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Móglichkeiten und Aussichten fiir die Umstellung von Klein- auf GroBfórderwagen 

im Kempen-Bergbau.
Von Bergassessor Heinz B u s k i i h l ,  Essen. 

(SchluB.)

Vorbereitung und Durchfiihrung des GroBforderwagen- 
Einsatzes.

Die benótigte F o r d e r w a g e n z a h l  berechnet sich 
nach der von Dr.-Ing. 0 1 e b e angegebenen Formel

x =  7 ^ j- f f ,  w orin  F  die Rohfórderung  in t/Tag, J den

Nutzinhalt eines Fórderwagens in t  Rohkohle und f  die 
Aushilfsziffer in Prozent bedeuten. Der Anteil der Aus- 
hilfswagen muB bei G roBfórderwagen hoher ais bei kleinen 
angesetzt werden, weil der durch W agenpflege, Berge-, 
M aterialbefórderung usw. dem W agenum lauf entzogene 
Laderaum im Verhaltnis gróBer ist. M it 15 o/o diirfte jedoch 
diesem Um stand entsprochen sein. Die U m laufzah l n erhóht 
sich gegeniiber derjenigen bei K leinwagen infolge gróBerer 
Leistungsfahigkeit der G roBw agenfórderung sowie des ver- 
minderten W agenparks, wahrend gleichzeitig der Aus- 
nutzungsgrad des Laderaums an sich entsprechend zunimmt. 
Da in den Kempen die Lange der Fórderwege und die 
sonstigen Betriebsverhaltnisse zunachst die gleichen bleiben, 
soli eine Zunahm e der derzeitigen U m lau fz iffe r im allge
meinen von nur 30o/0, bei den Anlagen C  und G  wegen Bei- 
behaltung der K leinwagen fiir  die Versatzzufuhr von 40o/0 
zugrunde gelegt werden. D am it ist nicht gesagt, daB die 
Um laufzifter sich bei E inrichtung von Fahrplanen nicht 
noch mehr erhóhen konnte. Fur die Zeche G  muB auBerdem 
eine Zunahme von weiteren 10 °/o angesetzt werden, da 
hier die Ladestellen gróBtenteils m ittels Transportbandern 
an die Querschlage zu \erlegen sind, wodurch der umstand- 

liche Fahrbetrieb in den Abbaustrecken fortfa llt.

Die danach durchgefiihrte Berechnung ergibt interes- 
sante Aufschliisse beziiglich der Umstellung. So vermindert 
sich die Gesamtwagenzahl des Kempen-Bergbaus voraus- 

sichtlich um 75,4 o/0 bei einer gleichzeitigen Zunahm e des 
mittleren gewogenen W ageninhalts au f 2440 1 oder um das 
2,8fache. Der je t  Roh fórderung  erforderliche Laderaum 
geht im Durchschnitt von 0,99 auf 0,66 m 3, d. h. um  33 °/o 
zuriick, wobei allerd ings dieser Riickgang fiir  die einzelnen 
Schachtanlagen in fo lge  wechselnder Betriebsverhaltnisse 
(Ausdehnung des Grubengebaudes, Beibehaltung von K lein
wagen) und GroB fórderw ageninhalte recht unterschiedliche 

Werte annimmt. E ine geringe rechnerische Zunahme des 
erforderlichen Laderaums tritt nur in einem Fali ein, wo 

allerdings nach Betriebsangaben zur Zeit dauernder Wagen- 
mangel nerrscht. Absolut gesehen ist der Bedarf an Lade
raum je  t/T ag  Rohfórderung  auch k iin ftig sehr hoch bei den 
Zechen G  und B. Beide weisen zahlreiche Betriebspunkte 

und Ladestellen auf. Im  iibrigen liegt der errechnete Lade- 
raumbedarf bei GroBwagen iin Ke.npen-Bergbau noch iiber 
den fiir  moderne Fórderanlagen normalen W erten, so daB 
in W irklichkeit giinstigere Ergebnisse zu erwarten sind.

Die U m ste llung des Fórderbetriebes auf W agen 

gróBeren Inhalts bedeutet zweifellos fiir  den gesamten Be- 
triebsablauf eine sehr einschneidende MaBnahme. Die zur 
Festsetzung von Abmessungen, Inhalten, Form  und Aus- 

fiihrungsart der GroB fórderw agen fiihrenden oben wieder- 
gegebenen Untersuchungen sind im Falle der Durchfuhrung 
bis in die kleinsten Einzelheiten zu vertiefen und zu iiber- 

priifen.

Um  die bei der P lanung demnach m óglichen und 
sich auf Jahre hinaus nachte ilig auswirkenden Fehler im 
besonderen hinsichtlich der auBeren W agenabmessungen 
weitgehend auszuschalten, em pfiehlt es sich, einen V e r - 
s u c h s w a g e n  anzufertigen und in den zuk iin ftig  vom 
GroB fórderw agen zu beruhrenden Betriebsteilen unter- so

wie iibertage umherzufahren. Das Fahrgestell kann aus 
einem alten Radsatz mit einigen Balken hergestellt und der 
Wagenkasten m it wenigen Holzlatten angedeutet werden. 
AuBere Abmessungen und Radstand sollen denen des in 
Aussicht genommenen GroBfórderwagens entsprechen.

M it diesem W agen laBt sich leicht nachpriifen, ob die 
zur Beseitigung kleiner Querschnitte vorgesehenen MaB
nahmen ausreichen, erweitert und erganzt werden miissen 
oder vielleicht vermeidbar sind. Weitere Untersuchungen 
kónnen nach einer entsprechenden Beschwerung des Mo- 
dells z. B. m it Ausbauschienen hinsichtlich des Gefalles von 
Ablaufbergen sowie der W irksamkeit von Wagenbremsen, 
Fórderketten und Aufsch:ebevorrichtungen angestellt 
werden. Die Kosten einer solchen Nachpriifung stehen in 
keinem Verhaltnis zu dem erzielbaren Nutzen, d. h. vor 
allem der Vermeidung von Riickschlagen und Betriebs- 
stórungen bei der spateren Umstellung. Der M odellwagen 
sollte daher mindestens vor Beginn sowie nach Beendigung 
der geplanten Umbauten und m óglichst auch wahrend der- 
selben zu wiederholtem Einsatz gelangen.

Die bei der W agenwahl in Aussicht genommenen Um- 
baumaBnahmen bzw . Neuanschaffungen der einzelnen 
Schachtanlagen in den Kempen, vorbehaltlich etwaiger sich 
durch die Wagenversuche ergebender Anderungen, wurden 
nun zusammengestellt und móglichst weit bis in die E inzel
heiten hinein festgelegt. Zahlreiche geringfugige Ande
rungen sind noch dariiber hinaus zu erwarten. W ahrend die 
obige Unterteilung der Umbauten in die Abschnitte G Z , W  
und S lediglich der Feststellung der jeweils móglichen und 
giinstigsten WagenmaBe diente, erfolgte diese weitere Auf- 
te ilung nach Betriebsstellen und U m fang ais Unterlage fur 
die anschlieBenden Betrachtungen. In groBen Ziigen ergibt 
sich fiir den Kempen-Bergbau folgendes B ild :

D ie H alfte  der uber dem Zechenbahnhof liegenden 
H a n g e b a n k e  erfahren Erweiterungen, die vomehm lich 
die Fórderbriicken und W ipperhallen betreffen; die vorhan- 
denen Tragkonstruktionen miissen auBerdem wegen der 
hóheren Belastung je Flacheneinheit in mehr oder weniger 
groBem U m fang  verstarkt werden. AnschlieBend an diese 
Arbeiten sind dann Weichen und Kurven des Um laufs auf 
einen Halbmesser von mindestens 6 m zu bringen und an 
der Innenseite gegebenenfalls m it Zwangsschienen zu Yer
sehen. Z u r E rzie lung eines besseren W agenlaufs in den 
engen Kurven trag t auBerdem eine geringe Spurerweiterung 
bei. Die iibrigen der W agenbewegung dienenden E inrich
tungen wie Kettenbahnen, Sperren und Bremsen sind, wie 
bereits erwahnt, vorwiegend um baufahig. Es wurde jedoch 
beriicksichtigt, daB gewisse Bauarten nicht umgeandert 
werden kónnen und durch neue zu ersetzen sind.

