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Stratigraphische oder stoffliche Gliederung des Karbons.
Von Professor Dr. Karl L e h m a n n ,  Essen.

Gelegentlich der Erórterungen iiber die zur Zeit im 

Vordergrund des bergmannischen Interesses stehenden 
Fragen der Kohleveredlung wurde w iederholt von Berg- 
leuten, im besonderen aber auch Chem ikern, iiber den 
Mangel einer klaren G liederung der Schichten des Karbons 
geklagt. Dabei trat ganz eindeutig der W unsch in den 
Vordergrund, die G liederung nur nach stofflichen Gesichts- 
punkten vorzunehmen, wobei man in der Hauptsache an 
eine Abgrenzung nach fluchtigen Bestandteilen denkt, weil 
eine rein geologische G liederung den Anforderungen be- 
ziiglich der Verwendung der Kohle ais Brenn- und vor 
allem ais Rohstoff nicht gerecht wiirde. Dieser M einung 
muB man zweifellos zustimmen. Es darf aber nicht iiber- 
sehen werden, daB eine rein stoffliche G liederung fiir eine 
allgemeingiiltige Abgrenzung der Schichten gegeneinander 
ungeeignet ist, weil die stofflichen M erkm ale , z. B. der 
Gehalt an fluchtigen Bestandteilen, stark beeinfluBt sind 
vom tektonischen Druck und der dadurch bedingten In- 
kohlung. Dereń Zunahm e verringert den Gehalt an fluch
tigen Bestandteilen, ihre Abnahm e bringt eine Erhóhung 
mit sich. So kom m t es, daB in Oberschlesien z. B., wo der 
Inkohlungswechsel besonders stark ausgepragt ist, ein und 
dasselbe F lóz oder dieselbe F lózgruppe oder die gleichen 
Flózschichten in einem Bezirk starker Faltung Kokskohlen- 
charakter haben gegeniiber dem Gaskohlen- oder gar 
Flammkohlencharakter in einem nicht weit entfernten Be
zirk mit geringerer Faltung. M an w ird daher gut tun, die 
Kohlenschichten sowohl nach geologischen ais auch stoff
lichen Gesichtspunkten zu gliedern, wobei eine geschickte 
Vereinigung beider anzustreben ist. Nachstehend soli ver- 
sucht werden, sowohl den heutigen Stand ais auch die 
Ausbaumóglichkeiten der G liederung unter besonderer Be

rucksichtigung der N orm ung aufzuzeigen.

Geologische Gliederung.

Die geologische G liederung der Schichten des Karbons 
erfolgt nach rein stratigraphischen Gesichtspunkten, wobei 
man sich fiir die Abgrenzung der einzelnen Schichten gegen
einander hauptsachlich der fossilen Tier und Pflanzenwelt 
bedient, aber auch anderer stratigraphischer Merkmale, wie 
z. B. der Ton- oder Eisensteinflóze sowie der Konglomerat- 
und wichtiger Sandsteinbanke. Nach diesen Gesichts
punkten wurden schon in der M itte des vorigen Jahr- 
hunderts in allen Steinkohlenbezirken die Schichten auf- 
gegliedert — wobei auf die richtungweisenden Arbeiten 
von A c h e p o h l  im Ruhrgebiet und G a b l e r  in O ber
schlesien hingewiesen sei — , ohne daB allerdings eine 
Gleichstellung iiber gróBere Raume erfo lg t ware. Erst 
auf den Heerlener Geologen-Kongressen der Jahre 1927 

und 1935 wurde eine sehr griindliche G liederung des Kar
bons im europaischen Raum  durchgefiihrt, wobei man

4 Stufen abgrenzte, nam lich:

1. die stefanische Stufe oder Stefan,
2. die westfalische Stufe oder W estfal,
3. die namurische Stufe oder Namur,
4. die dinantische Stufe oder D inant.

Es wiirde zu weit fiihren, an dieser Stelle auf die strati
graphischen Abgrenzungsgrundlagen einzugehen. Fur die 

folgenden Ausfiihrungen geniigt der H inweis auf die in 
Abb. 1 wiedergegebene G liederung der groBdeutschen 

Steinkohlengebiete, die von O b e r s t e - B r i n k  nach Unter
lagen von K u k u k  und S t a c h  aufgestellt worden ist.

W ahrend auf dem Heerlener Geologen-KongreB das 

Westfal, welches die w ichtigste Stufe im Karbon darstellt, 
nur in 3 Zonen A, B und C durch die marinen Florizonte 

iiber Flóz Katharina (Poissonniere) und F lóz Agir (Petit-

Buisson) untergliedert worden ist, haben O b e r s t e - B r i n k  
und B a r t l i n g  fiir den Ruhrkohlenbezirk noch eine weitere 
Untergliederung vorgenommen, die sich auf G rund  der 
spater erfolgten petrographischen Untersuchungen von 
L e h m a n n  und F lo f  f m a n n i a l s  richtig erwies. Bei derzeich- 
nerischen Darstellung der Karbonschichten in Grundrissen 
und Schnitten bringt eine móglichst enge Unterteilung be
sondere Vorteile, weshalb es geraten erscheint, die untere 
(A) und mittlere Stufe (B) des Westfal nochmals zu unter- 
teilen, die erste bei Steinknipp/Sonnenschein, diezweite beim 
Lingulahorizont, so daB sie ebenso selbstandige Stufen 
bilden wie die weiter oben abgetrennten C und D. Die Ab- 
trennung ist von gewisser Bedeutung bei der Farb-  
g e b u n g  der Schichten. Diese ist in den einzelnen Be
zirken noch nicht einheitlich durchgefiihrt, wodurch die 
Benutzung geologischer Karten des Karbons auBerordent
lich erschwert w ird. In den wichtigsten deutschen Stein
kohlenbezirken sind zur Zeit die in Tafel 1 aufgefiihrten 

Farben gebrauchlich.

Die Aufstellung zeigt deutlich, daB die Farben in 
jedem Bezirk w illkiirlich ausgewahlt worden sind und 
weder zu der Heerlener G liederung noch zu einer Farb- 
normung in irgendwelchen Beziehungen stehen. Nur 
im Ruhrbezirk entsprechen die Farben der im 
Normblatt D IN-BERG  1926 angegebenen Norm ung nach 
stofflichen Gesichtspunkten. W enn auch K u k u k 2 anfiihrt, 
daB mit der Unterteilung in die einzelnen Kohlenarten, 
Magerkohle, EBkohle, Fettkohle usw. nicht der petro- 
graphisch-technische Charakter der Kohle, sondern led ig
lich ihre stratigraphische Stellung gekennzeichnet sei, so 
darf doch nicht iibersehen werden, daB sich an der Ruhr 
in der Tat die stratigraphische G liederung mit der stoff
lichen in groBen Ztigen deckt, weshalb auch die Farb- 
gebung nach stratigraphischen und stofflichen Gesichts
punkten die gleiche ist, ein idealer Zustand, der in den 

anderen Bezirken leider nicht zutrifft.

W ie bereits eingangs ausgefuhrt, ist eine G liederung 
des KarbcSns nach stofflichen Gesichtspunkten allein nicht 
gut moglich, weshalb unbedingt versucht werden sollte, 
eine einheitliche Farbgebung fur die stratigraphische 
G liederung festzusetzen, wobei allerdings die bereits vor- 
genannte Farbgebung fiir die stoffliche G liederung aus- 

scheiden muB.
Von dem bei der Farbnorm ung festgelegten G rund 

satz ausgehend, sich móglichst eng an den Ostwaldschen 
Farbtonkreis und die darin vorgeschlagenen Farben- 
harmonien zu halten, muBte versucht werden, die ge- 
normten Sohlenfarben, D IN-BERG  1914, auch hier zur 

Grundlage der Farbgebung zu machen. Es sind dabei 
3 Vorschlage moglich, die in nachstehender Tafel 2 neben- 

einander gestellt wurden, wobei die genaue Farben- 
bezeichnung nach Ostw ald angegeben ist, dam it jeder an 
der Lósung dieser Frage interessierte Fachmann sich die 
Farben selbst auftragen kann, weil eine farbige Wieder- 

gabe hier leider nicht moglich ist.

Der erste Vorschlag, der 7 Farben umfaBt, namlich 
grau fiir Namur A und dann die 6 Sohlenfarben blau, rot, 

griin, veil, gelb und laubgriin fiir  die dariiber folgenden 
Stufen erscheint nicht zweckmaBig, weil eine Unterteilungs- 
móglichkeit nicht gut gegeben ist, das Aufhellen der 
Farben von unten nach oben, wie es bei der stofflichen 
Farbgebung vorgesehen wurde, nicht vorliegt und ferner 

sich mehrere Farbtóne wiederholen.

1 Neue Erkenntnisse iiber Bildung und Umwandlung der Kohle, Gliick-

auf 68 (1932) S. 793 und 818. .
2 Geologie des niederrheinisch-westfaluchen Steinkohlengebietes,

Berlin 1938.
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Der zweite Vorschlag, der neben grau 11 Sohlenfarben 
benutzt; gestattet zwar die Unterteilung einzelner Stufen, 
es tr itt aber eine unangenehme W iederho lung der Farben 
ein; auBerdem ist die Aufhellung dabei auch nicht gut 

m óglich.

Der dritte Vorschlag benutzt nur die ersten 3 Sohlen
farben blau, rot und grun, und zwar blau fiir das Namur, 

rot fiir das W estfal und griin fiir das Stefan. Unter Be- 
nutzung von truben Farben gelingt das Aufhellen nach 
oben, abgesehen davon, daB es schon in den Farben ublau-
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T a f e l  1. Heutige Farbgebung der Karbonschichten.

Ruhr Oberschlesien Niederschlesien Saar Ostrau-Karwin

Farbę

Schichten Farbę Schichten des
Berg
baues

des Reichsamts 
fur Boden- 
forschung

Schichten Farbę Schichten Farbę Schichten Farbę

Flammkohle gelb Chełm-Krenauer gelb griin Ottweiler rot Magerkohle griin Ostrauer Schichten

Gasflammkohle krefi Nikolaier griin grau
Schatzlar-er

obere Gruppe 
untere Gruppe

veil
blau

Obere
Flammkohle

blau Unterstufe 
von Poruba

kreB

Gaskohle veil Rudaer rot kreB Untere
Flammkohle

rot Jaklowetzer Unter
stufe

grau

Fettkohle rot Sattelfloz blau blau Weifisteiner griin Fettkohle grau

EBkohle blau Ostrauer braun veil Waldenburger kreB Unterstufe 
von Hruschau

blau

Magerkohle grau Unterstufe 
von Petershofen

veil

T a t e l  2. Normvorschlage fiir eine einheitliche Farbgebung der Karbonschichten.

Heerlener Gliederung
1. Vorschlag 

7 Farben 
grau -(- 6 Sohlenfarben

2. Vorschlag 
12 Farben 

grau 4- 1 1  Sohlenfarben

3. Vorschlag 
3 Grundfarben 
(Sohlenfarben)

Stefan (VI)
oberes
mittleres
unteres

23 na laubgriin
24 na 
8 na 

13 na

griin
rot
blau

24 na1 gelbgriin 
21 na hellgriin 
18 na dunkelgriin

griin

oberstes (D) 
oberes (C)

3 na 
11 na

gelb
veil

6 ni 
23 na

kreB
hellgriin

4 na hellkreB 
4 ni dunkelkreB

Oberkarbon Westfal (V) mittleres (B)
19 ia 
19 na

griin
2 na 

11 na
gelb
veil

6 na hellbraun 
6 ni dunkelbraun rot

unteres (A)
7 ia 
7 na

rot 20 na 
8 na

dunkelgriin
rot

8 na hellrot 
8 ni dunkelrot

Namur (IV)
C
B
A

15 ia 
15 na 
15 ni

blau

grau

15 ia 
15 na 
15 ni

hellblau
dunkelbiau
grau

15 na hellblau 
13 na dunkelbiau 
13 ni graublau

blau

Unterkarbon Dinant (I—III)
Vise
Tournai

i Farbenzahlen und Buchstaben nach Ostwald, Farbname wie bisher iiblich.

T a f e l  3. Eigenschaften der Kohlen der wichtigsten deutschen Steinkohlenablagerungen. Nach B roockm ann1.

