellyorrichtungen, Wcttertiiróffnern o. dgl. 3. 7. 41.

81 e. 62. L. 104 698. Erfinder, zugleich Anmelder: Hans Liittke, Stcttin. 
Vorrichtung zum Verteilen yon Schiittgiitern iiber eine bestimmte Lange, 
bestehend aus einer ein- oder mehrgangigen Transportschnecke; Zus. z. Pat. 
725 310. 25. 6. 41.

81 e, 89/02. S. 145053. Erfinder: Dipl.-Ing. Georg Felger, Essen-Rcl- 
linghausen, und Kurt Trompke, Essen. Anmelder: Skip Compaguie AG., 
Essen. AuslaufyerschluH fur Behalter. 24 .1 .41 .

81 e. 136. M. 145016. Erfinder, zugleich Anmelder: Johannes Molier, 
Namburg-Altona. Forder- und Auflockerungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 72665$. 
8. 5. 39.

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

das Patent erhoben werden kann.)

I b (6). 725 209, Yom 23. 8 . 39. Erteilung bekanntgemacht am 30. 7. 42. 
g e s e l ls c h a f t  AG . in  F r a n k f u r t  (M ain). Elekt rostatischer 

n- /. ss.en dem Scheidegut in Beriihrung kommendc Elektroden-
flachen aus einem elektrisch leitenden Werkstoff bestehen oder damit iiber-
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zogen sind. Erfinder: Dr.-Ing. Richard Heinrich in Frankfurt (M ain). Der 
Schutz erstreckt s ch auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Die elektrisch leitenden Flachen der Elektroden des Scheiders be
stehen aus einem praktisch nicht oxydierenden Werkstoff (z. B. aus Chrom- 
nickelstahl) und sind auf Hochglanz poliert. Durch die standig blank und 
damit gleichmaBig leitfahig bleibenden Flachen soli eine gleichmafiige Auf- 
ladung oder Entladung der sie beruhrenden Gutteilchen erzielt werden.

5c (11). 725270, vom 22. 10. 40. Erteilung bekanntgemacht am 6.8.42. 
P e te r  V a n w e rs c h  in  H u c k e lh o y e n  (Kr. Erkelenz), und A lo y s  Van- 
w e rsch  i n  H ó n g e n - M a r ia d o r f  (Kr. Aachen). Laschcnverbindung fur 
die Schaleisen im Grubenausbau. Zus. z. Pat. 705980. Das Hauptpat. hat an- 
gefangen am 29. 3. 40.

Bei der Erfindung gemaB dem Hauptpatent sind die Verbindungs- 
laschen an einem Ende durch Schrauben und am anderen Ende durch Keile 
mit dem Schaleisen yerbunden. Dabei greifen die Verbindungsschrauben 
zwecks Schaffung einer gewissen Schwenkmóglichkeit in der senkrechten 
Richtung bei ungleichmaBig yerlaufendem Hangenden in in den Stegen der 
Schaleisen vorgesehene Langlócher. Da die letzteren an eine durch die Hóhe 
des Steges bestimmte GróBe gebunden sind. lassen sie nur eine bestimmte, 
nicht immer ausreichende Winkeleinstellung der beiden Schaleisen zuein- 
ander zu. AuBerdem miissen bei Herstellung der Verbindung die den Ver- 
bindungskeil aufnehmenden Lócher der Laschen und des Steges der Schal
eisen genau ubereinstimmen und ubereinanderliegen, damit der Keil cinge- 
fuhrt und festgeschłagen werden kann. Die Erfindung besteht darin, daB dic 
den Keil aufnehmenden Lócher der Schaleisen sich teilweise uberdecken und 
die sich beruhrenden Flachen der Schaleisen eine Schwenkmóglichkeit 
zulassende Form, z. B. eine Abrundung haben. Der untere Flansch der 
Schaleisen ist auBerdem an der Verbindungsstelle weggeschnitten. Es kónnen 
nur die Teile des einen Schaleisens mit Lóchern yersehen sein, wahrend dic 
des anderen eine die Lócher teilweise yerdeckende, eine Verspannung be- 
wirkende Schrage aufweisen, mit der die Teile auf dem Verbindungskeil auf- 
liegen. Ferner kann der Verbindungskeil eine Form haben, die sich jedem 
von den Verbindimgslóchern durch Schwenken in der Senkrechten gebildeten 
Kammerquerschnitt anpaBt. •

lOa (19os). 725273. vom 26. 4. 39. Erteilung bekanntgemacht am 6.8.42. 
H e in r ic h  K o p p e r s  G m b H . in  E ssen . Fullgasabsaugung bei waage- 
rechten. mit gestampftem Koh'enkuchen beschickten Koksófen.

Die Einrichtung, durch die die beim Beschicken der waagerechten 
Ofenkammern mit gestampften Kohlenkuchen entstehenden Fullgase ab- 
gesaugt werden sollen, hat eine seitlich der Decke der Ofenbatterie uber 
der Kammeróffnung in der Nahe dereń Tiirrahmen a angeordnete Abzug- 
haube b, die mit einem Sauggeblase c, an dessen Saugstutzen sie ange*- 
schlossen ist, in Richtung der Achse der Ofenkammer d serschiebbar auf 
einem in der Langsrichtung der Batterie yerfahrbaren Gestell e aufruht. 
Die Einrichtung kann mit einer bekannten, vor der Ofenbatterie yerfahr- 
baren Oberleitrorrichtung fiir die aus dem Stampfkasten in die Ofen
kammern tretenden Kohlenkuchen yerbunden werden.

81 e (7). 725207, vom 16. 5. 39. Erteilung bekanntgemacht am 30.7.42, 
H a u h in c o  M a s c h in e n f a b r i k  G. H a u s h e r r ,  J o c h u m s  C o . in

E ssen . Ausziehbares Fórderband. Zus. z. Pat. 672954. Das Hauptpatent hat 
angefangen am 19.9.34. Erfinder: Hans Ratz in Essen-Stadtwald.