In der S ie  b e  r e i  sind die W ipper infolge unzu- 
reichenden Laufringdurchmessers in gróBerem U m fang zu 

erneuern. D ie Leistung der Siebe reicht meist zu Bewal- 
tig ung  der bei den GroBfórderwagen je W ippung  ent- 
leerten Mengen aus. Lediglich in zwei Fallen w ird  die 
Anschaffung einiger neuer Schnellschwingsiebe erforder
lich sein, da hier eine Verlangsamung des W ippvorgangs 
nicht ausreichen diirfte, um eine der Leistungsfahigkeit der 

Siebe entsprechende Verteilung der Aufgabe zu gewiihr- 

leisten.
A u f dem Z e c h e n p l a t z  brauchen durchweg nur 

geringfugige Anderungen vorgenommen werden, so z. B. 
gelegentlich beziiglich der Schienenprofile, Kurven, Wechsel 

oder Verladeeinrichtungen fiir schwere Teile. Grundsatzlich 

zu erneuern sind jedoch Aufziige, die Materiał- und  andere 

W agen auf die Hóhe der Hangebank heben.
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Von den S c h a c h t e i n r i c h t u n g e n  wurde die 

Umanderung der Kórbe bei 5 von 7 Schachtanlagen schon 
erwahnt. W o damit, wie bei den Betrieben C und F, eine 
wesentliche Verbreiterung verbunden ist, miissen die 
Schachtschleusen durch neue ersetzt werden, wahrend bei 
den 3 iibrigen wahrscheinlich gewisse Anderungen geniigen. 
Schwieriger gestaltet sich die Anpassung der Seilfahrt- 
biihnen und namentlich -keller an die gróBeren Tragboden- 
abstande der neuen Kórbe. Auch die Durchfiihrung einer 
Erneuerung oder des Umbaus von Schwingbiihnen und Auf- 
schiebern ist nicht einfach, da diese Arbeiten ohne Betriebs- 
unterbrechungen, d. h. weitgehend in der Nachtschicht sowie 
an Sonn- und Feiertagen, durchgefiihrt werden miissen. E r
wahnt sei noch, daB neue wie alte Kórbe m it starkeren 
Hemmrollen und wegen des meist geringen Spiels zwischen 
Wagenkasten und Korbwand m it SchleiBblechen auszu- 
statten sind. W ie weit die Schachtstiihle einer Anderung 
bediirfen, w ird sich erst bei Durchfiihrung der MaBnahmen 
ergeben. Eine Verstarkung an sich eriibrigt sich ebenso wie 
fiir die Schachtgeriiste, da die Geśamtlasten sich nicht er- 

hóhen.

Die zur Wagenbewegung erforderlichen ortsfesten 
E inrichtungen sind im F i i  11 o r t  ahnlich zu verandern wie 
auf der Hangebank. Der Umfang der Arbeiten ist zahlen- 
maBig zwar geringer, die Schwierigkeit der Ausfiihrung 
dagegen gróBer. H inzu kommen in einigen Fallen die Ver- 
starkung der Vorzieher im Vollwagenbahnhof sowie ein 
geringfiigiger Austausch der von geschlossenen Ziigen zu 
durchfahrenden Weichen gegen neue. Es empfiehlt sich 
ferner, fiir die Zeit der Umstellung auf GroBforderwagen 
die Ablaufberge zur Wagenschonung m it zusatzliehen 
Bremsen zu versehen, um sie nach der Durchfiihrung voll- 
standig abzuflachen oder m it Ablaufkettenbahnen auszu- 

statten.

Vom H a u p t s t r e c k e n n e t z  ist den Kurven sowie 
dem Gestange besóndere Aufmerksamkeit zuzuwenden. E in 
Neuauffahren und NachreiBen von Strecken bzw. Kurven 
laBt sich im allgemeinen vermeiden, wenn auch, wie auf 
der Anlage C, ein breiter Wagen eingesetzt w ird. An be
sonders engen Stellen stellt gegebenenfalls der Ubergang 
zu eingleisigem Yerkehr die einfachste Lósung dan  Ledig- 
lrch auf 2 Anlagen miissen einige Kurven im Fiillortbereich 
von 4,5 bzw. 6 m auf mindestens 10 m Halbmesser gebracht 
werden. Das Neuauffahren der Kurven, eine an sich schon 
kostspielige und bei laufendem Betrieb besonders schwie- 
rige Arbeit, laBt sich hier nicht vermeiden. Weiterhin sollen 
Kurven von weniger ais 12 m Halbmesser entsprechend 
den Hangebankumbauten ein etwas gróBeres SpurmaB und 
eine Zwangsschiene auf der Innenseite erhalten. Zugleich 
kommt fiir samtliche m it hohen Geschwindigkeiten zu be- 
fahrenden Streckenkurven eine Erhóhung der AuBenschiene 
in Betracht. Beziiglich des Gestanges sind im iibrigen keine 
SofortmaBnahmen erforderlich, da die Raddriicke der 
GroBfórderwagen jeweils unter denen der vorhandenen 
Hauptstreckenlokomotiven bleiben. Es ist lediglich darauf 
zu achten, daB zukiinftig ausschlieBlich die schweren 
Profile mit Holzschwellen unter Zuhilfenahme von Unter- 
legplatten unterschottert verlegt und einwandfrei gerichtet 
werden. In einem Fali muB man jedoch das Gestange be

sonders aufarbeiten und die vorhandenen Stahlschwellen

teilweise auswechseln.
Der Umbau von L a d e s t e l l e n  durfte im allgemeinen 

mit dem Hóherhangen der Ladeschurren und Schiitfeltische 
sowie gegebenenfalls einer Verstarkung oder Neuanlage 
des Vordriickers erledigt sein. A u f einer Anlage ware 
auBerdem die E inrichtung halbortsfester Ladestellen zu er- 
wagen da hier die W agen zur Z e it unm ittelbar aus dem 
Strebfórdermittel in der Abbaustrecke ge fiillt werden und 
zukiinftig ein tagliches Verlegen der Ladestellen wegen 
ihrer /unehmenden Sperrigkeit bei GroBfórderwagen aus- 
scheidet. Ladeschurre und Strebfórderm ittel werden bei 
dieser E inrichtung durch ein in der Abbaustrecke iiber der 
Vollbahn hangendes Kurzband verbunden, das taglich ver- 

langert w ird und dadurch ein Verlegen der Ladestelle nur 
aile 30 bis 40 m erforderlich macht. Voraussetzung fur 
eine Anwendung dieses Verfahrens bildet die wie bisher 
zweispurige Auffahrung der Ladestrecken. Infolge des 
auBerordentlich druekhaften Gebirges w ird jedoch die Auf- 
rechterhaltung des fur GroBfórderwagen erforderlichen 
Querschnitts derartigen Schwierigkeiten begegnen, daB die 
Ablósung der W agenfórderung durch Stahlgurt- oder 
G liederbander unvermeidlich erscheint. Dam it wurden die 
Ladestellen auch hier in die Querschlage verlegt werden. 
Welches die giinstigere Lósung darstellt, bedarf fiir diese 
Schachtanlage jedoch noch besonderer Priifung.