Niederschlesien

Oberschlesien

Saarbrucken Aachen

Ruhrbezirk

Flammkohle Gaskohle Kokskohle Magerkohle Anthrazit

g M f C ..............................
I  1 h /  insgesamt . . .
S i  1 I t r e i ...................
g J! ( o ...............................
N

74
5
2,4

21

76
5
2.6

19

78
5
2,9

17

80
5
3,1

15

82
5
3,4

13

84
5
3,6

11

f6
5
3,9
9

88
5
4,1
7

90
5
4,4
5

92
4
3,5
4

94
3
2,6
3

96
2
1,75
2

98
1
0,9
1

ba .
, § I Flamme lang, stark ruBend maBig lang, ruBend kurz, klar

£  C
p> OJ i  1 kg Kohle/ WE 

| liefert \ kg Dampf
6800

8,0
7100

8,4
7400

8,7
7600
9,0

7800
9,2

8000
9,4

8300
9,8

8500
10,0

8800
10,4

8700
10,2

8500
10,0

8400
9,9

8200
9,6

Y
e
rk

o
k
u
n
g

Koksausbeute in % . . 50 53 55 60 63 65 70 75 78 80 90 95 98

Koksbeschaffenheit j

Gehalt an fliichtigen 
Bestandteilen in %

Pulver
oder
ge-

sintert

50

Pulver
oder
ge-

sintert

47

Pulver
oder

ge-
sintert

45

Ge-
sintert

40

Ge-
backen

37

O e- 
backen

35

Ge-
backen

30

Ge-
backen

25

Ge-
backen

22

Ge-
sintert

20

Pulver

10

Pulver

5

Pulver

2

1 Sammelwerk Bd. I, S. 259.
Die Zahlenwerte beziehen sich auf trockene, aschenfreie Kohle.

rot-Iaubgriin selbst liegt, wodurch an den Hauptgrenzen 
Namur/W estfal und W estfal/Stefan deutliche Farbgegen- 
satze entstehen. Es ergeben sich dann von unten nach oben 

folgende Farbtóne: 
im Namur graublau 13 ni im Westfal dunkelrot 8 ni 

dunkelbiau 13 na hellrot 8 na
hellblau 15 na dunkelbraun 6 ni

hellbraun 6 na
dunkelkreB 4 ni
hellkreB 4 na

(D ie Farben im W estfal gehóren der erweiterten roten 

Farbskala an, unterscheiden sich aber trotzdem  gut von- 

einander.)
im Stefan dunkelgriin 18 na 

hellgriin 21 na
gelbgriin 24 na

Dieser 3. Vorschlag scheint der zweckmaBigste zu 

sein, weil man sich in groBen Z iigen nur die , ersten 

3 Sohlenfarben blau, rot und griin zu merken braucht und 

man sich beim W estfal, das in den meisten Bezirken in 

Frage kom m t, nur vor Augen zu halten hat, daB die 

Schichten in abgewandelten roten Farben dargestellt 

werden, beginnend m it dunkelrot und endend m it he ll

kreB. W enn es sich auch zum Teil um  M ischfarben handelt, 

diirfte es doch m óglich sein, diese Farben, die iibrigens 

auch bei geologischen Karten sehr viel und m it E rfo lg  

benutzt werden, im  H andel zu kaufen.

D ie ausgewahlten Farben gestatten dazu noch Unter- 

teilungen durch Hellerwerden, weil es sich iiberall um  satte
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Farben handelt. Eine Uberpriifung bei den 
wichtigsten Bezirken ergibt gute Oberein- 
stimmungen, so dafi vorgeschlagen w ird, 
diese Farben zu normen und sie auch schon 
bei dem Druck der geologischen Karten des 
demnachst erscheinenden technischen Sam- 
melwerks »Der groBdeutsche Steinkohlen- 
bergbau« zu btnutzen.

Stoffliche Gliederung.

Die stoffliche G liederung der Karbon- 
schichten geht von chemischen und physika
lischen Eigenschaften der Kohle aus, wobei im 
besonderen die fur die Zwecke der Kohlever- 

edlung wichtigen Faktoren, wie C-Gehalt, 
Elementaranalyse, Heizwert, Gehalt an fliich- 
tigen Bestandteilen, Teerausbeute, Feuchtig- 
keit, Gefiigebestandteile, Ausbeute an Koks 
und Gas, die Art der entstehenden Flamme 
(lang oder kurz, rufiend, leuchtend, nicht 
leuch tend ),d ieG esta lt des Kokses (geschmol- 
zen oder nicht geschmolzen, silberglanzend 
oder dunkel, g latt oder rauh, geblaht usw.) 
beriicksichtigt werden sollen. Solche sto ff
liche Einteilungen liegen in grofien Ziigen 
von Chemikern schon seit langerer Zeit vor, 
wie z. B. die E in te ilung von B r o o c k m a n n ,  
die in vorstehender Tafel 3 nach der Dar
stellung von C. H . F r i t z s c h e 1, wiederge- 

geben ist.

Broockmann gibt den grofien Rahmen 
fiir die einzelnen Bezirke an, selbstverstand- 
lich ohne einen Versuch der Unterteilung in 
den Bezirken selbst zu machen. Eine solche 
ist aber auch ohne weiteres moglich, wenn 
man eine genaue Flózuntersuchung nach 
petrographischen und chemischen Gesichts- 
punkten durchfiihrt, wie das L e h m a n n  und 
H o f f m a n n  versucht haben2. Aus dieser Ab- 
hand lung sind die Abb. 1, 3 und 4 nach
stehend ais Abb. 2, 4 und 3 wiedergegeben.

Man ersieht deutlich aus der Gegeniiber- 
stellung der Abb. 2 und 3, daB die von 
Oberste-Brink und Bartling vorgenommene 
Unterteilung nach stratigraphischen Ge- 
sichtspunkten, wie sie in Abb. 1 wiederge
geben ist, durch die petrographischen Unter
suchungen von Lehmann und H offm ann 
(Abb. 2 und 3) durchaus bestatigt w ird. Die 
Inkohlungsspriinge, die sich an den Stellen 
mariner Transgressionen in beiden Abbil- 
dungen auspragen, diirften nicht allein durch 
die Inkohlung selbst, sondern wie aus Abb. 4, 
die eine Sonderuntersuchung der fliićhtigen 
Bestandteile der Flóze der Zeche Brassert 
darstellt, deutlich hervorgeht, auch durch 
verschiedenartige M oorausbildung bedingt 
sein. H ier sind die Inkohlungsspriinge an 
den Grenzen zwischen Gaskohle und Gas- 
flam m kohle sowie Gasflam m kohle und 
F lammkohle deutlich erkennbar.

Das nach dem Inkohlungsgesetz nicht er- 
wartete Absinken der fliićhtigen Bestand
teile iiber F lóz Agir laBt m it groBer Wahr- 
scheinlichkeit auf das Vorliegen primarer U r
sachen, also durch die M oorausbildung be
dingt, schliefien.

W enn man in den einzelnen Kohlen- 
bezirken griindliche rohstoffliche Unter
suchungen aller abgelagerten Flóze durch- 
fiihrt, wie dies seitens der Reichsvereinigung 
Kohle nach meinem Vorschlage fiir die A u f
stellung einer Flózkartei geplant ist, dann 
diirfte es sicherlich leicht moglich sein, zu 
stofflichen Gliederungen zu kommen. Zuvor 
miifite allerdings in den einzelnen Bezirken 
eine E in igung  iiber die stoffliche E inteilung 
nach Kohlenarten erzielt werden, wobei im 
besonderen zu entscheiden ware, ob man es

1 Lehrbuch der Bergbaukunde, S. 58.
2 a. a. O.
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bei der seitens der Chemiker allgemein angewendeten 

Unterteilung in 5 Kohlenarten, namlich

Flam mkohle
Gaskohle
Kokskohle
Magerkohle
Anthrazit

belaBt oder die von den Bergleuten bevorzugte Unter

teilung in
F lam mkohle
G asflam m kohle
Gaskohle
Fettkohle
Halbfettkohle
Magerkohle

wahlt.

Stellt man die rein chemischen Merkmale, wie Kohlen- 
stoff, Unteren Heizwert, W asserstoff, Sauerstoff und dis- 
poniblen Sauerstoff, in einem Schaubild, wie dies in Abb. 5 
fiir den Ruhrbezirk m it handelsiiblichen Sorten geschehen 
ist, dar (Ruhrkohlenhandbuch) und w ahlt die Abgrenzungen 
so, daB die Kurvenabweichungen in maBigen Grenzen 
bleiben, dann kommt man zu der Unterteilung bei 10, 20, 

30, 35 und 40°,o. Eine Abtrennung der F lam m kohle in der 
letzten Gruppe (35—40<>/o) ware dann nicht erforderlich.

Man w ird die Entscheidung dariiber zweckmaBiger- 
weise zuriickstellen, bis die vorgenannten rohstofflichen 
Kohlenuntersuchungen durchgefiihrt sind. Dabei diirfte es 
zweckmaBig sein, gleichzeitig einheitliche Bezeichnungen 
fiir die einzelnen Kohlenarten festzusetzen, wobei im F.in- 
vernehmen mit dem bekannten Kohlenpetrographen Dr. 
Hoffmann, Saarbrucken, fo lgende Vorschlage zur Erór- 

terung stehen:

0-10% 10—20% 20—30 % 30-35% 35-40% uber 40%
1. Anthrazit Magerkohle Kokskohle Gaskohle Flammkohle
2. Anthrazit Halbfettk. Fettkohle Gaskohle Gasflammk. Flammk.
3. Anthrazit Halbtettk Fettkohle Gaskohle Gasflammkohle
4. Anthrakohle Geringgask. Mittelgask. Hochgask. Hóchstgaskohle
5. Anthrakohle Schwacnbi- Bitumen- Starkbitu- Starkstbitumenkohle

tumenkohle kohle menkohle

Die amerikanische und englische E in te ilung ist fo l
gende: %

subbituminous..............................  > 4 0
Iow rank bituminous...................35—50
medium rank bituminous . . . .  30—50
high rank b itum inou s .....26—33
Iow rank semibituminous . . . 19—28
high rank semibituminous . . . 12—20
semianthracite*..............................  8—14
anthracite . ........................ unt. 10

Die Bezeichnung H albfettkohle ist an Stelle der im 
Ruhrbezirk z. B. o ft gebrauchlichen Benennung »EBkohle« 
gewahlt worden, die von vielen Fachleuten ais nicht 
treffend abgelehnt wird.

Die weiterhin gewiinschte Unterteilung in Feuerungs- 
kohle, Generatorkohle, Kokskohle, Schwelkohle und 
Hydrierkohle sollte man hierbei nicht geltend machen; es 
diirfte geniigen, wenn man in der Flózkartei eine beson
dere Farbgebung und entsprechende Buchstabenbezeichnung 
vornimmt. Die Entscheidung dariiber w ird  aber am besten 
in einer gemeinsamen Besprechung aller daran interessier- 
ten Fachleute, wie Bergmann, Chemiker und M ark 

scheider, getroffen. A u f alle Falle w ird  es aber zweckmaBig 
sein, in Zukunft dem Bergbauplaner und dem  Kohlen- 
veredler Schichtenschnitte zur Verfiigung zu stellen, die 

nach stofflichen Gesichtspunkten aufgestellt sind, wrobei 
allerdings die stratigraphische S te llung ohne weiteres m it 
angegeben werden kann.

Abb. 6 zeigt einen solchen Versuch fiir die wichtigsten 
Gebiete, wobei die einzelnen Kohlenschichten nach dem G e
halt an fluchtigen Bestandteilen gegeneinander abgegrenzt 
und m it den genormten Farben, die von unten nach oben 
aufhellen, angelegt sind. Im  vorliegenden Falle ist aus 
Ersparnisgriinden die Schwarzdarstellung nach D IN -BERG  
1926 gewahlt worden. M an ersieht jetzt deutlich, wo z. B. 

verkokungsfahige Kohle oder Feuerungskohle vorkommt. 
Man kann auch erkennen, daB die sogenannte M agerkohle 

im Saargebiet gar keine M agerkohle ist, sondern eine 
jungę F lammkohle m it einem sehr hohen G ehalt an fliich- 
tigen Bestandteilen. F iir den Fa li, daB die Kohle einer ge- 
wissen Schicht, z. B. die Gaskohle des Ruhrgebiets, stellen
weise den Charakter der angrenzenden Schicht, hier der 

Fettkohle hat, also m it verkokbar ist, w ird  dies durch far-

bige Streifen (in Abb. 6 durch entsprechende Schraffung) 
kenntlich gemacht.

Das vorliegende B ild  ist natiirlich nur ais Ubersichts- 
bild zu werten. In W irklichke it braucht man bei der sich 
standig andernden Inkoh lung eine gróBere Anzahl solcher 
Schichtenschnitte, mindestens fiir jede Schachtanlage einen. 
Es empfiehlt sich, am Rande der Schichtenschnitte die strati
graphische G liederung m it dem zugehórigen Farbstrich 
kenntlich zu machen, so daB man aus einem solchen 
Schichtenschnitt sowohl die stratigraphische Stellung ais 
auch die stofflichen Merkmale der dargestellten Flóze er
kennen kann. Es ist nur noch erforderlich, sich, wie bereits 
angefiihrt, in einem gróBeren Kreise iiber die genaue 
Unterteilung nach stofflichen Gesichtspunkten und eine ent
sprechende kurze und treffende Bezeichnung zu einigen.

Einheitliche Flozbezeichnung.

Die Durchfiihrung der vorstehend angeregten N or
m ung einer stofflichen und stratigraphischen G liederung 
der Karbonschichten w ird  wesentlich erleichtert und ge
fórdert durch die E in fiihrung einer einheitlichen Flóz- 
bezeichnung. Die Flóze werden, wie allgemein bekannt, 
teils m it Buchstaben, teils m it Zahlen und Namen jeglicher 
Herkunft bezeichnet. Dabei hat man oft versucht, m it der 
Namensgebung dem Flózcharakter Rechnung zu tragen, 
z. B. bei den FIózen Dickebank, W asserfall, Dreckbank 
usw. Jeder Bergmann weifi aber, daB das F lóz Dickebank 
auf der einen Schachtanlage iiber 2 m machtig sein kann, 
auf einer anderen Anlage dagegen nur noch 0,40 m und 
dam it unbauw iird ig  ist. Das F lóz Dreckbank kann an einer 
Stelle sehr unrein ausgebildet sein, an einer anderen Stelle 
aber in guter Besehaffenheit auftreten. Irgendeine Ge- 
dachtnisstiitze bietet diese Namensgebung nicht, m it Aus- 
nahme der wenigen genormten Leitflóze, wie z. B. an der 
Ruhr die Flóze Sonnenschein, Katharina, Agir usw., die aber 
auch nur jeweils in den betreffenden Gebieten bekannt 
sind und sich fiir eine allgemeine Bezeichnung nicht eignen. 
Der W unsch nach einer besseren Bezeichnung ist daher 
schon seit jeher laut geworden. Ansatze zu einer Norm ung 
liegen auch hier und da schon vor, ohne daB es aber zu 
einer grundlegenden Regelung gekommen ware. Nachdem 
das Dezimalklassensystem sich in den letzten Jahrzehnten 
nicht nur in den Bibliotheken, sondern auch im praktischen 
W irtschaftsleben m it groBeim E rfo lg  durchgesetzt hat — 
es sei nur kurz verwiesen auf die Anwendung beim Konten- 
plan, bei der Betriebsnummerung und der Reichswaren- 
nummerung — liegt es nahe, sich auch bei der Norm ung 
der Flozbezeichnung des Dezimalklassensystems zu be- 

dienen. Dabei g ibt es 2 M óglichkeiten:

1. Einheitsbezeichnung nach dem Dezimalklassensystem,
geltend nur fiir die einzelnen Kohlengebiete;

2. Einheitsbezeichnung nach dem Dezimalklassensystem,

geltend fiir  alle Gebiete.