Die beiden Seiten (Enden) der Yerstellbaren Umfuhrungstrommel hci 
dem durch das Hauptpatent geschiitzten Fórderband bilden S-fórmige 
Schleifen und sind mit Zugmitteln yersehen, die ts ermóglichen, die beiden 
Seiten (Enden) der Trommel unabhangig voneinander in Richtung des 
Bandes zu yerstellen. Dadurch kann bei Langenanderungen der an der 
Trommel angreifenden Zugmittel ein Ausgleich und ein ordnungsmaBiger 
Lauf des Bandes erzielt werden. Die Seiten (Enden) der Trommel kónnen 
in Rahmen gelagert werden, die in die Zugmittel eingeschaltet sind. Dabei 
ist es móglich, zwischen den Zugmitteln und den Rahmen Verstel!vorricl>- 
tungen, z. B. Stellschrauben anzuordnen.

81 e *(48). 725300, vom 18. 5. 39. Erteilung bekanntgemacht am 6. 8 . 42. 
G e w e r k s c h a f t  E is e n  h u t  te W e s t f a l i a  in  L unen . Schachtwcndel 
mit Schleifeinlagen. Erfinder: W ilhelm  Lóbbe in Oberaden uber Kamen 
(W estf).

Die sektorfórmigen SchleiBanlagen a erstrecken sich bei der aus ein
zelnen sektorfórmigen Blechen b gebildeten, an dem zylindrischen AuBen- 
mantel c aufgehangten Gleitbahn der Wendel uber einen etwa gleich groBen 
Winkel wie die Bleche b, sind diesen gegeniiber yersetzt und werden von 
den Schrauben d gehalten, welche die Bleche mit dem Mantel c yerbinden. 
Die Anordnung gestattet ein bequemes Aus- und Einbauen der SchleiBein- 
lagen ohne gróBere Betriebsstórung.

81 e (134). 72520S, vom 10. 9. 40. Erteilung bekanntgemacht am 30.-7.42. 
G eb r . B i ih le r ,  G m b H . in  F r e i t a l .  Tellerschleuse fur Schuttgut. Er
finder: Hans Donath in Dresden-Loschwitz.

M it dem schrag liegenden Teller a der zum Einschleusen von Schutt
gut in einen Raum mit Ober- oder Unterdruck dienenden Schleuse sind zwei 
Hebel b c gelenkig yerbunden. Der Hebel b ist um einen ortsfesten Bolzen 
schwingbar, wahrend der Hebel c gelenkig mit einer Kurbel e yerbunden 
ist. Infolgedessen ergibt sich beim Anpressen des Tellers ais Anpressungs- 
druck die Resultierende der in den beiden Hebeln wirkenden Krafte. Bei der 
SchlieBlage des Tellers bildet der Hebel c mit der Kurbel e eine gerade 
Linie. Der Teller kann mit einer ais VorabschluB fur die durch den Tellci 
abzuschlieBende Auslaufóffnung dienenden Abdichtungsplatte oder Burste / 
yersehen sein.

81 e (136). 725260. vom 19. 11. 39. Erteilung bekanntgemacht am 30.7.42. 
J. P o h l ig  A G . in  K ó ln - Z o l ls t o c k .  Bunker mit mehreren, in einer 
Flucht in Abstdnden angeordneten verschliefibaren Aus laufen und einer 
darunter uber einem Fórderband verfahrbaren Cberleitvorrichtung. Erfinder: 
Heinrich Hofmann in Kóln-Klettenberg. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Protektorat Bohmen und Mahren.

Die Cberleityorrichlung, die bekanntlich wahlweise unter die einzelnen 
Auslaufe des Bunkers gefahren werden kann und mit zur Betatigung der 
Bunkeryerschlusse dienenden iMitteln ausgerustet ist, ist ais Zwischenbunker 
ausgebildet. Dieser Bunker hat einen sich in der Fórderrichtung des Gutes 
stufenweise erweiternden Austrittschlitz. Die Vorrichtung kann mit zwei 
Anschlage tragenden, miteinander gekuppelten, gegenlaufig arbeitenden, um- 
kehrbaren, endlosen Ketten yersehen werden, die an den Halften der Ver- 
schluBschieber fur die Auslaufe der Hauptbunker zusammenwirken. Der 
Zwischenbunker kann ferner zur Anderung der Fórderrichtung des unter 
ihm liegenden Fórderbandes um 180° drehbar sein.

B U C H E R S C H A U
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. Aufl. 

Hrsg. von der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
(Arbeitskreis im NSBDT.). System-Nr. 40: Actinium 
und Isotope (MsTh2). 82 S. mit 1 Abb. Berlin 1942, 
Verlag Chemie GmbH. Preis in Pappbd. 16 ŁM.

In dieser Zeitschrift geniigt es, auf das Erscheinen des 
neuen, nur 82 Seiten umfassenden Heftes iiber das Element 
Actinium und die Isotope Mesothorium 2 hinzuweisen, da

beide Stoffe radioaktive Stoffe sind, die nur in ganz win- 
zigen Mengen in der Natur vorkommen und daher z. Z. 
lediglich wissenschaftliches Interesse beanspruchen. Das 
Actinium entsteht durch radioaktiven Zerfall von Acti- 
nouran, einem naturlichen Isotop vom Uran. Dem Actinium 
sind drei Viertel des Heftes gewidmet. Hier findet sich in 
bekannter Grundlichkeit das gesamte Schrifttum iiber Vor- 
kommen, Darstellung von Actiniumpraparaten, die phy-
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sikalischen Eigenschaften des Elementes, das chemische 
Ve, halten sowie den Nachweis und die Bestimmung zu- 
sammengetragen. In ahnlicher Weise, nur kurzer, ist dann 
noch das Mesothorium 2, welches zur Zerfallsreihe des 
Thoriums gehórt, behandelt. _ B .Neumann.