Fur das Laden von Querschlagbergen sind zukiinftig 
Lademaschinen in ausreichender Zah l einzusetzen, um die 

bei gróBerer Wagenhóhe sehr anstrengende Schaufelarbeit 
zu vermeiden. Ferner bleibt, soweit nicht fiir  die Berge- 
versatzzufuhr Kleinwagen beibehalten werden sollen, ein 
Umbau bzw. Austausch der an den Zentralkippstellen vor- 

handenen W ipper durchzufiihren.
Uber die zeitliche G liederung der soweit fiir jede 

Schachtanlage festgelegten MaBnahmen sowie dereń Ein- 
teilung gewahrt der U m b a u -  und E i n s a t z z e i t p l a n  
AufschluB (Abb. 9). Die Zeitdauer ist nach letzten Erfah- 
rungswerten von Zechen des Ruhrgebietes sowie auf Grund 
von Firmenangaben bemessen. Zahllose kleine, im einzelnen 
nicht erfafite Anderungen sind durch einen angemessenen 
Sicherheitszuschlag beriicksichtigt. N icht eingesetzt wurden 
dagegen Yerzógerungen, wie sie durch unv5rhersehbare 
Lieferschwierigkeiten und durch M angel an Facharbeitern 
oder Zubehórteilen eintreten kónnen. Im einzelnen liegen 
dem Plan folgende Gesichtspunkte zugrunde:

Die Durchfiihrung der UmbaumaBnahmen soli sich auf 
einen kurzeń Zeitraum  beschranken, da von ihrem AbschluB 
der Einsatzbeginn der GroBfórderwagen wesentlich ab- 
hangt;

eine Anhaufung von mehreren Arbeiten auf denselben 
Betriebs- und Zeitpunkt muB m óglichst vermieden Werden, 
da die Fórderung unbedingt aufrechtzuerhalten ist;

eine G leichzeitigkeit von Arbeiten an je einem Betriebs- 
punkt im Uber- und Untertagebetrieb erscheint jedoch aus 
zweierlei Griinden angebracht: einerseits w ird  die Gesamt- 
bauzeit verkiirzt und andererseits stehen auf den Anlagen 
der Kempen fiir den Unter- sowie Ubertagebetrieb selbstan- 
dige Mechanikertrupps zur Verfiigung, die eine planmafiige 
Fortfiihrung des Umbaus an 2 Stellen erm óglichen;

jahreszeitliche B indungen bestehen so 
gut wie gar nicht, da die fiir Hangebanker- 
weiterungen erforderlichen Fundamentar- 
beiten nur geringfiig igen U m fang  haben und 
zugleich die einzigen reinen Bauarbeiten 
des gesamten Vorhabens darstellen;

die Zeitdauer bis zur Beendigung des 
Austausches von Klein- gegen GroBfórder
wagen w ird  durch die Annahme festgelegt, 

daB einmal zu Beginn ausreichender Lade
raum mindestens fiir die Ausriistung der fór- 
dermaBig kleinsten Abteilung bzw. Ladestelle 
vorhanden sein muB sowie auBerdem fiir 
Wagen von weniger ais 2500 1 Inhalt mit 
einer Anlieferung von 100 Stiick und bei den 
gróBeren von nur 75 Stiick je M onat gerech
net werden soli;

der auf allen Kempen-Zechen vorhandene 

umfangreiche W erkstattenbetrieb ist zur Be- 
schleunigung der Umbauarbeiten móglichst 
weitgehend heranzuziehen.

Der sich in diesem Rahmen ergebende 
Zeitp lan laBt erkennen, daB sich die MaB
nahmen bis zur yollendeten Umstellung
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Abb. 9. Umbau- und Einsatzzeitplan.
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Abb. 10. Schaubildliche Darstellung des Kapitał- und Eisenbedarfs.

auf GroBfórderwagen iiber einen Zeitraum  von 2 bis 
3 Jahren erstrecken. Die Gesam tfrist w ird  wesentlich 
von der fiir  den E insatz der neuen W agen erforderlichen 
Zeit bestimmt, die sich rein rechnerisch aus benótigtem 
Laderaum, W ageninhalt und Liefervermógen der Hersteller- 
firmen ergibt. Bei Beginn des Einsatzes muB, wie oben 
ausgefuhrt, eine gewisse M indestwagenzahl vorhanden und 
der iibrige Umbau im wesentlichen beendet sein. E in  schlag- 
artiger Einsatz der GroB fórderw agen ware beziiglich der 
Anlieferung m óglich, wenn die Auftrage entsprechend 
friiher vergeben wurden. Dagegen sprechen jedoch fo l
gende Griinde. E inm al liegt eine allmahliche Um stellung 
im Sinne der U nfallverh iitung, weil sich die Belegschaft 
Igichter an den U m gang m it den neuen W agen gewóhnt, 
und zum anderen birgt der schlagartige Einsatz insofern 
Gefahren fiir die Betriebssicherheit in sich, ais M iingel in 
der Planung oder der W agenbauart, die trotz aller Vor- 
sicht auftreten konnten, unweigerlich Fórderstórungen und 
Ausfalle verursachen wurden. D ie allmahliche Um stellung 
entsprechend dem Zeitp lan ist daher vorzuziehen und ge- 
schieht zweckmaBig in der Art, daB jeweils nach Anlieferung 
der fiir die Bedienung einer bestimmten Ladestelle aus- 
reichenden GroB fórderwagenzahl eine dem neu einzusetzen- 
den Laderaum entspre:hende Anzahl Kleinwagen, und zwar 

zunachst die schadhaften, auBer Betrieb genommen wird. 
Man kann so das Durcheinanderlaufen von Alt- und Neu- 

wagen vermeiden. Es sei ferner darauf hingewiesen, daB 
die Um stellung wesentlich erleichtert w ird, wenn sie zu

gleich m it der Inbetriebnahme einer neuen Abte ilung bz\v- 
Ladestelle erfo lgt.

Von Bedeutung fiir  die bis zur Beendigung der Umbau- 
maBnahmen und dam it der Um stellung auf G roB fórder
wagen erforderliche Zeit w ird  es sein, in welchem U m fang 
Arbeitskrafte verfiigbar sind. Neben weitgehendem Einsatz 
der zecheneigenen Werkstatten und Mechaniker ist es 
wichtig, in welchem MaBe Auftrage der einzelnen Berg- 
werksgesellschaften von deutschen oder belgisch-franzó- 
sischen Firmen iibernommen werden. M an darf erwarten, 
daB abgesehen von wenigem Sondergerat, wie zum Beispiel 
mechanischen Bergeladern oder selbsttatigen Schacht- 
schleusen, fiir die meisten Lieferungen einschlieBlich des 
Einbaues belgisch-franzósische Firmen gewonnen werden 
kónnen. Es ist immerhin anzunehmen, daB die fiir  den je
weiligen GroB fórderw agen gunstigsten Inhalts erforder

lichen Umbau- und E insatzfristen alle Schachtanlagen in 
den Kempen nach etwa 2 bis 3 Jahren in den GenuB der 
Vorteile des G rofifórderw agens bringen, sofern daneben 

eine straffe Betriebsiiberwachung durchgefuhrt w ird.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen.

W ie beschrieben, ist im Kempen-Bergbau die E in fiih 
rung yon GroB fórderw agen durchaus m óglich und trotz 
nicht unbetrachtlicher Umbauten in wenigen Jahren zu ver- 

wirklichen. Es blieb somit noch zu priifen, w ieweit die MaB-

nahme wirtschaftlich tragbar und ge- 

rechtfertigt ist. Die dazu erforder
lichen Berechnungen wurden samtlich 
auf die fiir das europaische Wahrungs- 
gefiige ausschlaggebende deutsche 
Reichsmark abgestellt, wobei auf bel- 
gische Francs lautende Wertangaben 
nach dem Einheitskurs von 100 bfrs. 
=-- 8 SUM umgerechnet sind.