In beiden Fallen diirfte es zweckmaBig sein, die E in 
heitsbezeichnung nach stratigraphischen Gesichtspunkten 
durchzufiihren und nicht nach stofflichen,. weil die s to ff
lichen Merkmale wegen der Inkohlungsanderung einem zu 

groBen Wechsel ausgesetzt sind.

Schichten-
folge

Kohlenart Flóze Flozbezeichnung

5 Gasflammkohle FI. Agir 

FI. 1

FI. 5.3, 

FI. 5.„,

4 Gaskohle •

FI. Katharina FI. 4.„,

3 Fettkohle

FI. PlaBhofsbk.

FI. 3.13 
FI. 3.18., 
FI. 3.,* 

FI. 3-oi

2 Halbfettkohle
FI. Sarnsbank FI. 2.„,

1 Anthrazitkohle FI. Sengsbank

FI. l.„,

Schema einer einheitlichen Flozbezeichnung 
fiir das Ruhrgebiet.

Zu  1. E in Muster fiir eine einheitliche Flozbezeichnung 
nach dem Dezimalklassensystem fiir  den Ruhrbezirk z. B. 

zeigt das vorstehende Schema. Die einzelnen Schichten, 

wie Anthrazitkohle, Halbfe ttkohle , Fettkohle usw ., erhalten
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Abb. o. Stoffliche G liederung der Karbonschichten.

die fortlaufenden Kennziffern 1, 2, 3, 4 und 5 oder 01 02

03, ,04, 05 von unten nach oben. D ie F lóze werden in diesen 
Schichten mit Zahlen von 0-100 vom altesten zum jiingsten 
bezeichnet, so daB z. B. das F lóz Sonnenschein die Bezeich
nung Flóz 3.03 tragt, d. h., das dritte F lóz in der dritten 
Schichtenfolge, also der Fettkohle. D ie Bezeichnung Flóz 
5.37 bedeutet das 37. F lóz in der 5. Schichtenfolge, also 
der Gasflam m kohle . M an braucht sich also nur die 5 oder 
6 Ziffern fur die Schichtenfolge zu merken und ist dann 
ohne weiteres uber die órtliche Lage des Flózes unter- 
richtet. Auch das Einschieben eines F lózes zwischen zwei 
benachbarten F lózen ist jetzt ohne weiteres klar zu be- 
zeichnen und zu erkennen, w ie z. B. die Bezeichnung 
F lóz 3.12.1 dem m it dem Dezimalklassensystem  Vertrauten 
ohne weiteres sagt, dafi es sich um  ein neu festgestelltes 
F lóz handelt, das zwischen dem 12. und dem 13. Flóz der 
Schichtenfolge 3 liegt.

Zu  2. E ine Flózbezeichnung, die fu r die groBdeutschen 
Kohlengebiete allgemein G e ltung  hat, ist zweifellos einer 
solchen fiir die einzelnen Gebiete vorzuziehen in gleicher 
Weise, wie dies bei der stratigraphischen und stofflichen 
G liederung der Karbonschichten der F a li ist. Man kann 
dabei 2 Wege beschreiten:

a) E in fiih rung  von Zahlen fu r die einzelnen Flóze in 
den einzelnen Schichtenfolgen, w ie vorstehend bereits ge- 
schildert unter Be ifugung von Buchstaben, welche die 

stratigraphische Stellung kenntlich machen sollen. So wiirde 
z. B. die Bezeichnung W  A u 13 bedeuten das 13. Flóz in 
der unteren Abte ilung A des W estfa l, oder S t m04  das
4. F loz in der m ittleren Abte ilung des Stefan. Dieser Vor- 
schlag entspricht aber sicherlich nicht einer zeitgemafien 

strengen Norm ung nach dem Dezimalklassensystem, wes
halb ein dahingehender weiterer Vorschlag priifenswerter 
erscheint.

b) Die Flóze werden wieder sehichtenweise mit den 
Z ittern  01—100 bezeichnet. Die 3 Hauptabteilungen des 
Oberkarbon Nam ur, W estfal und Stefan erhalten die 
3 Kennziffern 1, 2 und 3 (oder auch 01, 02, 03). Die Stufen 

ln ? ie~en Abteilungen werden w ieder m it laufenden Ziffern
1, 2, 3 usw unterbezeichnet, also im Nam ur A, B und C 
entsprechend m it 1, 2 und 3, im W estfa l die Stufen A, B,

..u *P . 2> 3 und 4, wobei unbed ingt anzustreben

^ 3r u’ r- beiden Stufen A und B nochmals zu unterteilen 

AT-## 1 "e'ne bęssere Farbgebung ), so daB man zu
> ci !ern ^ame- Beim Stefan geniigen entsprechend seinen 
3 Stufen die Z iffern 1, 2 und 3. Das 7. Fettkohlenflóz in 

den unteren Saarbriicker Schichten w iirde danach wie folgt 
beziffert:

2.5.07.

Es ist also das 7. F lóz in der 5. Zone (bei einer Unter- 
te ilung in 6 Zonen) des W estfal oder auch bei Verwen- 
dung von je 2 Z iffern

02.05.07.

,ii!.r n Cn ,°r,tlichcn Gebrauch auf den Schachtanlagen und 

Zahl ahkifrlUng aut i lcu Grubenbildern kann man diese
dbl^ r Zen, w ie  das auch bei d e„ Koordinatenzahlen

M i
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Abb. 6. Stratigraphische und stoffliche G liederung der Karbonschichten.

10

geiibt w ird. Es w iirde also geniigen, zu schreiben 507. E in 
Floz m it der gleichen Bezifferung in einem andern Gebiet, 
wie z. B. in den Flammkohlenschichten der Ruhr, steht also 

stratigraphisch auf der gleichen Hohe.
Um nun den stofflichen Charakter des Flózes zu kenn- 

zeichnen, gre ift man am besten zuriick auf die vom Ober- 

kommando der W ehrmacht durchgefiihrte Reichswaren- 
nummerung, wonach die Steinkohle die Kennziffer 

1100 — 1129 erhalten hat und die Braunkohle 1130 - 11 59. 

Die einzelnen Kohlenarten bei der Steinkohle sind wie 
folgt untergliedert:

Anthrazit 01
M agerkohle 02

EBkohle 03
Fettkohle 04

Gaskohle 05
Gas- und  G asflam m kohle  06 

F lam m kohle 0/
G lanzkoh le  08

Pechkohle 09

Man braucht also nur diese Kennziffer fur die stoffliche 
Charakteristik hinter die vorstehende Zahl zu setzen m it
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der iiblichen Abtrennung durch einen Doppelpunkt, so daB 
die Bezeichnung jetzt lauten w iirde:

02.05.07 : 04.

Wenn man dazu noch das betreffende Steinkohlengebiet 
kenntlich machen w ill, dann braucht man nur den bereits 
genormten Revierschliissel (fiir GroBdeutschland: R u h r l l ,  
Aachen 12, Saar 13, Lothringen 14, Oberschlesien 21, 
Niederschlesien 22, Sachsen 31, Sudetenland 32, Nieder- 
sachsen 33, Siiddeutschland 35 und Ostmark 36), im vor- 
stehenden Falle fiir die Saar also Nr. 13, anzuhangen, so 
daB die nunmehr national wie auch international giiltige 
Flózbezeichnung lauten wtirde:

02.05.07 : 04.13.

Der Fachmann entnimmt aus diesen Zahlen folgendes: Das
7. F lóz in der 5. Zone des W estfal (stratigraphisch), und 
zwar ein Fettkohlenflóz des Saargebiets (sto fflich). Fiir 
den Hausgebrauch wiirde man natiirlich nur die oben be
reits angefiihrte Abkiirzung 507 benutzen.

Der O rdnung  halber sei noch darauf hingewiesen, daB 
aus der Internationalen Dezimalklassifikation noch folgende 
Kennziffern zur Verfiigung stehen:

Lagerstattenlehre . . . 553.9 
Anthrazitkohle ^ m  no
Oraphitkohle /  • • • ■ 55393

S te in k o h le .......................... 553.94
Magerkohle . . - . . . .943
E B k o h le ........................................ 944
F e t t k o h l e ....................................945
G a s k o h l e .................................... 946
Gasflammkohle . . . • . .947

Diese mehr bibliographische Bezeichnung diirfte aber nicht 
so zweckmaBig gein, wie die oben angefiihrte stofflich 
warenmaBige.

Die anderen wiinschenswerten bergbaulichen und stoff- 
lichen Merkmale, wie Bezeichnung der Bauw iirdigkeit, 
Gehalt an fliichtigen Bestandteilen und Verwendungszweck 
der Kohle konnte man der Flózbezeichnung noch anhangen, 
wobei unterschieden wurden

bauwiirdige Flóze durch einen ausgefiillten Kreis =  •  
bedingt bauwiirdige F lóze durch einen

halbausgefiillten Kreis =  © 
unbauw iird ige F lóze durch einen

unausgefiillten Kreis =  O 

Bei Benutzung von Schreibmaschinenschrift konnte 
man die Abkiirzungen b (bauw iird ig), bb (bedingt bau- 
w iirdig) und ub (unbauw iird ig) oder auch entsprechende 
Zeichen* w ie® , O  und O  verwenden.

Der Verwendungszweck kann durch Abkurzungen wie folgt 
bezeichnet werden:

F =  Feuerungskohle -
G  =  Generatorkohle 
K =  Kokskohle 

Sch =  Schwelkohle 
Hy =  Hydrierkohle usw.

W enn man schlieBlich noch eine die Bauwiirdigkeits- 
abgrenzung bestimmende Flózkartei-Wertzahl, iiber die 
demnachst noch besonders berichtet werden soli, h inzufiigt 
und die bisherige Flózbezeichnung aus ZweckmaBigkeits- 
grunden m it angibt, so wurde ein Titel auf dem Grubenbild 
des vorgenannten Flózes wie folgt aussehen:

Floz 507 7g Hy

(Gneisenau) J

Fur den weiteren nationalen oder gar internationalen 

Gebrauch wiirde der Titel erganzt wie folgt:

Flóz 02 05.07
e  , 78, 35 °/0, Hy.

(Gneisenau)

Aus dieser Bezeichnung kann alles an stofflichen und 
stratigraphischen Merkmalen herausgelesen werden, was 
erwiinscht ist. Etwaige weitere stoffliche M erkm ale sind 

dann aus der Flózkartei zu entnehmen.

Jeder, der einmal Gelegenheit hatte, sich mit dem 
Dezimalklassensystem vertraut zu machen, w ird ohne 
weiteres der ZweckmaBigkeit einer solchen N orm ung der 
Flózbezeichnung zustimmen. Fiir die Ubergangszeit w ird 

man zweifellos die bisherigen Namenbezeichnungen bei- 
behalten, wenn man sie nicht iiberhaupt ais einen Be
standteil des Titels ansehen sollte. D ie amtliche und be
triebliche Bezeichnung muBte aber in móglichst kurzer 
Zeit auf die Z iffernbezeichnung umgestellt werden.

Im Zusam m enhang mit der E in fiihrung dieser ge
normten F lózbezeichnung muBte die unbedingt notwendige 
Flózgleichstellung (Flóz-Identifizierung) durchgefuhrt 
werden. Das Fehlen einer solchen Flózgleichstellung (die 
bisherigen Versuche sind mehr oder weniger gescheitert) 
w ird in allen Steinkohlengebieten ais ein besonderer 
Mangel empfunden. Zufo lge der groBen Fazies-Schwan- 
kungen w ird sich die Arbeit recht schwierig gestalten, 
sie muB aber schon mit Riicksicht auf die geplante F lóz
kartei baldigst durchgefiihrt werden, eine Aufgabe, die in 
der Hauptsache den Markscheider angeht. Erleichtert wird 
die Flózgleichstellung erheblich, wenn die fiir die Auf- 
stellung einer Flózkartei erforderlichen stofflichen M erk
male, wie Machtigkeit, Heizwert, E infallen, Nebengestein, 
C H 4-Gehalt, Teerausbeute, schadl:che Stoffe, Feuchtigkeit, 
Hartę und Gefiigebestandteile vorliegen wurden. M an kann 
dann Risse gleicher stofflicher M erkmale, w ie z. B. gleicher 
Machtigkeit, gleicher Bergemittel, gleicher Gehalte an 
fliichtigen Bestandteilen usw. zeichnen, wodurch man an 
den Schwachestellen, wie den Markscheiden benachbarter 
Zechen oder an w ichtigen Stórungen gute Anhaltspunkte 
fiir die Gegeniiberstellung gleicher Flóze erhalt.

Diese vorgeschlagenen Normungsarbeiten, wie Schaf- 
fung einer einheitlichen F lózbezeichnung, einer einheit- 
lichen stofflichen und stratigraphischen G liederung der 
Karbonschichten werden sowohl dem Bergbau fiir seine 
Planungen im groBen und im kleinen ais auch der chemi
schen Veredlung auBerordentliche Vorteile bringen. Ihre 
baldige Inangriffnahme ist daher zu empfehlen, und auch 
schon aus dem Grunde wtinschenswert, dam it bei dem zur 
Zeit im Druck befindlichen technischen Sammelwerk »Der 
groBdeutsche Steinkohlenbergbau« in seinem 1. und
2. Band (Markscheidewesen) diese Neuerungen noch be- 
riicksichtigt werden kónnen.