Die Behandlung des autogenen SchweiB- und Schneid- 
brenners. Von Dr.-lng. Erich Zorn. (Aus der Praxis 
der Autogentechnik, H. 4.) (Sonderdruck aus 
»Autogene Metallbearbeitung«, Jg. 1941, H 18.) M 
mit 22 Abb. Halle (Saale) 1942, Carl Marhold. Preis 
in Pappbd. 0,75 3tM. ■
Die Anforderungen an Schweifigute und Leistungen 

kónnen in der heutigen Fertigung nur dann erreicht

werden, wenn man neben einer guten Ausbildung des 
Schweifiers auch den benótigten Werkzeugen und 
mitteln die entsprechende Sorgfalt schenkt. In einiacnei 
und leicht verstandlicher Art werden in vorliegencler 
Schrift die meist vorkommenden Fehler in der Behandlung 
von SchweiB- und Schneidbrennern und der dazugehorigen 
Teile dargestellt. Gleichzeitig gibt der Verfasser Fmger- 
zeige zur Beseitigung bzw. Vermeidung dieser Mangel. Die 
bildlichen Gegeniiberstellungen erganzen das Besprochene 
vvirkungsvoll. Die Abhandlung wird jedem Betriebsmann, 
der sich mit diesem Arbeitsgebiet zu beschaftigen hat, niitz-
1 ich sein. Eine Vervvendung bei der Ausbildung yon 
SchweiBern ist zu empfehlen.

Z E I T S C H R I F
(Eine Erkldrung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 aui den Seiten

Bergtechnik.

Abbau. Kirst, E.: Vergleichende U ntersuchung 
von W andlungen der Abbautechn ik , ein Beitrag 
/u r  Frage der U m ste llung des Abbauverfahrens 
im B raunkoh len tie fbau des A ltreichs. Braunkohle 41 
(1942) Nr. 36 S. 413/19*; Nr. 37 S. 427/29*. Wahrend. man 
sich neuerdings im Braunkohlentiefbau des Altreichs vor- 
nehmlich mit der Wandlung der Abbautechnik im Stein
kohlenbergbau des Ruhrgebiets und derjenigen des Hart- 
braunkohlentiefbaus im Sudetenland beschaftigt, und nach 
der Auffassung der Fachkreise in dem dort zu groBer Be
deutung gelangten Strebbau auch die kiinftige Abbauart 
fiir den Braunkohlentiefbau des Altreichs zu erblicken ist, 
erscheint es dem Verfasser empfehlenswert, auch der Ent
wicklung in anderen Bergbaubezirken, wie z. B. im Stein
kohlenbergbau Oberschlesiens, Beachtung zu schenken. 
Trotz der nicht zu iibersehenden Verschiedenheit der geo
logischen Verhaltnisse in beiden Revieren vermittelt das 
Studium der Wandlung der dortigen Abbautechnik lehr- 
reiche Erkenntnisse fiir eine bessere Zusammenfassung der 
Betriebe, fiir die Steigerung der Leistungen, Verminderung 
der Gestehungskosten und Erhóhung der Betriebssicherheit.

Fórderung. Ternes, Josef: Versuche an Gruben- 
d ieselm otoren m it F liissiggas und Beitrag zur 
CO-Frage beim Diesel-, Dieselgas- und Otto- 
Verfahren. Gluckauf 78 (1942) Nr. 40 S. 581/88*. Die 
Schilderung der an verschiedenen schnellaufenden Motoren 
durchgefiihrten Versuche beweist, daB man es in der Hand 
hat, durch Wahl einer geeigneten Gemischregelung, zweck- 
miiBige Einstellung des Luftuberschusses, des Verdichtungs- 
verhaltnisses usw. bei Otto-, Diesel- und Dieselgasmotoren, 
im besonderen bei Verwendung von Fliissiggas, einer Ge- 
fahrdung des Menschen durch Kohlenoxyd im Abgas ent- 
gegenzuwirken. Schrifttum.

Schmidt, Kurt: Die Tragrolle. Braunkohle 41 (1942) 
Nr. 37 S. 429/31*. Die beschriebene Tragrolienkonstruk- 
tion und -fertigungsart sowie die vorgeschlagene zweck- 
entsprechende und wirtschaftliche Fettversorgung der 
Tragrollenlager sollen dazu beitragen, die heute besonders 
dringend notwendigen MaBnahmen in der Einsparung von 
Materiał, Arbeitsaufwand und Mineralfett beim Tragrollen- 
bau im vollen Umfang durchzufiihren.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

l.eichtmetall. D e r  L e i c h t m e t a l l b l u f f .  Europa- 
Kabel 2 (1942) Nr. 67. Es werden die groBen amerikani- ■ 
sehen Leichtmetallprojekte auf ihre tatsachliche Verwirk- 
lichungsmóglichkeit hin untersucht. Es ergibt sich, daB 
diesen Pliinen fiir Aluminium und Magnesium sowohl 
erhebliche Schwierigkeiten in der Rohstoffversorgung wie 
auch in den Erzeugungsmóglichkeiten entgegenstehen. Die 
westliche Hemisphare sei nicht in der Lage, den Bauxit- 
bedarf der USA. zu decken und beim Magnesium^machten 
sich Umstellungen auf neue Rohstoffe erforderlich'. Die an- 
gekiindigtęn Erzeugungsziffern wurden sich nicht im ent- 
ferntesten erreichen lassen.

Chemische Technologie.