F iir viele Bauvorhaben ist unter 
heutigen Verhaltnissen auBer anderen 
Fragen diejenige der M a t e r i a l b e -  
s c h a f f u n g  von groBem EinfluB. So
weit die erforderlichen Baustoffe be- 
wirtschaftet sind, kommen fiir die 
Kempen auBer geringen Mengen Ze- 
ment ausschlieBlich Eisen und Stahl 
verschiedenster Giitegrade in Frage. 
W ahrend fiir die meisten Umbauten 
auf bei den Zechen vorhandene Lager- 
bestande zuriickgegriffen werden kann, 
miissen die Lieferfirmen von Neuteilen 
bei Auftragserteilung entsprechende 
Eisenkennziffern erhalten. Diese sind 
zum Ausgleich der Verarbeitungsver- 
luste um rd. 15 o/o hoher ais die Liefer- 
gewichte zu bemessen.

In der Abb. 10 ist der sich durch die Umbauten sowie 
unter E inrechnung von 10 o/o fiir Unvorhergesehenes pr- 
gebende Eisenverbrauch eingetragen. Er macht etwa ein 
Drittel bis ein Sechstel des Gesamtbedarfs aus. Die iibrige 
Eisenmenge entfallt auf die GroBfórderwagen und ist eben
falls bildlich dargestellt. Dabei ist zu bemerken, daB sich1 
diese Mengen gegebenenfalls um  den Eisenbedarf fiir eine 
teilweise ohnehin erforderliche Erneuerung des schad
haften Kleinwagenparks vermindert.

Die fiir IJmbauten und GroBfórderwagen benótigten 
Eisenkennziffern sind in einem Zeitraum von etwa zwei 
Jahren freizumacken. Info lge des dem belgischen Stein
kohlenbergbau zur Verfiigung stehenden ansehnlichen 
Eisenkontingents kann die erforderliche Menge aus den 
laufenden Zuteilungen abgezweigt und somit eine zusatz
liche Inanspruchnahme der Rohstoffversprgung vermieden 

werden.

Fiir die A n l a g e k o s t e n  spielen auBer den Arbeits- 
lóhnen mehrfach die Preise von Neuteilen eine ausschlag
gebende Rolle. Die Frage, ob Angebote belgisch-franzó- 
sischer oder deutscher Firmen zugrunde gelegt werden 
sollten, wurde zugunsten der deutschen entschieden. Trotz 
der in der Maschinenindustrie niedrigeren Lóhne liegen 
namlich die Preise fiir Bergwerksmaschinen annahernd auf 
gleicher Hóhe wie im Reich. Dabei mag, abgesehen von 
dem an sich teuren Halbzeug, der vor 1939 umfangreiche 
Bezug von Bergwerkszubehór aus Deutschland eine ge
wisse Angleichung an innerdeutsche Preisverhaltnisse be- 

giinstigt haben.

Der Durchschnittspreis der in den Kempen zum E in 
satz gelangenden GroBfórderwagen wurde aus Angeboten 
einiger groBer W agenbaufirmen aus letzter Zeit gem ittelt; 
er betragt 812 3łM je W ageneinheit oder 315 SUM je m 3 

Laderaum.

Zu  dem GroBfórderwagen sind entsprechend der 
.Wagenzahl auf jeder Zeche H ilfsm itte l fiir  das Wieder- 
einheben entgleister W agen sowie Ersatzteile fiir laufende 
Ausbesserungen zusatzlich zu beschaffen. Sie kónnen m it 
7000-13000 9tM veranschlagt werden. Die sich aus W agen
zahl und Einzel- bzw. Zubehórpreisen insgesamt ergeben- 
den Aufwendungen fiir den GroBfórderwagenpark sind 

ebenfalls in der Abb. 10 bild lich dargestellt. Sie schwanken 
zwischen 400000 und 1500000 9tM, und zwar vor allem 
infolge des recht unterschiedlichen Laderaumbedarfs der 

Schachtanlagen. W ie bei der Beurteilung des Eisenbedarfs 
erwahnt, ist es fiir die alteren Betriebe von Bedeutung, daB 

infolge Um stellung ein baldiger Ersatz von etwa 10 bis 
20 o/o der vorhandenen K leinwagen, und zwar der bereits 

amortisierten und schadhaft gewordenen en tfa llt; ent

sprechende Abstriche sind vorgenommen worden. (Der 
Einzelpreis eines Kleinwagens von 890 1 Inhalt betragt etwa 

240 JłM.)
Die im Verlauf der Um stellung erforderlichen M aB

nahmen stellen teils Um-, teils Neubauten dar. Soweit es 

sich um neue Einrichtungen handelt, wurden fiir den durch-
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weg im laufenden Betrieb auszufiihrenden Einbau auf die 
abgegebenen Angebote 30—50 o/o aufgeschlagen. Ferner 
waren noch die Frachten fiir den Bahn- oder Wasserweg 
zu beriicksichtigen. Lediglich bei den Fórderkórben sind 
(weil nicht voraussehbar) keine Einbaukosten ein- 
geschlossen, sondern in dem nachtraglichen Zuschlag fiir 

Verschiedenes enthalten.
Den wesentlichen Teil der Umbaukosten machen die 

zechenseitigen Lohnaufwendungen aus. Die zugrunde ge- 
legten Preise wurden fiir Ruhrgebietsverhaltnisse be- 
rechnet. Da die Lóhne im belgischen Bergbau jedoch 
niedriger liegen, darf eine Unterschreitung dieser Betrage 

erwartet werden. i
Auf Grund der erforderlichen Um- und Neubauten 

sowie der ermittelten Einzelpreise wurden die entsprechen
den Aufwendungen jeder Bergwerksgesellschaft berechnet 
und nach einem Zuschlag von 20o/0 fiir Versćhiedenes und 
Unvorhergesehenes in die Abb. 10 eingetragen. Sie 
schwanken zwischen 350000 und 1 200000 31M in unmittel- 
barem Zusammenhang m it dem Umfang der durchzu- 
fiihrenden Mafinahmen. Es mufi darauf hingewiesen 
werden, dafi diese Betrage Hóchstwerte darstellen, weil 
die eingerechneten Sicherheiten sehr hoch sind und aufier- 
dem bei eingehender Oberpriifung an die Stelle mancher 
Neuanschaffung der billigere Um bau treten wird. Ferner 
sei bemerkt, dafi von den fiir Um- und Neubauten an- 
gesetzten Aufwendungen im Durchschnitt 83 «/o auf den 
ubertage- und der Rest auf den Untertagebetrieb (Fiillort, 
Hauptstrecken, Lade- und Kippstellen) entfallen.

Der Gesamtaufwand fiir Um- und Neubauten sowie den 
Grofifórderwagenpark betragt zusammen 730000 bis 
2580000 3iM je Anlage. In vier Fallen ist der Anteil von 
Bau- und Wagenkosten fast gleich grofi, nur auf drei 
Schachtanlagen treten Unterschiede von 20-30 o/0 auf. Ab
gesehen von einem Fali liegt das Ubergewicht der Auf
wendungen stets bei den GroBfórderwagen, ebenso wie 
diese auch den grófieren Teil der Eisenmenge benótigen.

Durch die Einfiihrung der GroBfórderwagen entsteht 
ein Gesamtkapitalbedarf des Kempen-Bergbaus von rd.
12,05 M ili. SUM, die im Verlauf von etwa 2 Jahren aufzu- 
bringen sind. Bezogen auf die diesem Zeitraum ent
sprechende Fórderung ergibt sich eine Belastung von 
0,803 SUM je t verwertbare Fórderung.