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

Die immer mehr zunehmende Kohleveredlung, welche 
in der Kohle hauptsachlich den Rohstoff und nicht den 
Brennstoff sieht, bedingt eine recht baldige Erfassung der 
Kohlengrundlage nach stofflichen Gesichtspunkten. Ais 
Vorarbeiten dazu sind Normen fiir eine einheitliche F ló z 
bezeichnung und eine stoffliche und stratigraphische 
G liederung der Karbonschichten m it dem Zwecke einer 
móglichst weitgehenden F lózgleichstellung der einzelnen 
Flóze unerlaBlich.

Die Bergschadensicherung von Kokereien.
Von Dr.-lng. habil. O tto L u e t k e n s ,  Dortmund. 

(SchluB.)

Richtlinien fiir die Sicherungsstufe 2.

Zur Sicherungsstufe 2 gehóren solche MaBnahmen, 
welche durch die Em pfind lichkeit des betreffenden Bau- 
werkes erforderlich werden. Fiir die Unterscheidung der 
Sicherungsstufen 1 und 2 ist nicht die absolute GróBe der 
erwarteten Abbaueinw irkungen, sondern das Verhaltnis der 
Bauwerksempfindlichkeit zur GróBe der Abbaueinw irkung 
maBgebend. Zur Sicherungsstufe 2 gehóren alle Falle, in 
denen die allgemeinen MaBnahmen der Sicherungsstufe 1 
nicht ausreichen, in denen aber eine Vollsicherung gemaB 
Stufe 3 nicht gefordert werden muB. Die zusatzlichen MaB

nahmen der Sicherungsstufe 2 verursachen Mehrkosten in 
Hóhe von etwa 5 bis 10 %  der Bausuinme, wahrend die 

MaBnahmen der Sicherungsstufe 1 m óglichst weniger ais
3 o/o ausmachen sollen.

W ill man Bauwerke in verstarktem MaBe sichern, so 
kann man, abgesehen von allen in sich biegungssteifen, 
d. h. vollzusichernden Bauwerken. zwei verschiedene W ege 
einschlagen.

..Pf.r .e rs te  W e g  ist der, daB man die Bauwerke durch 
zusatzliche Anordnung von Fugen und Gelenken noch 
elastischer gestaltet. Ais Beispiel diene ein Kiihlturmunter-
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Koksabwurframpe.

bau (Abb. 16), bei dem nicht nur die lotrechten Behalter- 
wande an den Ecken durch Fugen unterteilt sind, sondern 
bei dem auch die Sohle in Verlangerung der W andfugen  bis 

zu den Stielfiifien aufgeschnitten ist.
Bei einem anderen Kiihler wurde zur sicheren Ver- 

meidung von W assenerlusten zusatzlich auf der Innenseite 

des Behalters eine Isolierung gefórdert, welche nochmals 
gegen mechanische Beschadigungen durch eine diinne 
Eisenbetonhaut geschiitzt w ird. Diese besondere Ab- 
dichtung zahlt gleichfalls zu den MaBnahmen der Siche

rungsstufe 2.
Der z w e i t e  W eg  besteht darin, daB man besondere 

MaBnahmen zur spateren Regulierung der Setzungsdiffe- 
renzen trifft. Bei allen Stahlkonstruktionen ist das bekannt- 
lich so b illig , daB die FuBausbildung einer Stahlkonstruk- 
tion m it der E inrichtung zur vertikalen oder horizontalen 
Ausrichtung noch unter die Sicherungsstufe 1 fallt. Bei 
Stahlbetonbauten und bei Mauerwerksbauten sind die 

Kosten aber groBer.

Abb. 16. K iih lturm unterbau mit aufgeschnittener 

Behaltersohle.

Ein Beispiel fur eine einfache Hebungsvorrichtung 

einer Stahlbetonkonstruktion g ibt Abb. 17. D ie dargestellte 

Koksabwurframpe, dereń Rampenplatte gelenkig auf der 
W and  des Bandkanals ruht, kann im Stiitzenauflager leicht 
m it Hebezeugen, Spindeln oder hydraulischen Pressen an
gehoben werden. Bei schweren Stahlbetonbauten sind die 
Vorrichtungen zum  Heben wesentlich kostspieliger. Ver- 
schiedentlich hat man Kohlentiirme zum  Heben eingerichtet, 
indem man die seitlichen W andę horizontal durchschnitten 
und m it Hubnischen ausgestattet hat.

W ill man schwerbelastete Stahlbetonstiitzen zum  Heben 

einrichten, so muB man die Auflagerpunkte in Stahl- 
konstruktion ausbilden, welche m it Steinankern an den 
Eisenbetonąuerschnitt angeschlossen sind. Derartige Aus- 

fiihrungen sind aber auch verhaltnismaBig seiten.
Die gebrauchlichen Hebem ittel eignen sich nur zum 

Heben einzelner Punkte. W ill man W andę punktweise an- 
heben, so muB man besondere Balken zum Abfangen der

Abb. 18. U nterbrenner-U nterbau  m it ausgekragter Fundam entplatte fiir die Abhitzekanale.
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Wandlasten anordnen. Dieses Vorgehen ist aber bei be
stehenden Bauwerken sehr kostspielig. Fiir Bauwerke mit 
durchgehender Fundamentplatte ist ein neues Verfahren 
entwickelt w orden1, welches nach dem Prinzip der hydrau- 
lischen Presse arbeitet. Es ist schon lange bekannt, dafi sich 
beim Einpressen von Zementmilch in den Boden die E rd
oberflache entsprechend hebt. Der Gedanke lag also nahe, 
unter einem Bauwerk einen m it Sand ausgefiillten be
sonderen Hubraum  anzuordnen, welcher es gestattet, eine 
Hebung in einfacher Weise durch Einpressen eines Sand- 
wassergemisches durchzufiihren. Der Vorteil gegeniiber 
dem Einpressen von Zementm ilch ist der, daB man ein 
Bauwerk auch durch Ausspiilen wieder absenken kann. Bei 
fehlender UmschlieBung des Hubraumes bleibt die W irkung  
einer Einpressung im Boden stets unsicher, weil man nicht 
vorher wissen kann, nach welcher Richtung die eingepreBte 
Fliissigkeit entweichen wird.

f  ----------- ‘

> n ------
1

l

Abb. 19. Normalofen-Fundament m it Hebungsvorrichtung.

Abb. 20. Unterbrenner-Unterbau m it abgetrennten 
Abhitzekanalen.

Da die erste Versuchshebung an einem vollgesicherten 
steifen Koksofenunterbau durchgefiihrt wurde, konnte man 
vermuten, daB das Verfahren sich auch nur fiir steife Bau- 
werkskórper eigne. Abgesehen von diesem einen Fali ist 
jedoch tatsachlich die Hebungskonstruktion ausschlieBlich 
in Bauwerke m it schlaffer bzw. elastischer Grundplatte ein
gebaut worden. Die Entw icklung des neuen Hebungs- 

verfahrens wurde im iibrigen nur aus der Notwendigkeit 
geboren, eine schwere Kohlenwasche m it schlaffer Funda
mentplatte spater anheben zu miissen. Diese Aufgabe, eine 
Vorrichtung zu schaffen, um  ein Bauwerk von 50000 t G e 
wicht ais ganzes spater wieder gerade richten zu kónnen,

1 Loos und B e rn a tz ik :  Das Luelkensche Verfahren zur Hebung und 
Senkung von Bauwerken. Bauingenieur 21 (1940) S. 163/71.

betraf also gerade einen Baukórper ohne Vollsicherung. 
Die Anwendung auf die G riindung  von Koksofenunter- 
bauten ergab sich erst spater. W enn durch das Hebungs- 
verfahren zusatzlich eine Vollsicherung bedingt w iirde, so 
ware die Hebungsvorrichtung reichlich teuer. Bei den zur 
Zeit im Bau befindlichen Kokerei-Unterbauten betragen die 
w irklichen Mehrkosten auf den Ofen umgerechnet etwa
2 bis 21/2 o/o der Bausumme des Ofens.

Ferner sei noch erwahnt, daB das Verfahren nicht an 
eine vóllig dichte UmschlieBung des Hubraumes gebunden 
ist. Die móglicherweise entstehenden Undichtigkeiten sind 
fiir den EinpreBvorgang belanglos und lassen sich im 
iibrigen m it verhaItnismaBig einfachen technischen Hilfs- 
mitteln wieder beseitigen.

Die Abb. 18 bis 20 veranschaulichen drei Anwendungs- 
beispiele der praktischen Durchfiihrung an einigen zur Zeit 
noch im Bau befindlichen Kokereien. Abb. 18 stellt die 
Konstruktion eines Unterbrennerofens dar, bei dem die 

seitlichen Abhitzekanale m it auf der durchgehenden 
Fundamentplatte der Ofen stehen. W ill man einen Hubraum  
unterhalb einer solchen gemeinschaftlichen Fundament
platte schaffen, so muB man bedenken, daB der Wasser- 
druck beim Anheben in der ganzen Grundplatte annahernd 
gleich groB ist. Um  nicht wahrend des Anhebens all zu 
groBe Biegungsmomente in der Q uerrichtung zu erhalten, 
muB der Hubraum  in der Breite beschrankt werden. Die 
Abhitzekanale sind deshalb schon im Ruhezustand auf 
Kragarmen aufgelagert. Die E in fiihrung der Rohrstutzen 
zum Einpressen ist im iibrigen bei den Unterbrennerófen 
sehr einfach, weil oberhalb der Fundam entplatte geniigend 
freier Raum zur Verfiigung steht.

Abb. 19 zeigt die G riindung eines Normalofens, bei 
dem dieser Raum  fehlt. Infolgedessen miissen hier die Ein- 
preBrohre seitlich eingefiihrt werden. Das ist selbst- 
verstandlich in konstruktiver H insicht ein Nachteil, weil sich 
die EinpreBrohre beim Hebungsvorgang leichter verstopfen 
kónnen. Es muBte den EinpreBrohren ein solcher Durch
messer gegeben werden, daB man gegebenenfalls beim 
Einpressen m it Spiillanzen arbeiten kann.

In Abb. 20 w ird ein Unterbrennerófen wiedergegeben, 
bei dem die leichten Rauchkanale vó llig  von der Ofen- 
konstruktion abgetrennt sind. Bei einer H ebung miissen die 
Hóhenunterschiede zwischen den Rauchkanalen und Ofen 
in den Rohrzuleitungen ausgeglichen werden. Die Ab- 
-trennung der Rauchkanale ist sehr vorteilhaft, weil einer- 
seits die Kosten fiir die Auskragung der Platte gemaB 
Abb. 18 fortfallen, andererseits auch die Uberleitung der 
zum Kamin fiihrenden Abzweigungen der Rauchkanale 
weniger Schwierigkeiten bereitet.

Sicherungsstufe 3.

Diese Sicherungsstufe umfaBt alle MaBnahmen, welche 
zur V o l l s i c h e r u n g  eines Bauwerkes notwendig sind. 
Wegen der hohen Kosten ist der Anwendungsbereich be
schrankt. Im allgemeinen ist eine Vollsicherung nur dann 
zu vertreten, wenn das betreffende Bauwerk bereits an 

»IC j  einre gcniigende raumliche Biegungssteifigkeit besitzt. 
Andernfalls muB soviel von der Unversehrt'heit des be
treffenden Bauwerkes abhangen, daB die zusatzliehen 
Kosten der Sicherung volI aufgewogen werden. Man kann 
yier rorm en der Vollsicherung nach den statischen Auf- 
lagerbedingungen unterscheiden.

p  , ers*e ArX ,ist d 'e Einflachenlagerung, welche allen
Fachleuten vom Wasserbehalter Bredeney her bekannt sein 
urtte Gle.chsam eine Abart der E inflachenlagerung ist die

GrondriB ng V° "  Bauwerken m it langlichem

■ V  veranschaulicht diese Art der Vollsicherung bei
einem Koksofenunterbau im Saargebiet. Diese Konstruk-

r  ,m r l vier kaum  in Betracht, wenn nicht 
f  K  c ^  Setzungsdifferenzen erwartet 

Hnn fn i 1 mt,eressieren, warum  diese Konstruk-
° '' ' , 1 yorliegenden Falle gewahlt wurde. Der Auf-

WUn so'vohl die Ausschaltung von Sen-

S S  n̂ V nr ^ alb einer Batterie als auch eine 
m na  p r f f f  i <C- k 7  Battel'ien untereinander. Diese Forde- 

dcm Finh M arłaUS’ *daB die hier an faHende Kohle vor 
fuhrunL Hp"gen &estan’ Pft werden muB. Die seitliche Ein- 
tuhrung des yorgepreBten Kohlenkuchens laBt eine viel

feviergeurblirTo A Ci lmtaB,ge Se.nkun& zu- ais die im  Ruhr- 
einppfmS h 4 S^ eiSe’ bei der die Kohlen von oben 

g werden. Weitere Einzelheiten der Konstruktion
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kónnen aus friiheren Veróffent- 
Iichungen1 entnommen werden.