Schwelkoks. Rammler, Erich: V e r w e n d u n g  von  
Schw elkoks aus Braun- und Ste inkohle . Gas- u. 
Wasserfach 85 (1942) Nr. 39/40 S. 437/44*. Eigenschaften 
des Schwelkokses: Kórnung, Feuchtigkeitsaufnahme,

1 Einseitig bediuckte Abziige der Zeitschriftenschau fur Karteizweckc 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichera Versand zum Preise von 2,50 3iM 
fiir das Yicrteljahr zu beziehen.

T E N S C H A U1
14-/6 veroffentlicht. * bedeulet Tcxt- uder Ta/elabbildungen.J

Aschen-, Schwefel- und Restteergehalt, Aschenverhalten, 
Schiittgewicht, Abriebfestigkeit, Reaktionsfahigkeit. Ge- 
meinsame und unterschiedliche Merkmale von Schwelkoks 
aus Stein- und Braunkohle. Braunkohlenschwclkoks ais In- 
dustriebrennstoff in Miihlen- und Staubfeuerungen sowie 
auf Vorschub- und Wanderrosten. Versuchsergebnisse mit 
Steinkohlenschwelkoks auf Planrosten mit Hand- und 
Wurfbeschickung, in Lokomotivfeuerungen und auf Zonen- 
wanderrosten.

Benzol. Oppelt, Walter und Wilhelm Miinz: U n t e r 
suchungen iiber den V e r d  ickungs vo rgang  von 
Benzolwaschól. Gluckauf 78 (1942) Nr. 40 S. 589/91. 
Untersuchungen an einem ausgebrauchten Waschól ergaben 
eine Zunahme des Schwefelgehaltes gegeniiber dem 
Frischól. Sauferstoff allein bewirkt eine starkę Asphalt- 
bildung, wahrend Schwefelwasserstoff allein nur eine lang- 
sam zunehmende Verdickung hervorruft. Durch die gleich- 
zeitige Anwesenheit von Sauerstoff und Schwefelwasser
stoff wird die Asphaltbiidung beschleunigt. AuBer diesen 
beiden Stoffen, auf die sich die vorliegende Untersuchung 
beschrankte, werden sich auch noch weitere Gasbestand- 
teile an der unerwiinschten Asphaltbiidung beteiligen.

Leichtól. Alwin, E.: B raunkohlen le ichtó l-V erar-  
arbe itung  nach dem Rostin-D .C .GG .-V erfahren. 
Braunkohle 41 (1942) Nr. 39 S. 449/53*. Das Ó1 wird vor der 
iiblichen Raffination mit Schwefelsaure und Natronlauge 
bei normalem Druck gasfórmig unter Zusatz von ge- 
reinigtem Schwelgas und Wasserdampf iiber eine Kontakt- 
substanz geleitet. Durch die dabei stattfindende TeiJ- 
hydrierung und Spaltung organischer Bestandteile ergibt 
sich nach der Raffination ein Produkt, dessen Eigen
schaften gegeniiber unbehandeltem Materiał bedeutend 
besser sind.

Flugbenzin. Rosendahl, Fritz: Die H e rs te llu n g  von 
F lugbenzin  unter besonderer B e r iick s ich tig u ng  
am erikan ischer Verfahren. Teer u. Bitumen 40 (1942) 
Nr. 9 S. 191/202*. Die Ausfiihrungen zeigen, daB heute auf 
dem Wege des Spaltens, Reformierens, Polymerisierens 
und letzten Endes in der Synihese geniigend erprobte Ver- 
fahren zur Verfiigung stehen, die es ermóglichen, auch aus 
bisher minderwertigen Benzinen, gasfónnigen Kohlen- 
wasserstoffen usw. ein hochwertiges Flugbenzin lierzu- 
stellen. Oktanzahlen von 100 und daruber zu erreichen, 
macht keine Schwierigkeit. Vom wirtschaftlichen und Ver- 
sorgungsstandpunkt ist es allerdings besser, einen Motor zu 
bauen, der alle Treibstoffe verarbeiten kann, ais fiir jede 
Motorart einen besonderen Treibstoff bereit zu halten.

Schwefel. Rammler, E. und J.Gall: B e itrag  iiber das 
Verhalten des B raunkoh lenschw efe ls  im Tempe- 
ra turgeb ie t zw ischen Trocknung  und  Schw elung. 
Braunkohle 41 (1942) Nr. 38 S. 437/40*; Nr. 39 S. 453/56*. 
Cii undlagen, Versuchsdurchfuhrung, Entschweflungswir- 
kung der Wasserstoff behandlung von Braunkohle. 
bchwefelgehalte des Schwelkokses bei verschiedener 
Schwelweise. Kombinierte Entaschun<): und -Entschwcflunc 
Technische Móglichkeiten der Entschweflung

Recht und Verwaltung.

Versicherung. Glenz, A.: D ie knappscha ftliche  
Krankenvers i cherung der Rentner. Braunknhle 41 
(1942) Nr. 38 S. 442/43. Auf Grund der abschlieBenden 
gesetzlichen Regelung durch die beiden Verordnungen vom 
8. Juni 1942 werden erórtert: Beginn und Ende der Ver- 
sicherung, freiwillige Weiterversicherung, Beitia^e Lei
stungen, Sterbegeld, Zusatzversicherung, Erweiterung des
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Personenkreises, Private Krankenversicherung, kranken- 
versicherungspflichtige Beschaftigung.

Wirtschaft und Statistik.