W ie schon mehrfach erwahnt, bringt die E infiihrung 
von GroBfórderwagen in den meisten Fallen eine mehr 
oder weniger grofie Senkung der B e t r i e b s k o s t e n  mit 
sich. Fiir die Kempen kom m t dabei der Einsparung von 
Arbeitskraften eine besondere Bedeutung zu, dereń Aus- 
mafi auf den einzelnen Schachtanlagen natiirlich je nach 
dem Stand der bisherigen Betriebsorganisation und -iiber- 
wachung verschieden groB sein wird. W ahrend der der- 
zeitige Schichtenaufwand im Bereich der W agenfórderung 
bekannt ist, diirfte eine treffende Vorausbestimmung der 
zukiinftigen Verhaltnisse, die gleichzeitig allen Anlagen 
gerecht wiirde, kaum moglich sein. Bei vorsichtigster 
Schatzung kann man jedoch annehmen, daB der Schichten- 
bedarf je 100 t  verwertbare Fórderung nach der U m 
stellung auf GroBfórderwagen bis zu dem fiir den ent
sprechenden Fórderabschnitt im Ruhrgebiet iiblichen 
Durchschnitt von 4,7 Schichten absinkt, zumal der m itt
lere W ageninhalt hier nur 910 1 betragt und somit die 
Wagenzahl noch sehr groB ist.

Nach den fiir die einzelnen Schachtanlagen durch
gefuhrten Berechnungen ergibt sich fiir den gesamten 
Kempen-Bergbau eine E insparung von 1226 Schichten ar- 
beitstaglich, die der Umstellung auf GroBfórderwagen gut- 
zuschreiben sind. Der einzusetzende Schichtlohn mufi die 
Gesamtaufwendungen der Grube umfassen, worunter in 
Belgien Leistungslohn, Vollschichtenpramie, Sozial- 
leistungen, Urlaubsvergiitungen und Deputate zu ver- 
stehen sind. Dieser Bruttolohn betragt zur Zeit fiir 
die Belegschaft untertage 80,45 bfrs. und fur die Gesamt- 
belegschaft 72 bfrs. Da von der Schichteinsparung etwa %  
auf den Untertagebetrieb entfallen, kann fiir die Berech
nung mindestens der Durchschnitt beider Lohngruppen zu- 
grundegelegt werden; er betragt 76,25 bfrs. oder 6 ,10M l.

Da die GroBfórderwagen weniger Pflege und Ersatz- 
teile benótigen ais Kleinwagen, tritt eine Verminderung 
der entsprechenden Kostenarten um 40—50 o/0 ein. Nach An- 
gaben von Ruhrzechen, die eine den vorliegenden Verhalt- 
nissen entsprechende Umstellung vorgenommen haben, 
konnten Ersparnisse von etwa 1,3 SRrf jie t verw. Fórderung 
erzielt werden, und zwar einschliefilich der Schmiermittel- 
kosten.
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Infolge geringerer Totlast und besserer Fahrbedin- 
gungen geht auch der Energieverbrauch zuriick. W enn sich 
dies fiir die Schachtfórderung, wie erwahnt, kaum auswirken 

kann, so w ird die Verbesserung fiir  die Hauptstrecken- 
fórderung doch fiih lbar werden und eine Senkung der bis
herigen Energiekosten um etwa 20 o/o je t verw. Fórderung 
bewirken. Betrugen diese bei teils elektrischen, teils Diesel- 
lokomotiven und etwa 2 km langen Fórderwegen bisher im 
Mittel 6 SRrf je t, so stellen sich Ersparnisse von 1,2 
je t ein. Auch bei den Lokomotiven sind weitere Verbilli- 
gungen in der Instandhaltung zu erwarten, da die Fahrweise 

erheblich ruhiger w ird.
W ie bereits hervorgehoben wurde, erschópft sich die 

Frage der W irtschaftlichkeit fu r die E in fiih rung  von GroB

fórderwagen in den Kempen nicht in einer Kostenrechnung, 
vielmehr kommt den grofiraumwirtschaftlichen Gesichts
punkten dabei eine besondere Bedeutung zu. Eine Betrach- 
tung mufi also in beiden Richtungen erfolgen und geschieht 
unter der Voraussetzung, dafi Betriebsorganisation und 
-iiberwachung einwandfrei sind.

Auf G rund der vorstehenden Ausfiihrungen uber 

Kosten und Ersparnisse wurde eine Wirtschaftlichkeits- 
berechnung aufgestellt. W ahrend die Untertageaufwen- 
dungen m it 10,9 o/o zu tilgen sind, erscheinen fiir Ubertage 
4,6 o/o ausreichend. Gewogen nach den unter- und iibertage 
entfallenden Anteilen der Um- und Neubauten auf den 
Kempen-Zechen ergibt sich ein m ittlerer Tilgungssatz von 
5 ,7o/o, wozu noch ein Zinsendienst von 4o/o kommt. Fiir die 
T ilgung der Fórderwagenkosten wurden 8,33 o/o oder eine 
12jahrige Lebensdauer zugrunde gelegt. Von den Anschaf- 
fungskosten (s. Abb. 10) sind jedoch zuvor die fiir eine 
sonst erforderliche Erneuerung des Kleinwagenparks auf- 
zubringenden Betrage abgesetzt worden; bezogen auf die 
derzeitige W agenzahl wurde ein Ersatz durch Neuwagen in 
Hóhe von 10 o/0 bei den Anlagen A und E sowie von 20 o/o 
bei F und G  vorgesehen. Der Schrotterlós fiir  den Verkauf 
alter Wagen blieb dabei aufier Ansatz. Der sich fiir Um- 
und Neubauten sowie den Grofifórderwagenpark ergebende 
Gesamtkapitaldienst enthalt aufier den bei der Kostenauf- 
stellung erwahnten Abrundungsbetragen noch eine weitere 
Sicherheit insofern, ais eirte Berucksichtigung der infolge 
dauernder Abschreibungen stetig nachlassenden Zinsenla^t 
nicht stattfand.

Diesem Kapitaldienst stehen andererseits Ersparnisse 
gegeniiber, die sich aus Lohn-, Energie- und Wartungskosten 
zusammensetzen. Sie reichen auf allen Schachtanlagen min
destens zur Abdeckung des Kapitaldienstes aus, so daB die 
W irtschaftlichkeit der Umstellung auf GroBfórderwagen 
uberall sichergestelit ist. Dariiber hinaus ergeben sich auf
5 Zechen Gewinne, die eine Senkung der Selbstkosten je t 
verw. Fórderung um 8,5 bis 52 SR/if ermóglichen. Zwei 
Schachtanlagen weisen dagegen nur unbedeutende Uber- 
schiisse auf, weil bei hohen Anlagekosten die im Bereich der 
W agenfórderung erzielbare Schichteneinsparung verhaltnis- 
mafiig am niedrigsten ist. Entsprechend ungiinstig liegt in 
beiden Fallen auch der jahrliche G ew inn, bezogen auf das 
Anlagekapital. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daB sich 
das endgiiltige Gew innverhaltnis (s. Abb. 11) auch auf 
diesen Betrieben bei der Durchfuhrung der Mafinahmen 
ais hóher herausstellen w ird, da die Sicherheiten kaum rest
los in Anspruch genommen und weitere Ersparnisse an 
Betriebs- wie Anlagekosten gemacht werden diirften.