Die dritte M óglichkeit der 

Vollsicherung ist unter der Be
zeichnung »Dreipunktlagerung« 
bekannt. Ais Beispiel zeigt 
Abb. 22 den Unterbau einer 
Schwelanlage im Saarrevier. 
Dieses Bauwerk ist insofern be- 
merkenswert, ais man hier m it 
den gleichen Spindeln, die man 
zum Heben der drei Auflager- 
punkte verwendet, auch eine 
horizontale Verschiebung m it 
H ilfe  der herausstehenden Knag- 
gen durchfiihren kann. Diese 
seitliche Verschiebungsmógl ch- 
keit wurde deshalb gewiinscht, 
weil die E in fiilló ffr.ungen stets 
genau in einer Flucht liegen 
miissen. Die E infiillvorrichtung. 
besitzt nur einen Spielraum  von 
wenigen M illim etern .

Man erkennt an diesem Bei
spiel im iibrigen die enge Ver- 
flechtung der Bergschaden- 
sicherung m it dem Maschinen- 
bau. Manche baulichen MaBnah- 
men sind nur deshalb notwen
dig, weil die maschinentech- 
nischen E inrichtungen keine Ver- 
form ung der Bauwerke ver- 
tragen kónnen. Es ist in jeclem 
Fali zu priifen, ob nicht eine 
Abanderung der Maschinenkon- 
struktion b illiger ist ais die bau
lichen Sicherungskosten, welche 
sich andernfalls einstellen.

Ais vierte Art der Voll- 
sicherung ist die Unterteilung 
eines Bauwerkes in einzelne 
Bauwerksteile zu nennen, welche 
selbst voll gesichert sind und 
sich gegenseitig ohne erhebliche 
Schaden bewegen kónnen.

Eine eingehende Beschrei
bung von Vollsicherungen diirfte 
sich eriibrigen, da gerade dieses 
teuerste Verfahren der Berg- 
schadensicherung unverdienter- 
maBen viel mehr Beachtung ge
funden hat, ais jede Teilsiche- 
rung, dereń weitere Erforschung 
im Interesse des Bergbaues sehr 
zu begriiBen ware.

1 Loos und B e rn a tz ik , a. a. O., 
L ue tkens , a. a. O.
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Abb. 22. Schwelofen-Unterbau m it Dreipunktlagerung.

U M S C H A U
Das Gesetz iiber den Aufbau 

der Reichsbergbehorden.

Von Berghauptm ann a. D . Dr. W ilhe lm  S c h l i i t e r ,  Bonn.

Das Reich w ill die Berggesetzgebung der Lander durch 
ein Reichsberggesetz vereinheitlichen und neu ordnen; sein 
Vorlaufer ist das Oesetz zur Uberleitung des Bergwesens 
auf das Reich vom 28. Februar 1935x. Es hat das Berg

wesen, die Berghoheit und die Bergwirtschaft, zur Reichs- 
angelegenheit erklart und die oberste Leitung dem Reich 
iibertragen; der Reichswirtschaftsm inister leitet das Berg

wesen, seinen W eisungen miissen die Bergbehórden der 
Lander folgen. Diese sind in vielen Landern besondere 
Fachbehórden m it drei Rechtsziigen, in den anderen haben 
sie nur zwei Rechtsziige und zum  Teil noch andere ais 
bergbauliche Aufgaben; die PreuBische Bergbehórde be
steht aus dem Bergrevierbeamten ais unterer und órtlicher, 
dem Oberbergam t ais mittlerer und dem Wirtschafts- 
minister ais oberster Landesbergbehórde.

1 ROBI. 315; vgl. Gluckauf 71 (1935) S. 307.

Die Landesbergbehórden gelten wie alle Behórden der 
Lander zugleich ais Behórden des Reichs, ihre Beamten 
sind unm ittelbare Reichsbeam te1. Sie erfiillen ihre A u f
gaben zwar nach den Berggesetzen der Lander, jedoch im 
Namen und im Auftrage des Reichs und unter der Aufsicht 

und nach den Anordnungen des Reichswirtschaftsm inisters; 
er bildet den letzten Rechtszug bei allen Anordnungen der 
Landesbergbehórden. In  Landern, die wie PreuBen, Bayern, 
Sachsen, Braunschweig, Baden, Hessen und W iirttem berg 
eine untere, eine m ittlere und eine oberste Landes
bergbehórde haben, geht die Beschwerde gegen Ent- 

scheidungen der m ittleren Bergbehórde, des Oberbergam ts, 
an den Reichswirtschaftsm inister; fiir die Beschwerde 
gelten zur Zeit noch die Landesberggesetze, in PreuBen 
das Berggesetz von 1865 und seine Nach- und  Neben- 
gesetze2.

Das Uberleitungsgesetz von 1935 hat die vorgesehene 
Yereinheitlichung des deutschen Bergwesens in der

1 Gesetz uber die Vereinheitlichung im Behórdenaufbau vom 5. Juli 1939 
(RGB1. 1197).

2 Oberleitungsgesetz von 1935 § 2 Abs. 4; PreuBABG. §§ 192 ff.

21. Biegungssteifer Unterbau einer Batterie.

Widerioyer fiir die waagerecht anzuset/enden Pressen
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obersten Spitze sofort durchgefiihrt, weil sie dringlich war, 
hat dabei aber die Landesbergbehórden bis auf weiteres 
bestehen lassen, weil die Errichtung von unteren und m itt
leren Reichsbergbehórden, den Bergamtern und den Ober- 
bergamtern, noch Vorarbeiten erfordert. In  der Zwischen- 
zeit hat das Reich einzelne Reichsbergbehórden geschaffen, 
so die Bergamter in dem am 1. M arz 1935 ins Reich heim- 
gekehrten Saarland1, spater die Bergamter im Reichsgau 
Sudetenland2 und in den Alpen- und Donau-Reichsgauen3, 
auch die Oberbergam ter W ie n 4 und Saarbrucken5.

Den AbschluB zur Oberleitung des Bergwesens auf das 
Reich bringt jetzt das Reichsgesetz iiber den Aufbau der 
Reichsbergbehórden vom 30. September 1942 (RG B l. 603); 
es tritt am 1. April 1943 in Kraft und gilt auch in den ein- 
gegliederten Ostgebieten (§  4).

Reichsbergbehórden sind danach vom 1. April 1943 an 
die Bergamter, die Oberbergam ter und der Reichswirt- 
schaftsminister. Sitz und Bezirk der Berg- und der O ber
bergamter bestimmt der Reichswirtschaftsminister (§  1). 
Fiir die Aufgaben und die Zustandigkeit der Reichsberg
behórden gelten nach wie vor die reichs- und die landes- 
gesetzlichen Vorschriften; dabei treten die Bergamter an 
die Stelle der unteren, die Oberbergam ter an die der m itt
leren Landesbergbehórden. D ie Aufgaben der obersten

1 O liickau f 71 (1935) S. 694.

2 G luckau f 75 (1939) S. 135.
3 G luckau f 77 (1941) S. 645.

1 G luckau f 77 (1941) S. 645.
5 G luckau f 77 (1941) S. 620.

Landesbergbehórden gehen da, wo keine besteht, auf die 
Oberbergamter, sonst auf den Reichswirtschaftsminister 

iiber, der es aber auch anders regeln kann (§  2).

Binnen einem Monat ist gegen Entscheidungen des 
Bergamts die Beschwerde an das Oberbergam t, gegen 
dessen Entscheidungen die an den Reichswirtschafts
minister zulassig, wenn nicht die Entscheidung unanfecht- 
bar oder der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist, wie z. B. 
nach ABG. § 145 Abs. 1, wonach gegen die Festsetzung 
der Entschadigung bei der bergrechtlichen Ente ignung nur 

die gerichtliche Klage stattfindet. Hat das Oberbergam t 
nach landesgesetzlicher Vorschrift gemeinsam oder im Ein- 
vernehmen m it einer Landesverwaltungsbehórde ent- 

schieden, z. B. durch gemeinschaftlichen BeschluB m it dem 
Regierungsprasidenten nach ABG. § 142, so entscheidet 
der Reichswirtschaftsminister bei den Beschwerden nach 
Anhóren der zustandigen obersten Landesbehórde. Im 
iibrigen gelten fiir die Anfechtung der Entscheidungen der 
Reichsbergbehórden die landesgesetzlichen Vorschriften, 
soweit nicht reichsgesetzlich anders bestimmt worden ist 

(§ 3).
Zur Durchfiihrung des Gesetzes erlaBt der Reichsw irt

schaftsminister die nótigen Rechts- und Verwaltungsvor- 
schriften, auch kann er Zweifelsfragen wegen der A n 
wendung des Gesetzes entscheiden. D ie Oberleitung der 
Beamten der Landesbergverwaltungen regelt der Reichs
minister der Finanzen im Einvernehmen m it dem Reichs

wirtschaftsminister (§  4).

W I R T S C H A F T L I C H E S
Bergbauliche SeIbstversorgungsmaf?nahmen in Schweden.

Auf G rund seiner groBen und hochwertigen Eiśen- 
erzvorkommen genieBt Schweden in der Regel den Ruf 
eines besonders reichen Bergbaulandes. Tatsachlich ist aber 
seine Ausstattung m it Bodenschatzen, von Eisenerz ab- 
gesehen, ziemlich diirftig. In der W eltrangliste der Berg- 
baulander steht Schweden erst an 19. Stelle; bezogen auf 
die FlachengróBe und verglichen namentlich m it den 
meisten andern europaischen Landern ist Schweden aus- 
gesprochen wenig bergbauintensiv. Der grófite Teil des 
Staatsgebietes w ird von den bergbaulich ganz unergiebigen 
jungen G lazia lb ildungen bedeckt bzw . von den kristallinen 
Gesteinen des Skandinavischen Schildes, innerhalb derer 
das Vorkom m en zahlreicher wichtiger M ineralrohstoffe, 
insbesondere der Brennstoffe und Salze, von vornherein 
ausgeschlossen ist.

Schwedens bergbauliche Leistung beschrankt sich 
unter diesen Umstanden im wesentlichen auf die Fórderung 
einiger bestimmter Erze, im besondern von E i s e n e r z .  Es 
tritt namentlich in den beriihmten Riesenvorkommen in 
Lappland (Norbotten), aber auch in immer noch recht 
bedeutenden Vorkom m en in M ittelschweden auf und tragt 
m it seiner durchschnittlich 61 o/o Eisen enthaltenden Fór
derung reichlich ein Drittel zum internationalen Eisenerz- 
handel, dem Eiseninhalt nach sogar einen noch hóhern 
Anteil bei. Die Kunfervorkommen von Falun in M itte l
schweden, die im M itte lalter und in der beginnenden Neu- 
zeit den W eltm arkt versorgten und deren fiir  die damalige 
Zeit iiberaus hohe Ertrage die zeitweilige GroBmacht- 
stellung Schwedens wesentlich m itbeerundet haben, sind 

so gut wie erschópft. Zu  Beginn des 20. Jahrhunderts war 
Eisenerz infolgedessen das einzige Bergbauerzeugnis 
Schwedens, das mehr ais órtliche Bedeutung besaB. Nach 
dem ersten W eltkrieg  gelang es, unter dem G lazia lschutt der 
nordschwedischen Provinz Vasterbotten im H interland von 
Skelleftea eine Reihe von sulfidischen Erzlagerstatten auf- 
zufinden. Das wertvoIlste und wichtigste unter ihnen, 
Boliden, ist durch einen ungewóhnlich hohen G oldgehalt 
(15—20 g/t) ausgezeichnet und bildete daher den Aus- 
gangspunkt fiir den Bergbaubetrieb dieses Reviers. Da 
alle Versuche, das G o ld  fiir sich allein zu gewinnen, fehl- 
schlugen, muBte sich die Bolidens G ruv A. B., zunachst 
recht w iderw illig , entschlieBen, eine groBe H iitte zu bauen 
und das Erz niederzuschmelzen. Die hierbei gewonnenen 
sonstigen Erzeugnisse, besonders Kupfer, sind aber nach- 
traglich, namentlich unter den allmahlich einsetzenden 
wehrwirtschaftlichen Erwagungen, in den Vordergrund ge- 
treten. Die anfanglich vollstandig vernachlassigten gold- 
armen Nachbarvorkom m en, die vor allem Schwefelkies 

und Kupfer, aber teilweise auch Blei und Z ink  liefern,

wurden der Reihe nach ebenfalls in Angriff genommen. 
Obw ohl eine privatwirtschaftliche Bauw iird igkeit fiir diese 
Vorkommen, m it Ausnahme von Boliden, nicht gegeben 
ist, beheimatet das Skelleftea-Revier heute den zweit- 
gróBten und wichtigsten Bergbauzweig Schwedens.

Z a h l e n t a f e l  1. Bergbauliche Fórderung Schwedens.

Minerał Einheit 1936 1937 1938 1939
Von der Welt 
fórderung 1938

0/0

Steinkohle . . . 1000 t 456 460 431 444 0,3
Schieferól . . . 0,5 0,4
G o ld ' ............... kg 5102 4906 6158 6093 0,5

18302 17131 20013 20488 0,2
Kupfer1 . . . . t 8100 7 180 9289 9 610 0,5
Blei1 ...............

”
9700 9280 8624 0,5

34 320 36 010 34600 2
Eisenerz........... 10001 11 250 14 593 13928 13787 8
Manganerz . . . 6 6 5 6 0,1
Wolframerz . . t 62 138 198 178 0,6
Schwefelkies . . 1000 t 134 173 186 192 3
Arsenik . . . . 8,6
Wismut . . . . t einige einige einige einige
Talk................... 1000 t 7 8 7 2
Graphit . . . . t 63 100 192 349 0
Glimmer . . . . łt 125 68 131 126 0
Phosphat (Apatit) 1000 t 6 5 6 6 0

1 Metallinhalt der Erzfórderung.

Z a h l e n t a f e l  2. Schwedens Bedarfsdeckung 
in den wichtigern M ineralrohstoffen 1938.