Allgemeines. Dtsch. Wirtschaftsztg. 39 (1942) Nr. 35. 36 
bringt eine Reihe von Beitriigen fiihrender Manner der 
Wirtschaftsverwaltung des Generalgouvernements iiber die 
Wi r t schaf t saufgaben  des Gene ra l gouv  erneinents 
und vermittelt dadurch einen anschaulichen Uberblick uber 
den in diesem Gebiet inzwischen erreichten Wiederauf- 
bau der Wirtschaft. U. a. gibt Gregory einen Uberblick 
iiber Aufbau und Aufgaben der Organisation der gewerb
lichen Wirtschaft im Generalgouvernement, Frauendorfer 
kennzeichnet den Aufbau der Arbeitseinsatzver\valtung, die 
Versuche zur Lósung der sozialen Probleme und die 
Arbeitseinsatzmafinahmen im Generalgouvernement selbst 
sowie von Arbeitskriiften aus diesem Gebiet im Reich, 
Weber erórtert industrielle Fragen des Generalgouverne- 
ments, indem er die Vielseitigkeit der Industrie, die er
reichte Leistungssteigerung schildert und auf die Fragen 
der Berufsausbildung eingeht.

Seidenzahl, F.: Evo Iu t i onar  oder  revo l u t i onar  ? 
Wirtschaftsdienst 27 (1942) Nr. 37 S. 677/78. Der Verfasser 
geht davon aus, dafi der Krieg nicht nur einen voriiber- 
gehenden Wandel der Wirtschaftsformen mit sich bringt 
und dafi dadurch die grofien Nationalwirtschaften zu einer 
grundlegenden Entscheidung gezwungen werden. Er weist 
im besonderen nach, wie man auf der Gegenseite dabei 
unter dem Vorwand, im Gegensatz zur revolutionaren Wirt- 
schaftspolitik der Dreierpaktmachte fiir eine evolutionare 
Entwicklung der Wirtschaft einzutreten, in Wahrheit das 
nachtragliche Anpassen an unvermeidliche Wandlungen aus 
propagandistischen Griinden zu verdecken sucht. Man iiber- 
schatzt na:h Meinung des Verfassers auf der Gegenseite die 
Zahigkeit der bisher armeren Nationen, an dem schon vor 
dem Krieg entwickelten Verfahren festzuhalten, das oben- 
drein durch den Krieg ais zweckvoIl und leistungsfahig 
legitimiert sei. Fiir die Wirtschaftspropaganda unserer 
Gegner sei kennzeichnend, dafi niemand mehr dig libera- 
listische Wirtschaft frei und offen verteidiąe.

Flemmig, W.: Ste igende Le i s tungskra f t  der
chemischen I ndust r i e  Europas.  Wirtschafts-Ring 15 
(1942) Nr. 37 S. 791/93. In einem anschaulichen Uberblick 
iibar die Entwicklung der chemischen Industrie in den 
einzelnen europaischen Landern zeigt der Verfasser, dafi 
alle Mittel eingesetzt werden, die chemische Erzeugung 
zur Selbstversorgung auf den verschiedensten Rohstoff- 
gebieten anzukurbeln und auszubauen.

Kohlenwirtschaft. Seeger, A.: Sparsamer  Kohlen- 
e i n s a t z  in d e r  I n d u s t r i e .  Ruhr u. Rhein 23 (1942) 
Nr. 37/38 S. 315/17. Von der kriegsentscheidenden Be
deutung der Kohle ausgehend werden die bisherigen 
Mafinahmen der Kohlenzuteilungen kurz geschildert, die 
im wresentlichen Zuweisungsregelungen darstellen. Dem- 
gegeniiber soli das Kohlenproblem nunmehr von der Seite 
des Verbrauchs im Betrieb angegangen werden. Bei 
diesen individuellen Mafinahmen der Kohleneinsparung 
soli die ehrenamtliche Mitarbeit der Wirtschaft selbst, im 
besonderen der Betriebsfiihrer sowie der sachverstandigen 
Betriebsingenieure und Betriebstechniker, wirkungsvoll 
eingesetzt werden. Anschliefiend wird die Organisation 
der neuen Aktion in den einzelnen Kammerbezirken auf 
Grund des Ministerialerlasses umrissen. Dabei werden die 
Bildung kleinerer Arbeitsgemeinschaften von Betrieben 
und dereń Verfahren zur Kohleneinsparung beschrieben. 
Ais Aufgabe des Betriebsfiihrers im Rahmen dieser Ak
tion wird unterstrichen, alle Mittel der innerbetrieblichen 
Werbung in den Dienst dieser Sache zu stellen. Nach 
Ansicht des Verfassers kommt es auf die selbstiindige 
Findigkeit des Betriebsfiihrers und der Sachverstandigen 
an, wenn wirklich gute Erfolge bei der Kohleneinsparung 
erzielt werden sollen. Ais Fingerzeig wird bemerkt, 
dafi das Schwergewicht der zu treffenden Mafinahmen 
keineswegs auf rein technischem, vorwiegend thermischem 
Gebiet liegen mufi, da oft schon durch rein organisa- 
torische Eingriffe sich eine wirksame Einsparung erreichen 
liifit. Gleichsam ais Appell an die Betriebe kann die 
durchaus zu billigende Schlufifeststellung betrachtet 
werden, dafi der Einsparungsaktion von allen Beteiligten 
die grófite Bedeutung zugemessen werden mufi, denn alles, 
was zur Steigerung der Ergiebigkeit des Kohleneinsatzes 
fuhrt, wirkt sich unmittelbar in einer Entspannung der

Kohlenversorgungslage und in einer Steigerung des ge- 
'  samten Leistungsgrades der Wirtschaft aus.

Montanwirtschaft. D e r  B e r g b a u  i n  O z  e a n i  en. 
Metali u. Erz 39 (1942) Nr. 17 S. 323/24. Unter Beigabe 
von statistischen Tabellen werden Struktur und Bedeutung 
des mannigfachen Bergbaus in Ozeanien geschildert. Da 
im Siidseeraum selbst der Verbrauch bisher nur gering 
war, konnte auch nur der Bergbau fiir hochwertige Erze 
und Mineralien entwickelt werden. Weltwirtschaftlich be- 
deutungsvoll sind nach der Darstellung die Nickelerze und 
auch die Chromerze der franzósischęn Insel Neukaledonien 
sowie die Naturphosphate yerschiedener Inseln. Kohle wird 
in grófierem Umfange auf Neuseeland gefórdert. Aus der 
Einzeldarstellung iiber die einzelnen Erze und Mineralien 
ergibt sich, dafi Ozeanien bergwirtschaftlich erst teilweise 
erschlossen ist. Mit dem zunehmenden Abbau der Lager
statten in den wichtigsten Produktionsliindern wird nach 
Ansicht des Verfassers die frachtmafiig und damit kosten- 
mafiig weite Entfernung Ozeaniens zu den groBen Ver- 
brauchslandern nach und nach an Bedeutung verlieren.