F iir die dem Kempen-Bergbau im Rahmen der euro
paischen GroBraumwirtschaft erwachsenden Aufgaben ist, 
wie erwahnt, vor allem der Schichtengewinn bzw. das Frei- 
werden von Arbeitskraften w ichtig. Dies bedeutet zunachst 
folgendes: die Leistung je verfahrene Schicht nimmt zu; 
die Ausnutzung vorhandener E inrichtungen w ird  besser und 
bewirkt eine Senkung der Selbstkosten. Setzt man nun die 

freiwerdenden Arbeitskrafte im Betrieb ein und nimmt an, 
daB der Arbeitsaufwand fiir die verschiedenen Betriebs- 

yorgśinge verhaltnismafiig gleich bleibt, so ergibt sich auf 
jeder Schachtanlage eine M ehrfórderung. Sie betragt ar- 
beitstaglich fiir den Kempen-Bergbau insgesamt rd. 5 °/o, 
negt aber wahrscheinlich infolge vielfach ungenutzter 

Leistungsreserven erheblich hóher. Es ergibt sich somit 
eine betrachtliche Fórdersteigerung an verkokbarer Kohle, 
und zwar mit den vorhandenen Arbeitskraften.

Mindestens so w ichtig wie diese M ehrfórderung ist die 
erhóhte Leistungsfahigkeit der Wagen- und Schachtfórde- 
rung. Bisher vorhandene enge Querschnitte werden durch 
che Umstellung auf G roBfórderwagen beseitigt. Eine Ver- 
doppelung der heutigen Fórderung w iirde dann lediglich 

eine dem jeweiligen Laderaumbedarf entsprechende Ver-
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Abb. 11. E isenbedarf und Erfolgsaussichten.

mehrung des Fórderwagenparks und nur wenige Lokomo- 
tiven zusatzlich erfordern, wahrend weitere Um- und Neu- 
bauten nicht in Frage kamen. Die Betriebskosten gingen 
somit bei gleichbleibendem Lohnkostenanteil weiter zuriick. 
Zukiinftig ist also der Fórderbetrieb einer gegebenenfalls 
vorzunehmenden erheblichen Fordersteigerung, abgesehen 
von der Beschaffung von Arbeitskraften, weitgehend an- 
passungsfahig. AuBer einer nicht unbetriichtlichen Mehr- 
fórderung m it denselben Arbeitskraften ergeben sich also 
erhebliche Leistungsreserven. E rw ahnt sei noch, daB Fór- 
derausfalle infolge der Umbauarbeiten nicht einzutreten 
brauchen, sofern die P lanung nicht grobe Mangel aufweist.

Es sei nun noch gepriift, welche Schachtanlagen bei der 
Umstellung einen besonderen E r fo lg  versprechen oder aus 
anderen Griinden fiir eine beschleunigte Durchfuhrung der- 
selben in Frage kamen. Zum  einen scheidet nam lich eine 
gleichzeitige Inangriffnah ine der Arbeiten auf allen Zechen 
von yornherein aus, weil dann ein gelegentlich immerhin 
móglicher Fórderausfall innerhalb des Bergbaubezirks kaum 
ausgeglichen werden konnte. Zum  anderen erscheint aber fiir 
den ersten Einsatz ein m óglichst groBer E rfo lg  bei maBigen 
Schwierigkeiten wiinschenswert, um so die unberechtigter- 
weise in den Kempen bestehenden Vorurteile gegen GroB
fórderwagen durch das Beispiel zu w iderlegen. Z u  diesem 
Zweck wurde das in Abb. 11 wiedergegebene Schaubild zu 
sammengestellt. Ais giinstige und fiir eine friihzeitige 
Umstellung zu bevorzugende Anlagen kann man ohne 
weiteres diejenigen erkennen, die bei niedrigem Eisen- und 

Zeitbedarf eine m óglichst groBe M ehrfórderung sowie er
hebliche Uberschiisse in Aussicht stellen. Dies tr if f t  beson
ders fur den Betrieb D  und in ahnlicher Weise bei B zu. 

Ursachen sind auBer den an sich giinstigen Vorbedingungen 
beider Bergwerke vor allem  der U m fang der Schichtenein- 
sparung und die dadurch ermóglichte M ehrfórderung.

Abgesehen Yon dieser Vordringlichkeit muBten um- 
gehende MaBnahmen auf der Schachtanlage C ergriffen 
werden, da sie sich noch in der Entw ick lung befindet. Zur 
Vermeidung spaterer Schwierigkeiten und Geldausgaben 
sind die ohnehin noch fehlenden Betriebseinrichtungen 
schon jetzt auf den GroB fórderw agen zuzuschneiden. Aber

auch die fertiggestellten Anlagenteile kónnen 
vor Erreichen der Sollfórderung Ieichter um- 
geandert werden ais nachtraglich.

Zum  SchluB sei darauf hingewiesen, daB 
eine Verwendung von W agen m it mehr ais
3 m 3 Laderaum im Kempen-Bergbau im be
sonderen an den engen Schachten scheitert, 
die dann nur fiir 1 Fórderung ausreichen 
wurden. Dieses verbietet sich aber bei den 
zukiinftigen Teufen sowie Fórdermengen 
ebenso wie ein Ubergang zur GefaB fórderung 
wegen der Tatsache, daB in jedem Feld nur
2 Schachte zur Verfiigung stehen. Das Bild 
andert sich erst, wenn geraumigere Schachte 
oder neue Schachtanlagen erstellt und m it 
den vorhandenen verbunden werden. Der Zu- 
sammenschluB mehrerer Anlagen zu einem ' 
Verbundbergwerk bietet dafiir keinen Ersatz, 
da die Schwierigkeiten der Schachte sowie 
die zu hebenden Fórdermengen die gleichen 
bleiben. Es wurden zudem viele Jahre ver- 
gehen, bis der Betrieb auf einer m it sehr 

hohen Kosten neu zu schaffenden Einheitssohle zusammeri- 
gefaBt werden konnte.

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

Die dem Kempen-Bergbau innerhalb des nordwest- 
europaischen W irtschaftsraumes erwachsenden Aufgaben 
werden herausgestellt. Zu  ihrer E rfiillu ng  bedarf es einer 
Leistungs- und Fordersteigerung. Von den engen Betriebs- 
ąuerschnitten in den Kempen erscheint eine Verbesserung 
der stark vernachlassigten W agenfórderung durch eine In- 
haltsvergróBerung besonders aussichtsreich, zumal die 
iibrigen Fórdervorgange weitgehend mechanisiert sind. 
Bei giinstigster Ausnutzung der Grubenraume sowie nach 
geringen Anderungen an den Betriebseinrichtungen erreicht 
man W ageninhalte von 2,23 bis 3 m 3 gegeniiber zur Zeit 
885 1. Die auf G rund bergtechnischer Gegebenheiten er- 
mittelten Abmessungen lassen bei Verwertung der im GroB- 
fórderwagenbau vorliegenden Erfahrungen eine vorteilhafte 
Fahrweise sowie erhóhte Betriebssicherheit erwarten. Dem- 

entsprechende Entw iirfe werden erlautert.

Um- und Neubauten fiir den Einsatz von GroBfórder
wagen erfordern eingehende Planungen, die man m it Ver- 
suchswagen der ermittelten Abmessungen iiberpriift. 
Um fang und Verteilung Yon Anderungen sowie Neuan- 
schaffungen sind auf den einzelnen Schachtanlagen sehr 
unterschiedlich. F iir die Umstellung werden durchweg 2 bis

3 Jahre benótigt.

Die erforderlichen Rohstoffe lassen sich aus den 
laufenden Zuteilungen abzweigen. Die W irtschaftlichkeit 
der MaBnahmen ist uberall trotz der nicht geringen Auf- 
wendungen sichergestellt, z. T. ergeben sich dariiber hinaus 

betrachtliche Gewinne. Schichteneinsparungen bewirken 
eine Leistungssteigerung und erm óg lichene ine  Fórder- 
erhóhung m it eigenen Arbeitskraften. W ichtiger ais diese 
Vorteile w ird  aber im H inblick auf die zukunftige vom 
Kempen-Bergbau zu erreichende Fórderung das erheblich 
Yermehrte Leistungsvermógen des gesamten Fórderbetriebes

Friedrich Hermann Poetsch und das Gefrierverfahren\
Von Bergrat Dietrich H o f f m a n n ,  Celle.