Rohstoff
Ver-

brauch1

t

Ge
winnung

t

Anteil 
der Ge
winnung 
am Ver- 
brauch 

°/«

Hauptiieferlander

K oh le ............... 8372 000* 287000- 3 GroBbritannien, ehem. Polen, 
Deutsches Reich, Holland

Mineralól . . . 1 351000 — — Ver. Staaten, Curaęao
Kupfer . . . . 54300 9289 17 Chile, Ver. Staaten
B le i................... 25000 8600 34 Mexiko

20800 34 600 166 ehem. Polen, Norwegen, Belgien
2900 — — Niederlande, GroBbritannien

Nickel............... 2 600 — — GroBbritannien, Norwegen
Bauxit3 . . . . 24000 — — Frankreich, Jugoslawien
Aluminium . . 6 600 1900 29 GroBbritannien, Deutsches Reich
Eisenerz . . . . 1,2 Mili. 13,9 Mili. 1160 —

Manganerz . . 5000 5000 100 —

Chromerz . . . 50000 — — Tiirkei, Siidafrika, Jugoslawien
Schwefelkies 395000 192000 49 Norwegen, Griechenland
Graphit . . . . 900 192 21 Deutsches Reich

5000 — — Sowjetunion, Kanada
Phosphat . . . 
Stein- und Koch-

235000 6000 3 Ver. Staaten, Sowjetunion 
Deutsches Reich, Sowjetunion,

238000 —i" — GroBbritannien
Kalisalz . . . . 133000 — — Deutschl.. Frankreich, Ver. Staaten

1 Gewinnung +  Einfuhr — Ausfuhr. 2 Steinkohleneinheiten. — 3 1937.
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Trotz der nunmehr reichhal- 
tigeren Listę der schwedischen Berg- 
bauerzeugnisse ist das Land nur auf 
wenigen Gebieten imstande, seinen 
E igenbedarf zu decken, und selbst 
in denjenigen M ineralrohstoffen, in 

denen sich statistisch eine gesicherte 
Selbstversorgung zu erweisen scheint, 
bleibt in folge unzureichender Verar- 

beitungsstatten nach wie vor ein be- 
trachtlicher E in fuhrbedarf an Hiit- 
tenerzeugnissen. Z inkerz, das im 
UberfluB gefórdert w ird, gelangt 
vollstandig zur Ausfuhr, und das 
Land versorgt sich m it Rohzink aus 
den Nachbarlandern. Selbst in der 
Eisenversorgung ist Schwedens Un- 
abhangigkeit infolge der Kohlen- 
armut keineswegs vollstandig. Die 
sehr betrachtliche Ausfuhr vorv Erz 
w ird in der Regel von einem starken 
EinfuhriiberschuB an Roheisen be- 
gleitet, und in Stahlhalbzeug ist 
Schweden standig iiberw iegend Ein- 
fuhrland. Abgesehen von der ver- 
haltnismaBig unw ichtigen Mangan- 
erzversorgung ist Schweden auf 
allen iibrigen Mineralrohstoff-Ge- 
bieten meist mit dem vollen Bedarf 
auf die E infuhr angewiesen.

Die eigenartige Stellung Schwe
dens im jetzigen Krieg —  in dem es 
neben der Schweiz, Spanien und Por
tugal allein unter den europaischen 
Landern neutral bleiben konnte und 
in dem es gerade zur Sicherung 
dieser Neutralitat gesteigerten W ert 
auf eine gewisse wirtschaftliche 
Selbstandigkeit namentlich auch h in 
sichtlich der Versorgung seiner 
Riistungsindustrie legen muB — hat 
die schon vor 1939 eingeleiteten Be- 
m iihungen um Steigerung der inlan- 
dischen Bedarfsdeckung in den Vor- 
dergrund der schwedischen Bergbau- 
politik geriickt. In planmaBigem Zu- 
sammenarbeiten zwischen Zivil- und 
M ilitarbehórden und der Privatwirt- 
schaft ist das Land nunmehr bemiiht, 
einige der am scharfsten empfun- 
denen Versorgungsliicken wenigstens 
teilweise durch eigne Produktion zu 
schlieBen. DaB hierbei die herkómm- 
lichen BauwiirdigkeitsmaBstabe zu- 
riickzutreten haben, ist das Gesetz 
des schwedischen Bergbaus nicht an- 
ders ais des Bergbaus nunmehr fast 
aller Lander der Erde. D ie neue berg- 

bauliche Selbstversorgungspolitik 
richtet sich im besondern auf 
die G ew innung von M inera ló l, na
mentlich von Treibstoffen durch Ver- 
arbeitung von Ólschiefer in Mittel- 
schweden, au f die W eiterentw icklung 
des Boliden-Reviers zwecks Steige
rung der G ew innung der Nichteisen- 
metalle und von Schwefelkies, au f die 
S teigerung der A lum in ium gew innung 
unter gleichzeitiger N utzbarm a:hung 

eines inlandischen Ausgangsmaterials und auf die Ver- 
breiterung der Eisenbasis durch starkere eigene Nutzbar- 
m achung der nordschwedischen Erze. D ie namentlich auch 
fiir Deutschland wichtige Suche nach Erzen der Stahl- 
legierungsmetalle ist verhaltnismaBig bedeutungslos.

Besonders erwiinscht war selbstverstandlich jede Ver- 
gróBerung der Fórderung von K o h l e , d a  d.'e unzureichende 
Kohlenversorgung das Kernproblem  der schwedischen 

Kriegswirtschaft darstellt. Die in der siidschwedischen 
Provinz Schonen abgebaute Kohle des Rhat-Lias ist aber 

bei 13 —50 o/o Asche und einem Heizwert von 2700 bis 
5600 W E  durchaus geringwertig , und der nachgewiesene 
Vorrat von hóchstens 100 M ili. t w iirde auch nur voriiber-

kmmeberg: Zink, Blei,
Boliden: Gold, Kupfer, Silber, Wismut, 

Schwefelkies, Andolnoit,
Fatun: Kupfer, Schwefelkies, 
Gellivara: Eisen, Apatit,
Grdngesberg: Eisen,
Kinnekulle: Ólschiefer,
Kirunavara: Eisen,
Koskullskulle: Eisen,

Kristineberg: Kupfer, Schwefelkies, 
Kwarntorp: Ólschiefer,
Laisvall: Blei,
Langban: Manganerz,
Laver: Kupfer, Schwefelkies, 
Luossavara: Eisen,
Malmberget: Eisen, Apatit, 
Rakkejaur: Schwefelkies, 
Tuollavara: Eisen.

Abb. 1. Die Erz- und Ólschieferreviere Schwedens.

gehend wesentliche Fórdersteigerungen zulassen. D ie kiirz- 
lich vorgenommene Inbetriebsetzung einer weitern Schacht

anlage andert also an der Gesam tversorgungslage wenig.
Die Suche nach E r d ó l  bot nur in kleinen Teilen Siid- 

schwedens geologisch irgendwelche Aussichten und ist 

trotz mehrfacher T iefbohrungen bisher vollstandig ergeb- 
nislos gewesen. Schweden besitzt aber in der mittel- 
schwedischen Landschaft Narike (Provinzen Skaraborg und 

Orebro) westlich des Vanern-(Wener-)Sees sehr" aus- 
gedehnte Ó l s c h i e f e r - Vo r k ommen .  Bei einem durch- 
schnittlichen Gehalt von 5 o/0 R ohó l — der schottische 01- 

schiefer fiih rt durchschnittlich 9 o/o, der estnische 18-20 o/0 — 

galten die V orkom m en bisher aber ais durchaus unbau- 

w iirdig. D ie anstehenden Yorrate sind recht betrachtlich.
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Von amtlicher Seite wurden sie kiirzlich auf 360 M ili. t, 
von privater Seite noch viel hóher angegeben. Seit dem 

Friihjahr dieses Jahres sind zwei Anlagen in Betrieb, eine 
bei Kinnekulle am Ufer des Vanern-Sees, die andere bei 
Kwarntorp siidlich Órebro. Bei Kinnekulle arbeitet eine 

Gesellschaft m it 10 M ili. Kronen Aktienkapital fiir Rech- 
nung der schwedischen Kriegsmarine. H ier soli die Jahres- 
erzeugung auf etwa 15000 t Ól gebracht werden, nament
lich zur Verwendung ais Heizól in der schwedischen Flotte. 
Ais Nebenerzeugnis sollen 5000 t  Schwefel jahrlich ge- 
wonnen werden. Die Anlage bei Kwarntorp w ird  von der 
staatlichen Gesellschaft Svenska Skifferolje A. B. betrieben 
und soli jahrlich etwa 30000 t Ol liefern, wofiir eine Tages- 
fórderung von 2000 t Schiefer im Tagebau nebst 400 t Ab- 
raum taglich erzielt werden muB. Auch in Kwarntorp soli 
der Schwefelgehalt nutzbar gemacht werden. W egen der 
Nutzbarmachung der sonstigen Bestandteile Vanadium , 
Radium  und Uran, auch M olybdan, Kobalt, W o lfram  und 
Nickel werden zur Zeit vorarbeitende Untersuchungen an- 
gestellt. Die im  Jahre 1943 zu erreichende Ó lproduktion 
von etwa 45000 t wiirde reichlich 3 o/o des bisherigen 
Jahresbedarfs des Landes, also nur den kriegswirtschaft- 
lich wichtigsten Verbrauch in kleinem Um fang befriedigen 
kónnen.

Uber die nordschwedischen Vorkomme<n von G o l d  
und K u p f e r  ist an dieser Stelle mehrfach berichtet 
w orden1. Nachdem die Bolidens G ruv A. B. zur Verhiittung 
der Boliden-Erze auf Rónnskar, einer Ostsee-lnsel vor 
Skelleftea, eine groBe neuzeitliche H iitte erbaut hatte, ent- 
schloB sie sich 1937, zur Verstarkung der inlandischen 
Kupferproduktion auch das Vorkommen von Laver heran- 
zuziehen, obwohl der Go!dgehalt ganz geringfiig ig  (0,4 g/t) 
ist und auch der Kupfergehalt nur 1,8 o/0 betragt und ob
wohl Laver etwa 100 km nórdlich von Boliden entfernt 
liegt. Laver liefert seit 1938 150000 t Roherz, die flotiert 
12000 t Konzentrat m it durchschnittlich 20o/0 Kupfer er
geben. Seitdem sind mehrere weitere Vorkommen des 
gleichen Reviers in A ngriff genommen worden, im beson- 
dern Kristineberg, das m it Boliden durch eine 100 km lange 
Seilbahn, angeblich der langsten der Erde, verbunden w ird 
und das ebenfalls iiberwiegend Kupfer liefert, ferner Rakkc- 
jaur, die gróBte, aber an Nutzmetallen armste Lagerstiitte 
des Skelleftea-Reviers m it geringen Kupfer-, Blei-, Zink- 
und Goldgehalten im Schwefelkies. Eine ganz neue E n t
w icklung bahnt sich durch die A u ffindung  bleireicher Erz- 
kórper bei Laisvall unweit A rjep log an, etwa 200 km nord- 
westlich Skelleftea. Das durchschnittlich 7o/0 Blei enthal- 
tende Haufwerk w ird an O rt und Stelle konzentriert und 
dann ebenfalls auf Rónnskar verhiittet. M an erwartet hier- 
von eine Bleierzeugung von 15000 t jahrlich, wom it 
der schwedische Bedarf gróBtenteils befriedigt werden 
konnte. Dagegen w ird auch die Inangriffnahm e der 
neuen Erzvorkommen nicht ausreichen, um auch nur 
die H alfte des schwedischen Kupferbedarfs im In land 
zu sichern. Einstweilen ist die Reihe der Erzbetriebe in 

1 Oliickauf 72 (1936) S. 1083; 75 (1939) S. 936.

Nordschweden aber wohl noch nicht abgeschlossen; nach 
Zeitungsmeldungen w ird  die ErschlieBung noch einiger 
weiterer Lagerstatten geplant. Ihnen allen ist allerd ings ein 
verhaltnismaBig geringer U m fang der Vorrate gemeinsam, 
so daB die Lebensdauer des ganzen Reviers nur 10 bis 
20 Jahre erreichen w ird.

Das wehrw irtschaftlich wegen der Verwendung in der 
F lugzeugindustrie besonders wichtige Leichtmetail A l u 
m i n i u m  wurde in Schweden friedensmaBig in einem 
kleinen Werke der Svenska A lum in ium  Com panit in Mansbo 
bei Avesta in der mittelschwedischen Provinz Dalarne ge- 
wonnen; die Mengen waren aber im  Vergleich zum Landes- 
bedarf durchaus unzureichend und die Erzeugung beruhte 
vó llig  auf der E in fuh r hochwertiger franzósischer und 
jugoslawischer, neuerdings auch griechischer Bauxite. Nach 
Kriegsausbruch sollte die E rzeugung auf 6000 t gesteigert 
werden und dam it den In landbedarf annahernd decken; 
unter der bald verandertien Kriegslage machte aber die 
Bauxitversorgung besondere Schwierigkeiten, so daB die 
Produktion sank. Im  Jahre 1941 entschloB man sich daher, 
die Nutzbarmachung inlandischer Rohstoffe zu versuchen. 
Die Boliden-Gesellschaft hat in der Nahe ihrer Erzvorkom- 
men in der Provinz Vasterbotten Andalusitvorkommen in 
bemerkenswerter Gute und Ausdehnung festgestellt. Anda- 
lusit ist ein reines Tonerde-Silikat m it theoretisch 63 o/0 
A120 3; die Boliden-Vorkommen enthalten durchschnittlich 
35—40o/o. Zusammen m it der Svenska A lum in ium  Com 
panit entwickelte die Bolidens G ruv A. B. ein Verfahren 
zum AufschlieBen des Andalusit, wobei es gelungen sein 
soli, die Kieselsaure durch Kalkzusatz zu bincien. Im 
Sommer 1942 ist m it dem Bau eines Tonerdewerks bei 
Kubikenborg unweit Sundsvall im nórdlichen Mittel- 
schweden begonnen worden; die Tonerde soli zunachst das 
kleine W erk in Mansbo versorgen, spater aber die Grund- 
lage fiir eine neue A lum in ium hutte bilden, die in Kubiken
borg selbst errichtet w ird. B illige W asserkraftversorgung 
ist in Kubikenborg gesichert. DaB die Verarbeitung von 
Andalusit aus den reichlich 500 km entfernten Vorkommen 
»wirtschaftlich« sei, ist freilich ausgeschlossen. D ie Verar- 
beitung stellt eine ausgesprochen kriegswirtschaftliche Not- 
maBnahme dar. Kubikenborg soli jahrlich  etwa 4000 t Ton
erde aus Andalusit gewinnen, aber auf eine E rzeugung von 
6000 t  Tonerde aus Bauxit eingerichtet werden, den man 
spater wieder bevorzugen w ird. D ie A lum in ium gew innung 
wiirde demnach einstweilen nur 2000 t  jahrlich  betragen 
und wohl nur den dringendsten Bedarf der schwedischen 
Wehrmacht decken.