Metallwirtschaft. Baum, H.: Mi t te lmeer-Meta11. 
Wirtschafts-Ring 15 (1942) Nr.37 S.793/94. In einem Uber
blick iiber den Kupfer-, Blei-, Nickel- und Chromerzberg- 
bau und die Bauxitvorkommien in den Mittelmeerlandern 
zeigt der Verfasser, daB Europa iiber eine ganze Reihe 
bisher wenig oder gar nicht genutzter metallischer Re- 
serven verfiigt, die gerade im Siidosten des europaischen 
Kontinents zu finden sind. Die metallerzeugende Industrie 
Siidosteuropas wird kiinftig gefórdert werden miissen. Im 
Verfolg dieser Entwicklung wird dann nach Ansicht des 
Verfassers nach Beendigung des Krieges das Uberseemetall 
fiir Europa nicht mehr seine bisherige Bedeutung behalten, 
denn die Mittelmeerlander sind bei zweckentsprechender 
Organisation der vorhandenen Móglichkeiten dazu berufen, 
die bisherige Abhangigkeit Europas in der Metallversorgung 
von iiberseeischen Zufuhren weitgehend zu mildern.

Verschiedenes.

Rauchschaden. Miihlsteph, W .: N o t w e n d i g k e i t  
der E r f o r schung  von Abgasschaden in der Natur.  
Chem.-Ztg. 66 (1942) Nr. 39/40 S. 436/37. Der Bericht 
macht es verstandlich, wieviel Aufgaben auf dem Gebiet 
der Abgasschaden noch der Bearbeitung harren. Nur wer 
die mannigfaltigen Reaktionen der Pflanzen eingehend ver- 
folgt, wird seiner Verantwortung bei der Ermittlung ihrer 
Erkrankung gerecht. Keinesfalls reicht das negative Ergeb
nis der chemischen Luftanalyse allein aus, vorhandene 
Schaden abzulehnen.

Wohnungsbau. Figge, E.: D e r  U m s t u r z  i n  d e r  
W ohnungsbautechn ik . Dtsch. Volkswirtsch. 11 (1942) 
Nr. 26 S. 927/29. Fiir den Wohnungsbau nach dem Kriege, 
dessen entscheidendes Ziel die Erreichung tragbarer Mieten 
ist, spielt im Rahmen der Verbilligung der Baukosten die 
Frage des Einsatzes der Baustoffe eine wichtige Rolle. Der 
Verfasser stellt die Behauptung auf, dafi es in dieser Rich
tung nur noch einen einzigen Ausweg gibt, namlich den 
Umsturz der iiberlieferten Wohnungsbautechnik von Grund 
auf bei Yerwendung neuer deutscher Werkstoffe, die fiir 
bestimmte Zwecke hergestellt werden. Er setzt sich in- 
folgedessen fiir den Gedanken ein, dafi in Zusammenarbeit 
von Wissenschaft und Forschung mit der Wohnungsbau
technik ein Werkstoff geschaffen werden mufi, der die fur 
die Bauelemente erforderlichen Eigenschaften besitzt und 
dessen Verwendung die Bauherstellungskosten in dem 
nótigen Umfang verbilligt, und schildert im einzelnen, 
welche Eigenschaften ein solcher Bauwerkstoff fiir die ver- 
schiedenen Verwendungszwecke haben muB. Zweifellos 
wiirde die ganze Wohnungsbauwirtschaft mit der Schaffung 
eines solchen Bauwęrkstoffes tiefgreifende Veranderungen 
erfahren.

P E R S Ó N L I C M E S
Der Oberassistent Dipl.-Ing. Z e c h n e r ist beauftragt 

worden, an der Montanistischen Flochschule in Leoben 
das Grubenrettungswresen und die Unfallverhiitung sowie 
den Luft-, Gas- und Brandschutz in Vorlesungen zu ver- 
treten.

Den Tod fiir das Vater l and fand:  

im Osten der Bergbaubeflissene Gerd Stein,  Leutnant 
in einem Panzer-Artillerie-Regirnent, im Alter von 22 Jahren.
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In stolzer Freude iiber die Worte der Anerkenniing, 
die der Reichsmarschall am Sonntag, dem 4. Oktober, der 
Arbeit des deutschen Bergmanns widmete, hat der Verein 
Deutscher Bergleute im NSBDT. am 5. Oktober folgendes 
Telegramm an den Reichsmarschall gerichtet:

Reichsmarschall Hermann Góring, Berlin.

Der Verein Deutscher Bergleute im NSBDT., der die 
Zusammenfassung aller im deutschen Bergbau tech
nisch Schaffenden, vom Steiger bis zum Bergwerks
direktor, auf nationalsozialistischer Grundlage zum 
Ziele hat und unter seinen nahezu 9500 Mitgliedern 
etwa 75 o/o schwerstarbeitende Untertage-Angestellte 
zahlt, dankt Ihnen, hochverehrter Herr Reichsmar
schall, mit freudigem Herzen fur die gestern yerkiin- 
dete verstandnisvolle und weitherzige Neuregelung 
der Altersversorgung der Bergleute und Bergbau- 
angestellten. Wir sehen in ihr mit stolzer Freude die 
langerhoffte Anerkennuiig der schweren Untertage- 
arbeit durch den Fiihrer, Sie und das deutsche Volk. 
Seien Sie versichert, dafi wir nun erst recht freudig und 
in altbewahrter Bergmannstreue alles daransetzen 
werden, die Fórderleistung im Bergbau zu erhalten und 
zu steigern fiir Grolkleutschlands Zukunft.