Zum  Abteufen von Schachten im schw immenden oder 

im wasserreichen G eb irge w ird seit Jahrzehnten das Ge- 
frierverfahren nach Poetsch mit groBem Erfo lg  angewandt. 
Das Gefrieren der Schichten erfolgt dabei durch eine in 

einer Eismaschine gek iih lte  Kaltefliissigkeit, die zwischen 
der Kaltemaschine und den auBerhalb des zukiinftigen 
Schachtquerschnittes niedergebrachten Bohrungen stiindig 

um lauft. Unter dem Schutz des gefrorenen Gebirges laBt 
sich der Schacht ohne Schwierigkeiten abteufen und aus- 

bauen. Durch das Gefrierverfahren ist manche wichtige 

Lagerstatte zuganglich gemacht worden, dereń AufschluB 
mit dem iibrigen Abteufverfahren nicht durchfiihrbar ge-

1 Wichtige Hinweise iiber Poetsch verdanke ich dem Staatsminister
a. U. Dr. M u l l e r ,  Dessau, und Oberregierungsrat Casar  vom Reichs- 

patentamt.

wesen ware. Seiner Bedeutung entsprechend ist das Ge- 
frierverfahren im Fachschrifttum seit langem ausfuhrlich 
behandelt worden. Sparlich sind dagegen die M itteilungen, 
die im einschlagigen Schrifttum iiber den Erfinder dieses 

Verfahrens und die Geschichte seiner E rfindung gebracht 
werden. Es w ird dariiber nur folgendes angegeben:

Friedrich Herm ann Poetsch sei ais erster m it dem Ge-
frierverfahren an die Óffentlichkeit getreten. Poetsch sei 
es jedoch nicht gelungen, die m it der E infiihrung des Ver- 
fahrens verbundenen Schwierigkeiten zu uberwinden. Die 
brauchbare Anw endung des Gefrierverfahrens ware der

spateren Zeit und anderen yorbehalten geblieben. Zur

100. W iederkehr des Geburtstages von Friedrich Hermann 
Poetsch ist m it der nachfolgenden Darstellung iiber den 

Erfinder des Gefrierverfahrens und die Geschichte seiner 

E rfindung der Yersuch gemacht, diese Liicke zu schlieBen.
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Friedrich Hermann Poetsch wurde am 12. Dezember 
1842 im Forsthaus Biendorf bei Kóthen in Anhalt ais Sohn 
des Herzoglichen Revierfórsters Friedrich Poetsch geboren. 
Nach Besuch der hóheren Schule in Kóthen war Poetsch 
zunachst 2*/2 Jahre im Mitteldeutschen Bergbau praktisch 
tatig. Von 1860 bis 1862 besuchte er die Bergschule zu 
Clausthal und legte dort das Berg- und Hiitteningenieur- 
examen ab. AnschlieBend fand er im Anhaltischen Staats- 
bergbau zu Leopoldshall und zu Neudorf bei Harzgerode 
Beschaftigung. Im Jahre 1867 erhielt er ein einjahriges 
Staatsstipendium zum Besuch der Bergakademie in Frei
berg. Bei seiner Riickkehr iibernahm er die Verwaltung der 
Herzoglichen Bergfaktorei fiir die Neudorfer Gruben bei 
Harzgerode. Bald nach Verkauf dieser W erke an eine 
Privatgesellschaft gab Poetsch seine Tatigkeit dort auf und 
lieB sich im Jahre 1875 in Aschersleben ais konzessionierter 

Markscheider nieder.

Im  Jahre 1883 stellte ihm die Gewerkschaft Douglas in 
Aschersleben ihren im Grubenfelde Archibald bei Schneid- 
lingen im Schwimmsand gestundeten Schacht zu Versuchen 
zur Verfiigung. Der Schacht war im rechteckigen Quer- 
schnitt im festen Gebirge bis 34 m abgeteuft und noch 
durch 5,5 m schwimmendes Gebirge von dem darunter 
anstehenden Kohlenflóz getrennt. Fiir den Wasserabflufi 
hatte man in der Schachtmitte ein Bohrloch nach der dar
unter liegenden Strecke gestofien. Nach eingehenden sorg- 
faltigen Versuchen iibertage lieB Poetsch von der Schacht- 
sohle an den StóBen 23 verrohrte Bohrlócher von 200 mm 
Dmr. durch das schwimmende Gebirge hindurch bis etwa 
0,5 m in die darunter liegende Kohle stofien. Die Rohre 
wurden unten mit Holzstopfen, Zement und anderem ab- 
gedichtet. In jedes dieser Rohre war eine unten offene 
Rohrfahrt von 30 mm Dmr. eingehangt. Die Rohrfahrt war 
mit einer iibertage stehenden Kaltemaschine derart ver- 
bunden, daB kalte Chlorcalciumlauge m it H ilfe  einer Pumpe 
bis auf die Bohrlochsohle gedriickt wurde und von dort 
durch den Ringraum  wieder zur Kaltemaschine zuriickfloB. 
Innerhalb weniger Wochen lieB sich der Schwimmsand, 
obwohl die Schachtsohle 1,3 m unter dem Wasserspiegel 
stand und durch die M itte des Schachtes ein dauernder 
Wasserstrom abfloB, gefrieren. Auf der alten Schachtsohle 
wurde ein Schacht mit rundem Querschnitt angesetzt, der 
sich in den gefrorenen Schichten ohne Schwierigkeiten ab- 
teufen und ausbauen lieB. D a m i t  w a r  das  G e f r i e r v e r -  
f a h r e n  in se i nen  G r u n d s a t z e n  e r f u n d e n  u n d  erst- 
m a l i g  z u r  A n w e n d u n g  g e l a n g t .

Die Versuche, die Jahrzehnte vorher beim Schacht- 
abteufen in Sibirien unter Ausnutzung des natiirlichen 
Frostes und in England durch satzweises Gefrieren der 
Schachtsohle gemacht wurden, lassen sich nicht ais Vor- 
liiufer des Gefrieryerfahrens nach Poetsch bezeichnen. 
Ihnen fehlen die dieses kennzeichnenden Merkmale: Die 
Verwendung von Bohrlóchern auBerhalb des Schachtquer- 
schnittes und die Anwendung von neuzeitlichen Kalte- 
maschinen. Das Gefrierverfahren, wie es Poetsch im Jahre 
1883 erfunden hat und anwendete, hat sich in seinen 
wesentlichen Punkten bis heute nicht verandert. W oh l ist 
mit dem Fortschreiten der Technik unter anderem ein 
besseres Niederbringen der Bohrlócher, eine genaue Be
stimmung ihrer Abweichung sowie eine gróBere Aus
nutzung der erzeugten Kalte móglich geworden. Im 
iibrigen blieben jedoch die vor 60 Jahren von Poetsch erst- 
malig angewandten Grundsatze auch heute maBgebend.