Bei den Planen zur Verbreiterung der Versorgungsbasis 
in E i s e n  handelt es sich nicht mehr um eigentliche berg
bauliche MaBnahmen. M it staatlichen M itte ln  w ird  ein neues 
Hochofenwerk bei Lulea gebaut, das aus den Erzen von 

Gellivara in zwei E lektrohochófen 60000 t  Roheisen jahr
lich m it H ilfe  von Holzkohle oder Koks erzeugen soli. Das 
Roheisen soli sofort in einem gleichzeitig erbauten Thomas- 
und Elektrostahlwerk weiterverarbeitet werden.

P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen1,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 29. Oktober 1942.

5d, 1524401. Ferdinand Sonnenschein, Wattenscheid. Haken zum Auf- 
hangen von Schlauchen. 22. 7. 42.

lOb, 1524541. Kareł Paima, Prag I. Brennstoffbrikett. 7.5.42.

Patent-Anmeldungen1,

die vom 29. Oktober 1942 an drei Monate lang in der Auslcgehalle 
des Reichspatentamtes ausliegen.

Ib . 2. K. 154588. Eifinder: Gerhard Brunkow, Magdeburg. Anmelder: 
Fried. Krupp Grusonwerk AG., Magdeburg-Buckau. Ofenanlage fiir ein 
Aufbereitungsvcrfahren zur magnetisierenden Róstung, besonders von Eisen
erzen. 30. 5. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

5b. 23/30. E. 53178. Erfinder: Dr.-lng. Arno Rodehiiser, Bochum, und 
Rudolf Schlotter, Bochum-Weitmar. Anmelder: Gebr. Eickhoff, Maschinen
fabrik und EisengieBerei, Bochum. Schramkette. 2. 12. 39. Protektorat Bóh
men und Mahren.

5b. 36/01. M. 147197. Erfinder, zugleich Anmelder: Josef Meiser, 
Uchtelfangen (Saar). Schram- und Fórdermaschine fiir Kohlcngruben mit 
einer endlosen umlaufenden Schramkette. 1.3. 4J.

5b. 36/10. E. 53584. Erfinder: Otto Cuylen, Bochum. Anmelder: Gebr. 
Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, Bochum. Verfahren und Ein
richtung zum Abfórdern der im untertagigen Strebbau mit einer fahrbaren 
Schrammaschine ladefertig hereingewonnenen Kohle. 20. 4. 40. Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

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

n  u Erfinder: Fritz Vorthmann, Bochum. Anmelder:
Cjcbr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, Bochum. Ladeeinrich- 
tung. 8. 10. 41.

i . ^  e’ ^  E. 55681. Erfinder: Dr.-lng. Arno Rodehiiser, Bochum. An
melder: Gebr. Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei, Bochum. 
ochuttelrutschenverbindung. 21. 1.42.

n u *** C* Eickhoff, Maschinenfabrik und EisengieBerei,
7 ne D o*UIJ? fiir Schraubtnverbindungcn an Schuttelrutschen.
z.us. z. i at. 72J977. 26. 2. 42.

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

eu />, > ,  s Pa,ent erhoben werden kann.)
I .-.h.pir. M 726. 459‘ v^m 20; 1 • 33. Erteilung bekanntgemacht am 3.9.42. 
Hoch nn,! s c h . n e n b a u - O e s c 11 s c h a f t in Lubeck.  Mit einem im 
noch- und Tic/sc/uutt arbcitcndcn Bnggcr ausgetiiilete Abraunilórtier- 
bruckenanlage. Zus. z. Pat. 656 02b. Das Hauptpat. hat angefangen am 8.5.31. 
,  i - , ,  , V86 des das Oewinnungsgurat der durch das Hauntoatcnt sre-
schutzten Anlage tragenden Austcgers ist so bemessen, dafl init Hilfe des 
Ocwinuungsgcrates auch bei vorhandener H6chsikuhlcnreserve wahlweise im 
Hochschmtt Abraum und im Tiefschnitt Kohle gewónnen werden kann D™ 
zwischen dem Fahrgcstcll des Gerates und der Haldc befindliche Kohlen- 
reserye kann bei stillstehender Abraumarbeit abgebaut werden ohne dill 
auf der Halde eine Muldę entsteht, dereń Einebnung b.-sondere Arbeit er-
fordert. Die Anlage ist daher besonders fur kleinere Betriebe gee unet bei
denen in der Hauptsache wahrend der Sommermonate dic Abraumarheiteń 
und wahrend der Wintermonate der Abbau der Kohle erfolgt. ' *5ei 

5c (9io). 726422, vom 22.7.36. Erteilung bekanntgcmit ht o
F. W . M o l l  Sóhne  M ach i nen f  abr ik in̂  W i t t t n .  S ? 3 (Q-42, 
l&r den Gruben ausbau. (•. Abb. 1.) ntchtrager



Der Trager a hat auf der dem Gebirge zugekehrten Flachę seines 
oberen Flansches b eine vorzuęsweise symmetrisch zu seiner Mittelebene 
liegende, an der oberen Seite abgeflachte Langsrippe c. Diese Rippe besitzt 
etwa die Breite eines Schiencnkopfes und geht an beiden Seiten allmahlich 
in den breiteren Flansch d des Tragers iiber. Der Trager kann auBerdein. 
auf der der Strecke zugekehrten Flachę seines unteren Flansches d mit 
einer Langsrippe e yersehen werden.

5c (9io)- 726460. vom 24.3.35. Erteilung bekanntgemacht am 3.9.42. 
Karl  Ge r l a ch  in Moers.  Nachgiebiger b( genfąrmiger Grubenausbau. 
(s. Abb. 2.)

Schnitt1-1
Abb. I Abb. 2

Bei dem bekannten bogenfórmigen Grubenausbau, bei dem inein- 
ander verschicbbare, sich iiberlappende Profileisen a durch mehrere Klemm

bugel b mit Hilfe leicht lósbarer Gleitscnuhe d zusammengehalten werden, 
sind die letzteren miteinander gekuppelt. Dadurch will man verhindcrn, 
dali die Klemmbugel sich beim Anziehen schrag stellen. Die Gleitschuhe 
kónnen plattenfórmig sein und die freien Enden der Schenkel der Klemm
bugel miteinander verbinden. Die Schenkel der Klemmbugel kónnen in Aus
schnitte der Flanschen des auBeren Profileisens a eingreifen. 
n  vom 27. 3. 41. Erteilung bekanntgemacht am 3. 9.42.
u u t e h o f f n u n g s h u t t e  O b e r hau se n  AG.  in O b e r hau se n  (Rhld.). 
v.orfic/i(ung zum Auflegen bzw. Einhangen von Fórder• und Unterseilen. 
Erfinder: Gerhard Hagenbeck in Oberhausen-Sterkrade.

Die Yorrichtung, die Verwendung finden soli, wenn das Fórderseil 
ein Rundseil und das Unterseil ein Flachseil ist, hat eine zum Auflegen 
des runden Fórderseiles dienende Reibungstrommel und einen dieser gegen- 
uberliegenden, zum Auflegen des flachen Unterseiles dienenden Trommel- 
haspel. Der letztere ist auf einem Teil seiner Lange mit Rillen o. dgl. yer
sehen, so dafi er ais Reibungstrommel fiir das rundę Fórderseil verwendet 
werden kann.

Sie (10). 726577, vom 16.2.40. Erteilung bekanntgemacht am 3.9.42. 
Ze i t z e r  E i seng i eBere i  und Maschi ne i rbau-AG.  in Zei tz .  Bieg- 
same Forderbandtragrolle.

Im Innern eines das Fórderband a tragenden Metallschlauches b ist 
eine diesen abstiitzende, in axialer Richtung vorgespannte Feder c an
geordnet, die bei einer Durthbiegung des Metallschlauches eine Spannungs- 
erhóhung erfahrt. Die Vorspannung der Feder c kann durch Zug-
schrauben d, die an Boden des Metallschlauches angreifen, unabhang g von 
der Lange der Tragrolle veriindert werden. Die Feder kann eine zylinder-
fórmige Schraubenfeder sein, die mit ihrem auBeren Umfang an der Innen-
wand des Metallsjhlauches anliegt, und es ist m ójlic i, den letzteren aus 
einem nicht oder nur wenig federnden Wcrksloff zu wickeln.

Z E / T S C H R I F T E N S C H A  U 1
(Eine Erkldrung der Abkurzungen ist In Nr. 1 aut den Seiten 14—16 ver5ffentllcht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Geologie und Lagerstaltenkunde.
Ostalpen. Friedrich, O . M .: T e k t o n i k  u n d  Erz- 

l a g e r s t a t t e n  in d e n  O s t a l p e n .  Berg- u. huttenm. M h.90 

(1942) Nr. 9 S. 132/36. Stellungnahme zur Kritik 
R. Schwinners an der von Schneiderhóhn seinem W erke 
iiber Lagerstiittenkunde beigegebenen Kartę der Ostalpen. 
Die Ausfiihrungen sollen zeigen, dafi sich auf viele Fragen 
Antworten finden lassen, die geeignet sind, Anregungen zu 
weiterer Forschungsarbeit zu geben.

Bergtechnik.
Allgemeines. Pelargus, Tankred: L e i s t u n g s s t e i g e -  

r u n g  im B e r g b a u  d u r c h  z e i t g e m a B e  B e s t r a h l u n g s -  
an l agen .  G luckauf 78 (1942) N r .44 S .645/50*. Vor kurzem 
sind auf den Zechen Kaiserstuhl 1 und 2 Bestrahlungs- 
anlagen mit kiinstlicher Sonnenstrahlung fiir die Bergleute 
ihrer Bestimmung iibergeben worden. D ie im einzelnen be
schriebenen Anlagen sind im besondern deshalb be- 
merkenswert, weil sie entsprechend den kriegsbedingten 
Einschrankungen mit einem Bruchteil der Kosten der bis- 
herigen ohne gróBere An- und Um bauten lediglich unter 
Verwendung leichter H olzkonstruktionen in der kurzeń 
Bauzeit von rd. 4 W ochen errichtet werden konnten.

Kirst, E. und G eorg  Neum ann: U n t e r s u c h u n g e n  an 
B o h r h a m m e r n  u n d  B o h r h a m m e r s t i i t z e n ,  e i n  B e i 
t r a g  z u r  E r l e i c h t e r u n g  d e r  A r b e i t  m i t  B o h r 
h a m m e r n  i m B e r g b a u .  Kali 36 (1942) Nr. 10 S. 160/65*. 
Heutiger Stand der R iickstoBbekam pfung. Bedeutung der 
Prefiluftwerkzeugschadigungen im Bergbau. Kórperliche 

Beanspruchung des Hauers bei der Arbeit m it Bohr
hammern. Klinisches B ild  der Gesundheitsschaden. Krafte- 

spiel beim Bohren von H and. (Forts. f.)
Markscheidewesen. Perz, F.: H o h e n  m e s s u n g e n  im 

b e r g b a u b e w e g t e n  G e l a n d e .  Berg- u. huttenm . M li. 90 
(1942) Nr. 9 S. 136/45*. D ie Bodenbewegungen iiber dem 
Abbau erschweren die richtige H óhenbestiinm ung und 
verfalschen die aus Beobachtungsunterschieden abgeleitete 
MeBgenauigkeit. Es w ird gezeigt, daB bei E inhaltung einer 

bestimmten Reihenfo lge das M itte l aus Hin- und R iick 
messung in jedem  Falle den von der Senkung unbeein- 
flufiten Hóhenunterschied liefert, und daB die Schleifen- 
bildung praktisch die einzige rationelle M óg lichke it ist, 

senkungsfreie Beobachtungsgenauigkeiten zu errechnen. 
Der EinfluB der L in ienfiihrung auf die SenkungsgróBe 

wird erórtert unter der Voraussetzung, daB die Boden- 
senkung wahrend der Messungsdauer zeitlich proportional 
vor sich geht. '

1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fiir Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 3UI 
fur da9 Yierteljahr zu bezieben.