Mit dem treudeutschen Ber.gmannsgrufi Gluckauf 
fiir den Fiihrer, Sie, hochverehrter Herr Reichsmarschall, 

und Deutschland!
Verein Deutscher Bergleute im NSBDT.

Bezirksverband Gau Essen.
Untergruppe Essen.

Mittwoch, den 21. Oktober, 17 Uhr, findet in Gemein- 
schaft mit dem Haus der Technik im Haus der Technik, 
Essen, ein Vortrag des Herrn Betriebsdirektors Bergassessor 
Hans Braune, Hoesch AG., Essen-Altenessen, iiber das 
Thema »Grofiabbaubetriebe der steilen Lagerung bei 
schwierigen Flóz- und Gebirgsverhaltnissen« statt. An- 
schliefiend kameradschaftliches Zusammensein. Wir bitten 
um rege Beteiligung.

Rauschenbach,  Leiter der Untergruppe Essen.

Bezirksverband Gau Westmark.
Mittwoch, den 21. Oktober, 17.30 Uhr, findet im Haus 

der Technik zu Saarbrucken I, Hindenburgstr., eine Vor- 
fiihrung des Tonfilms ;>Kohle« I. und II. Teil statt. Zu dieser 
Veranstaltung sind alle Mitglieder eingeladen. Gaste sind 
willkommen.

van Ros sum ,
Geschaftsfuhrer des Bezirksverbandes Gau Westmark.

Bezirksverband Gau Thiiringen.
Untergruppe Al tenburg.

Donnerstag, den 22. Oktober, 10 Uhr, findet im »Euro- 
paischen Hof« in Altenburg ein Vortrag des Herrn Bergrat 
Dr. I lin er, Altenburg, iiber das Thema »Der Bergbau in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika« (mit Licht
bildern) statt. Wir bitten um rege Beteiligung.

Plato,  Leiter der Untergruppe Altenburg.

Bezirksverband Gau Westfalen-Siid.
Untergruppe Siegen.

Montag, den 26. Oktober, 16 Uhr, findet im Biirger- 
haus in Siegen (Koblenzer Strafie), ein Vortrag des Herrn 
Dipl.-Bergingenieurs Dr.-Ing. G e r t h  iiber das Thema 
»Fragen des kolonialen Bergbaus« statt. Anschliefiend 
kameradschaftliches Zusammensein. Wir bitten um rege 
Beteiligung.

yon Reinbrecht ,  Leiter der Untergruppe Siegen.

Bezirksverband Gau Halle-Merseburg.
Sonnabend, den 31. Oktober, 15.30 Uhr, finden in 

Halle (Saale), im Hórsaal des Tierzuchtinstituts der Uni- 
versitat, Sophienstrafie 35, folgende Vortrage statt:

1. Professor Dr. habil. Heinze,  Berlin: »Die Bedeutung
der Braunkohle fiir die heimische Kraftstofferzeugung«.

2. Direktor Oberingenieur Anders,  Halle (Saale): »Die
Schweifitechnik ais wertvoller Helfer im BergbaiK.
Wir bitten unsere Mitglieder um rege Beteiligung.

H irz,
Leiter des Bezirksverbandes Gau Halle-Merseburg.

Bezirksverband Gau Oberschlesien
Untergruppe Beuthen.

Herr Bergverwalter Josef Bussek von der Lithandra- 
grube der Graflich Schaffgotschschen Werke konnte am 
17. Juni sein 25jahriges Dienst- bzw. Bergmannsjubilaum
begehen.

Franz Liebrecht f .
Am 17. September ist e iner der altesten lebenden deutschen be rg 

mannischen F iih re r, der langjahrige Berghauptm ann des O berbergam ts D o rt
mund vo r und wahrend des ersten W e ltk r ieges, Franz L i e b r e c h t ,  Sohn 
des G ew erken und K oh lenh iind lcrs  Ju liu s  L iebrech t, auf seinem A lte rs s itz  
in Jugenheim  an der Bergstrafle im 83. Lebensjahr verschieden.

L iebrech t ist in R uh ro rt am 31. August 1860 
a is Kaufrriannssohn geboren, hat m it 20 Jahren die 
R e ifep riifu ng  der Realschu le  I. O rd n u rg  in seiner 
h e im a t bestanden und dann im Ruhrbergbau ais 
Beflissener ein Jahr p raktisch  gearbeitet. Nach den 
St.udienjahren in H e ide lberg , w o  er ein begeisterter 
S ch iile r Bunsens war, und in B e rlin  hat er 1884 die 
Bergreferendar-, 1888 die B e rgasscssor-Pru fung ab- 
gelegt.

D ie  dann fo lgende zw ó lfjś ih rige  T a t ig k e it  im 
Saarbergbau begann ais H ilfs a rb e ite r  bei der Berg- 
w crksd irck tio n  Saarbrucken, w u.de  1890 durch eine 
m ehrm onatige Studienre ise in die Vere in ig ten 
Staaten von Nordam erika, die ihn auch in persón- 
liche  Beriih rung m it dem beriihm ten E r f in d e r  Ed ison 
brachte, unterbrochen und im  Betrieb der G rube
F r ied r ich s ta l fortgesetzt. E in  dort unter seiner
Le itung zum Au fsch luB  e in ige r F lam m koh len flóze  
abgeteufter H ilfssch ach t ist ihm zu Ehren »Franz- 
schacht« genannt worden. Nach d re ijah rige r T a t ig 
ke it im  Betrieb e rfo lg te  seine Berufung ais M i t 
g lie d  der Bergw erksd irek tion  Saarbrucken, w o  er 
etwa f i in f Jahre a is Finanz-, Haushalts- und Per- 
sona lbearbc ite r sich bewahrte. 2l/\ Jahre lang lag 
danach die Le itung der groBen Berg inspektion  Sulz- 
bach in se iner Hand.