Aufbereitung und Brikettierung.
Probenahme. P irlot, Frederic J .: E c h a n t i l l o n n a g e  

p r i m a i r e  des m a t i e r e s  g r e n u e s  et p u l p e s  m i ne-  
ra l es .  P r e c i s  s u r  l es p r i n c i p e s  t h e o r i ą u e s  et p ra t i -  
ques  c o n c e r n a n t  1 ' e c h a n t i l l o n n a g e  p r i m a i r e .  Rev. 
Univ. Mines 85 (1942) Nr. 10 S. 401/11*. Zweck und theo- 
retische G rundlagen der Probenahme, technische und 
w irtschaftliche Bedeutung. E rórterung der einzelnen, die 
Genauigkeit der Probenahme beeinflussenden Faktoren 
sowie der von einer mechanischen Probenahme zu erfiillen- 
den Bedingungen. Schrifttum.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Słromlaufschaltung. W indm iille r, A . : S t r o m l a u f -  

s c h a l t p l i i n e  in d e r  S t a r k s t r o m s t e u e r u n g s t e c h n i k  
ai s M i t t e l  z u r  L e i s t u n g s s t e i g e r u n g .  Elektrotechn. 
Z . 63 (1942) Nr. 41/42 S. 481/86*. Die Gesichtspunkte fiir 
eine wirtschaftlieche Herstellung von Schaltplanen fiir 
Steuerungen werden angegeben und eine gegeniiber der 
gewóhnlichen Ausfiihrung verbesserte Form  des Strom- 
laufschaltplanes entw ickelt, in dem eine wesentliche 
Arbeitsersparnis moglich ist.

Gasleiłungen. Biel, R udo lf: D r u c k a b f a l l  i n  Gas- 
r o h r l e i t u n g e n .  Gas- u. W asserfach 85 (1942) Nr. 43/44 
S. 490/97*. Unter Berucksichtigung der raumbestandigen 
und expandierenden Fortleitung sowie des Druckabfalls in 
Formstticken w ird eine Ubersicht iiber die Berechnung des 
Druckabfalls in Gasrohrle itungen und die dabei zu beob- 
achtenden Betriebsumstande sowie iiber die W ah l der giin- 
stigsten Rohrweite gegeben. Schrifttum .

Rohrkandle. Bóhm , Josef: U b e r  d i e  A u s b i l d u n g  
v o n  R o h r k a n a l e n  f i i r  W a r m w a s s e r -  u n d  D a m p f -  

l e i t u n g e n .  W arm e 65 (1942) Nr. 42 S. 361/65*. Nach einer 
kurzeń Darlegung der Entw ick lung von Fernheizkanalen 
w ird auf bauliche Einzelheiten naher eingegangen; dabei 
w ird auf haufig  vorgekom m ene Fehler hingewiesen, in der 

Absicht, solche M angel bei k iinftigen Bauausfiihrungen von 
vornherein auszuschlieBen und so unnótige Kosten zu ver- 
meiden. AbschlieBend werden einige neue Ausfiihrungs- 
formen beschrieben.

Chemische Technologie.

Kokerei. van Ahlen, A lexander: U n t e r s u c h u n g e n  

i ib e r  d ie  B e s e h a f f e n h e i t  d e r  K o h l e n w a s s e r s t o f f e  
i m  V e r l a u f  d e r  V e r g a s u n g .  G luckau f 78 (1942) Nr. 43 

S. 6J3/39*. Zur Kenntnis der B enzo lb ildung wahrend der 
V erkokung  erschien es aufschluBreich, das wahrend zweier 

Stunden der Entgasungsdauer jeweils entstehende Benzol
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niiher zu untersuchen. Die Untersuchungen wurden mit 
Rohgasbenzol, das durch Adsorption an Aktivkohle er
halten war, durchgefuhrt, da diese Benzolkohlenwasser- 
stoffe die tatsachlich gebildeten sind. Im  einzelnen wurden 
in der Versuchseinrichtung nach G róbner und van Ahlen 
gepriift: das Gew icht der eingesetzten Kohle und dereń 
Wassergehalt, die Gasmenge und die Dichte des Gases, die 
Kammerwandtemperaturen, die Temperatur des Gas- 
sammelraumes sowie das anfallende Benzol, dessen Siede- 
verlauf, Dichte, Bromzahl, Harztest sowie Gehalt an 
Naphthalin, Rohphenol und Kresol, Paraffin, Naphthenen, 
O lefinen und Aromaten man ermittelte.

Mertens, Hans: J u l i u s  R ó m h e l d ,  d e r  E r -  
b a u e r  des e r s t en  K o k s h o c h o f e n s  im r h e i n i s c h-  
w e s t f a l i s c h e n  I n d u s t r i e b e z i r k .  Stahl u. Eisen 62 
(1942) Nr. 43 S. 903/05*. Entw icklung der Roheisen- 
erzeugung mit Koks. Holzkohlenm angel der rheinisch- 
westfalischen Hiittenwerke. Die Friedrich-Wiihelmshutte in 
Mulheim  und ihre Roheisenerzeugung. Jugend und Bil- 
dungsgang Julius Rómhelds. Erste Erfolge des Kokshoch- 
ofens. Betriebsschwierigkeiten und ihre Uberwindung. 
Rómhelds spatere Tatigkeit.

Wirtschaft und Statistik.
Allgemeines. Rudo lph , H .: W i r t s c h a f t s a u s b a u  im 

G e n e r a l b e z i r k  W e i B r u t h e n i e n .  Die Ostw irtschaft 31 
(1942) N r .8 S. 113/15. Der Verfasser stellt unter Voraus- 
schickung einer knappen Zusammenfassung der wirtschaft
lichen Voraussetzungen dieses Gebietes die betrachtliche 
Bedeutung WeiBrutheniens dar und gibt einen Bericht iiber 
die Aufbauarbeit der gewerblichen W irtschaft. Er weist 
dabei auch auf die wirtschaftlichen M óglichkeiten dieses 
Gebietes hin und erortert die Aufbauprobleme von In 
dustrie, Handwerk und Warenversorgung. AufschluBreich 
sind seine Angaben iiber die Torfwirtschaft WeiBrutheniens, 
die der Hauptenergietrager dieses Gebietes ist. Torf 
komme hier in gewaltigem  AusmaBe vor. Vor Ausbruch 
des Krieges seien jahrlich 1,5 M ili. t Torf gefórdert worden.

Rambach, M .: Z u r  W i r t s c h a f t s l a g e  in C h i n a .  
W irtschafts-Ring 15 (1942) H. 36 S. 773/74. Der Verfasser 
gibt einen aufschluBreichen Oberblick iiber die Entw icklung 
der W irtschaft im unbesetzten und besetzten China. Es ge
hórt zu den Eigenarten des ostasiatischen Krieges, daB selbst 
in den unm ittelbar betroffenen Kriegsgebieten das Wirt- 
schaftsleben weitergeht; wenn dabei auch keine Rede von 
einem positiven Aufbau sein kann, so doch immerhin von 
der Grundsteinlegung fiir die Basis, auf der das Gebaude 
des kiinftigen Ostasien ruhen w ird. Es werden insbesondere 
die Entw icklung der Finanzw irtschaft Tschunking-Chinas 
und die wirtschaftlichen MaBnahmen der Japaner in den 
besetzten Gebieten geschildert. China und Japan werden 
auch nach W iederkehr friedlicher Verhaltnisse die Hilfe 
und die wirtschaftliche Unterstutzung der Fremdmachte 
nicht entbehren kónnen. Dabei w ird diese H ilfe  andere 
Formen annehmen mussen ais bisher, und es w ird  von den 
Fremdmachten selbst abhangen, ob und wie sie sich erfolg- 
reich wieder einschalten kónnen.

Wirtschaftslenkung. v. Verschuer, K .: W i r t s c h a f t 
l i c h e  F r e i h e i t .  Europa-Kabel 2 (1942) Nr. 66. Der 
Verfasser sieht die Ursachen fiir die E rfo lge der national- 
sozialistischen W irtschaftspolitik in dem Zusammenwirken 
der staatlichen W irtschaftsfiihrung, der privaten Initiative 
und der wirtschaftlichen Se!bstverwaltung. In klaren Aus- 
fiihrungen, die einen guten Einblick in die Zusammenhange 
vermitteln, w ird dies Zusammenspiel im einzelnen darge
stellt. Die staatliche W irtschaftslenkung, dereń Zie l keines
wegs die Ausschaltung des Gewinnstrebens sei, w ird 
gerechtfertigt aus der F iihrungsnotwendigkeit der W irt
schaft ais Teilfunktion des gesamten Volksorganismus. 
Unter Anerkennung der Unternehmerinitiative ais eines der 
wichtigsten Antriebsmomente der W irtschaft habe der Na- 
tionalsozialismus zu einer Um wertung der Unternehmer- 
funktion gefiihrt, die in innerm Zusammenhang m it der 
Um wertung des Arbeiters und der Durchsetzung eines 
neuen Arbeitsethos stehe.

P E R S Ó N L / C H E S
Ernannt worden sind:

der Bergassessor M o r h e n n  (zur Zeit im W ehrdienst) 
vom Bergamt Saarbriicken-West zum Bergrat dase!bst, 

der in der Regierung des Generalgouvernements kom- 
missarisch beschaftigte Bergassessor E p p i n g  vom Berg- 
revier W itten und der beim Bergamt Forbach kommis-

sarisch beschaftigte Bergassessor D ó r d e l m a n n  vom Berg- 

revier Castrop-Rauxel zu Bergraten,
der Bergassessor P r o e m p e l e r  (zur Zeit im W ehr

dienst) vom Bergrevier Essen 2 zum Bergrat daselbst.
Der Bergrat H u t h  vom Bergamt K lagenfurt ist an 

das Bergamt C illi versetzt worden.

(M )Sm fnf3eutf(f)sr 25etgleute
Bezirksverband Gau Westfalen-Siid.
U n t e r g r u p p e  C a s t r o p - R a u x e l .

Sonntag, den 15. November, 17.30 Uhr, findet im Lokal 
Kóllmann in Castrop-Rauxel I am M arkt eine Mitglieder- 
versammlung mit Vortrag des Herrn Dr. G . W i c h e r n  aus 
Bielefeld uber das Thema »Die W under der unsichtbaren 
Lichtstrahlen Infrarot und U ltraviolett« statt. AnschlieBend 
kameradschaftliches Zusammensein mit Damen. W ir bitten 

um rege Beteiligung.

K a i s e r ,  Leiter der Untergruppe Castrop-Rauxel.

Bezirksverband Gau Westmark.
O r t s b e r e i c h  F a l k e n b e r g .

Sonntag, den 15. November, 16 Uhr, findet in Falken
berg im Werksgasthaus der Grube eine Vortragsveranstal- 
tung statt. Es spricht Herr Betriebsinspektor Dipl.-Ing. 
S t e 11 e r iiber »Der Feldzug im Osten nach eigenen Er- 
lebnissen« (mit Lichtbildern). Zu  dieser Veranstaltung sind 
alle M itglieder eingeladen. Gaste w illkom m en.

v an  R o s s u m ,
Leiter des Bezirksyerbandes Gau Westmark.

Bezirksverband Gau Sachsen.
U n t e r g r u p p e  W e s t s a c h s e n .

Donnerstag, den 19. November, 20 Uhr, findet im 
Schulraum der Gewerkschaft Gottes Segen in Oelsnitz i. E. 
ein Vortrag des Herrn D irektor Dr.-Ing. D o h m e n ,  
Bochum, iiber das Thema »Erfahrungen und Beob- 
achtungen bei der Bekampfung eines schwierigen Gruben- 
brandes unter Anwendung neuer Verfahren« (ohne Damen) 
statt. AnschlieBend kameradschaftliches Zusammensein im 
WaldschlóBchen in Oelsnitz i. E. W ir  bitten um  rege Be
teiligung.

Dr. M a y ,  Leiter der Untergruppe Westsachsen.

Bezirksverband Gau Thiiringen.
U n t e r g r u p p e  A l t e n b u r g .

Freitag, den 20. November, 19.30 Uhr, findet in Ge
meinschaft mit dem V D I. in der Aula des Friedrich- 
Gymnasiums in A ltenburg ein Vortrag des Herrn Erster 
Bergrat Dr. l l l n e r  iiber das Thema »USA. —  das Land, 
seine W irtschaft und Kultur« statt. AnschlieBend kamerad
schaftliches Zusammensein mit Damen. W ir  bitten um rege 
Beteiligung.

P l a t o ,  Leiter der Untergruppe Altenburg.

Bezirksverband Gau Sachsen.
U n t e r g r u p p e  W e s t s a c h s e n .

Freitag, den 20. November, 20 Uhr, findet im Hór- 
saal 29 der Ingenieurschule in Zw ickau ein Vortrag des 
Herrn D irektor Dr.-Ing. D o h m e n ,  Bochum , iiber das 
Thema »Erfahrungen und Beobachtungen bei der Be
kam pfung eines schwierigen Grubenbrandes unter An
wendung neuer Verfahren« (ohne Dam en) statt. An

schlieBend kameradschaftliches Zusammensein in der Gast- 
statte Penzler. W ir bitten um  rege Beteiligung.

Dr. M a y ,  Leiter der Untergruppe Westsachsen.

Bezirksverband Gau Oberschlesien.
U n t e r g r u p p e n  R y b n i k  u n d  K a r w i n .

M ittwoch, den 25. November, findet um  19 Uhr im 
Hotel »Grenzwacht« in Rybnik sowie Donnerstag, den 
26. November, um  18 U hr im W erkshotel Karw in je ein 
L i c h t b i l d e r y o r t r a g  statt. V ortragender: Herr Dr. 
M e i n e r s ,  Berlin-Schmargendorf. Thema: 1. »Modernisie- 

rung der Untertage-Beleuchtung vor O rt«. 2. »Ubertage- 
Beleuchtung m it Luftschutzabblendung auf den Zechen- 
platzen«. Z u  diesen Vortragen sind alle M itg lieder sowie 
Interessenten freundlichst eingeladen. W ir  bitten um rege 
Beteiligung.

L e u s c h n e r ,
Leiter des Bezirksyerbandes G au Oberschlesien.