1901 wurde er in die Bergabte ilung des 
P ieuB ischen M in is te r ium s f i ir  H ande l und Gewerbe 
zu Berlin  berufen, zum M itg lie d  der O berp riifungs- 
kom m ission f i ir  das Bergfach ernannt und am
1. Januar 1902 zum Geheim en Bergrat und Vortragen- 
den Rat be fó rdert. Au s se iner M in is te r ia lz e it  verd ient
u. a. E rw ahnung die k lassische Zusammenfassung des geltenden Haushalts- 
rechts, der V o rsch r iften  fu r  die Kassen-, Produkten - und M a te r ia l-V e rw a l- 
tung d.e Au fs te llu n g  der B ilanzen und Ertragsberechnungen in einem Buch 
das dem PreuB. Staatsbergbau Jahrzehnte h indurch vo rtre ff lich e  D ienste 
ge le istet hat. A is  Sachbearbeiter der Saargruben ist er f iir  den neuzeitigen 
Ausbau und die fo rtsch r itt lich e  E n tw ick lung  dieses ihm aus se iner eigenen 
langjahrigen Ta tigke it daselbst vertrauten G eb iets m it E r fo lg  e ingetreten

1906 beginnt seine 13jahrige Wirksamkeit ais Rcrghauptmann und 

\v f j  Prtun'schc.i Oberbergamts Dortmund. Anlier der
Waluung der Sicherheit lag ihm die Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des 
Bergbaus seiner Heimat besonders am Herzen. Und jeno Bliitczeit des

rhe in isch-westfa lischen Bergbaus ist e in Bew-eis d a fiir , daB se in Gedankengut 
auch im O berbergam tsko lleg ium  V e rs tiin d n is  und U n te rs t iitzu ng  gefunden 
hat. Das heutigc D ienstgeb iiude w urde vo r dem W e ltk r ie g  erbaut und bc- 
zogen. D ie  Schaffung der Zweckverbande  zur V e rso rg u n g  des Bez irks mit 
Frischw asser, zur R e in igung  der Abw asser und R ege lu ng  der V o r f lu t  von 

Em scher und R uhr, die E n tw ic k lu n g  des Sch iffs- 
ve rkehrs au f dem Rhe in -H erne- und dcm  Dortm und- 
E inshafen-Kana l, d ie  S iche rung  der Kana le  gegen 
Bergschaden, der g io B z iig ig e  Ausbau  der staatlichen 
G ruben  der B e rg w e rk sd irek t io n  Reck linghausen, 
a lle s  das w urde  in jener Epoche  beg iin s t ig t und ge- 
fó rde rt. Au ch  die neuze itige  G es ta ltu n g  des Bades 
Oeynhausen, in dem er ofiN zur K u r  w e ilte , im besora- 
deren d ie  S ch a ffun g  e ines zeitgem aBen Badehotels'jT iit 
Q u e llb ad e rn  im Hause, hat der Berghauptm ann m it 
E r fo lg  un terstiitzt. D u rch  A u fk la ru n g  und V e rm itt lu n g  
zw ischen den m ilita r isch en  und z iv ile n  S te llen  der 
K r ie g sw irts ch a ft e in e ise its , dem Ruhrbe rgbau  und 
se iner K o ke re iin d u s tr ie  a n d e re ise its  hat der Bcrg- 
hauptm ann im W e ltk r ie g  manchen E n g p iB  iiber- 
w in d c it hel fen i.  *

In G e rd a . H a n ie l, e iner U re n k e lin  Gerhard 
H a  iie ls , des M itb c g r iin d e rs  der G H H . ,  hat L iebrech t 
die Lebensge fah rtin  gefunden, d ie  fa s t 4 Jahrzehnte 
lang ge istig e  und hausliche  Interes-en m it ihm  gc- 
te ilt und ihm 2 Sóhne und 2 T ó ch te r  gesehenkt hat.

D ie  F c ru fu n g  zum O berberghauptm ann  und 
M in is te r ia ld ire k to r , a is N a ch fo lg e r  E xze llen z  von 
V c ls c iis , im H e rb st 1917 hat L ie b re ch t abgelehnt, 
um se iner H e im a t seine ganze A rb c i ls k ra f t  zu 
w id inen .

Am  1. M a i 1919 is t er aus Oesundheits- 
R riiuden in den Ruhestand getreten und nach Jugen- 
henn an der B crg straBe  gezogen . Seine reichen 
bergm ann ischen E rfah run gen  hat er im  Au fs ich tsra t 
der B e rgw e rksg ese llscha ft H ib e rn ia , nachdem  dereń 

Staatpc M e h rh e it 1910 in das E igen tu m  des preuBischcu

fernpr 10M  " «  Ja h re ' bei ^ " R he in ischen  S tah lw erkcn ,
schaft riln 7 h r HQ u ,e h ° f f " u l;p h u t te  /u  O berhausen  sow ie  der Oew erk- 

eche K u p fe rd re h  b is  zu se inem  Tod e  zur V e rfugu ng
gestellt.

i i,.h ,„AIS r ‘ "  bergm ann von w ir ts c h a ft l ic h cm  W e itb lic k ,
seim-r / T l 1 * 7  ctC U'!,d so l,n i8 er F re u n d lic h k e it  w ird  er in 

zah lre ichen  Freunde  und Y c re h re r  fo r t lc b e n

B ienen fle iB ,
G edachtu is

Oberberghauptmann a. D. E. F l e m m in g .  
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