Poetsch erhielt am 27. Februar 1883 das Patent auf 
sein Gefrierverfahren erteilt. Er grundete in Magdeburg 
eine Gesellschaft zur Ausnutzung seiner Erfindung und gab 
seine Tatigkeit ais Markscheider auf. Sein Unternehmen 
lieB sich zuerst gut an. Poetsch wurden in niichster Zeit 
eine Anzahl Schachte zum Abteufen im Gefrierverfahren 
iibertragen. Doch schon beim ersten Schacht (Zeche 
M ichalkow itz bei Laurahiitte O.-S.) hatte Poetsch das MiB- 
geschick, daB das Niederbringen der Gefrierlócher sowie 
die E inbringung eines VerschluBpfropfens am Ende der 
Verrohrungen groBe Schwierigkeiten bereitete und so 
aufhielt, daB inzwischen in der Nahe ein anderer 
Schacht ohne Gefrierverfahren niedergebracht war. Dam it 
konnte auch dieser Schacht ohne Gefrierverfahren 
vollendet werden. In den Jahren 1884 bis 1885 
wurden auf der Grube Em ilie bei Finsterwalde zwei 
etwa 40 m tiefe Schachte nach dem Gefrierverfahren von 
Poetsch abgeteuft. Beide Schachte erreichten die geforderte 
Teufe, jedoch waren die Gefrierlócher nur 0,50 m in die 

unter dem Schwimmsand anstehende Kohle gebohrt

worden. Beim Anfahren der Kohle brachen die Wasser aus 
der Sohle herein. Die Schachtsohle muBte daher betoniert 
werden, um den Schacht vor dem Ersaufen zu retten. Im 
gleichen Jahr teufte Poetsch in ahnlicher Weise, wie auf 
der Grube Archibald einen Schacht auf der Braunkohlen- 
grube Zentrum bei Kónigswusterhausen durch etwa 30 m 
Schwimmsand im Gefrierverfahren ab. Die Kohle wurde 
erreicht. Aus dem Hangenden, das nicht gefroren war, 
sowie aus der Schachtsohle, unter welcher der Frostkórper 
unmittelbar endigte, traten jedoch soviel Wasser aus, daB 
der Frostkórper vor Fertigstellung des endgultigen 
Schachtausbaues auftaute. Da die Zuflusse im zweijahrigen 
Pumpbetrieb nicht nachliefien, wurde der Schacht schlieB
lich aufgegeben. Auf der Steinkohlengrube Houssu im 
Hennegau (Belgien) gelang es Poetsch im nachsten Jahr, 
einen Schacht bis zur erforderlichen Teufe von 78 m 
im Gefrierverfahren g likk lich  niederzubringen. In den 
Jahren 1886-1888 konnte bei Jessemtz in Mecklenburg ein 
Kalischacht nach dem Gefrierverfahren von Poetsch mit 
vollem Erfolg bis 80 m abgeteuft werden. Beim weiteren 
Abteufen ergaben sich bei 125 m Teufe neue gróBere Zu- 
fliisse. Auch dieser Teil des Schachtes sollte deshalb im 
Gefrierverfahren niedergebracht werden. Um  rascher zum 
Ziel zu gelangen, liefi' die Bergwerksbesitzerin, obwohl 
Poetsch dayon abriet, die Bohrlócher nicht von Tage aus, 
sondern von der Schachtsohle innerhalb der Schachtfigur 
ansetzen. Die Gefrierrohre wurden so beim Abteufen frei- 
gelegt. Durch diese unsachgeinaBe Arbeitsweise taute noch 
wahrend des Abteufens der Frostkórper auf und der 
Schacht ersoff. Nachdem alle Siimpfyersuche erfolglos 
blieben, entschloB man sich zu weiterem Abteufen nach 
Kind-Chaudron. Im Jahre 1889 wurde in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika auf der Eisenerzgrube Chapin 
bei Iron Mountain (M ichigan) ein 30 m tiefer Schacht im 
Gefrierverfahren nach Poetsch gliicklich vollendet. Etwa 
gleichzeitig w ird auf der Eisensteingrube Georgenberg bei 
Tarnowitz in Oberschlesien ein 50 m tiefer Schacht im 
Gefrierverfahren von Poetsch erfolgreich abgeteuft.

Bei samtlichen vorgenannten Schachten hatte das Ge- 
frierverfahren trotz mancher Schwierigkeiten, wie sie die 
erste Anwendung jeder E rfindung  m it sich bringt, vollen 
Erfo lg. Bei dem damaligen Stand der Bohrtechnik ist es 
umso hóher zu bewerten, daB es gelang, m it den einfachen 
Bohrgeraten — ohne die M óglichkeit einer Abweichemes- 
sung —  die Bohrlócher einigermaBen senkrecht niederzu- 
bringen und den Gefrierkórper zu schlieBen. Die Lócher 
sind zum Teil von Poetsch m it eigenem Gerat gebohrt 
worden. Auf den Braunkohlengruben Em ilie und Zentrum 
sowie auf dem Kalischacht bei Jessenitz traten beim 
weiteren Teufen unter dem Frostkórper erhebliche Zuflusse 
auf, dereń man nicht Herr wurde. Poetsch vertrat hier die 
Ansicht, daB bei entsprechend tief genug ausgefiihrten 
Frostkórpern derartige Wassereinbriiche vermieden werden 
konnten; in Zukunft wurden daher diese Schwierigkeiten 
nicht wieder auftreten. Die Mehrheit der deutschen Fach- 
welt schloB sich dieser durchaus richtigen Auffassung 
nicht an, sondern sah in den Wassereinbriichen einen offen- 
sichtlichen Beweis, dali das Gefrierverfahren noch nicht 
hinreichend fiir den Bergbau erprobt sei (vgl. Verhand- 
lungen zum 4. Bergmannstag 1889 in H alle ). M an versprach 
sich von dem Gefrieryerfahren so wenig, daB es in den 
nachsten 10 Jahren bei keinein einzigen Schacht in Deutsch
land Anwendung fand. Dagegen nahm man sich in Frank
reich des Verfahrens m it besonderem E ifer an. Allein in 
den Jahren 1892 bis 1898 wurden in Frankreich in den 

Kohlengebieten der Departements du Nord und Pas-de- 
Calais etwa 20 Schachte bis zu Teufen von 100 m im Ge
frieryerfahren nach den Patenten und Planen von Poetsch 

niedergebracht. Die franzósische Regierung lieB eingehende 
wissenschaftliche Untersuchungen iiber die Verteilung der 
Kalte im Gebirge beim Gefrieren anstellen.

Das Gefrierverfahren hatte sich dam it unter Poetsch 
in den ersten 15 Jahren seines Bestehens in Deutschland 
und im Ausland an nahezu 30 Schachten gliinzend bewahrt. 
Poetsch war in der Zeit, ais sich Deutschland dem Gefrier
yerfahren verschloB und in Frankreich das Gefrierver- 
taliren sich erst durchzusetzen begann, m it seiner Gesell- 

schaft in gróBere geldliche Schwierigkeiten geraten. Er 
muBte sie im Jahre 1894 auflósen. Doch schon in den 
nachsten Jahren, zugleich m it den Erfo lgen in Frankreich, 
scheint es ihm wieder besser zu gehen. So wurden unter 

seiner Leitung in den Jahren 1895 bis 1896 zwei 80 Meter 

tiete Getnerschachte fiir den Venustiefbau bei Briix in 
tsohmen nut yollem E rfo lg  yollendet.
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Im Jahre 1898 lau ft die 15jahrige Schutzfrist des iiber 
das Gefrierverfahren erteilten Patentes ab. Poetsch kann 
es so nicht verhindern, dafi die Anw endung und Ausnutzung 
seiner E rfindung  in fremde Hande ubergeht. In diesen und 
in den folgenden Jahren werden eine Anzahl Gefrierschachte 
auch in Deutschland vergeben, doch sind daran nur die 
anderen Abteuffirm en beteiligt. Poetsch selbst erhalt keinen 
Auftrag mehr. So erlebt er es zwar noch, da(B sein Ver- 
fahren sich endlich auch in Deutschland durchzusetzen 
beginnt, die Friichte seiner E rfindung  abej- mufi er, wie er 
sich in einem Brief vom 28. Dezember 1901 an den Herzog 
von Anhalt bitter beklagt, anderen iiberlassen. Poetsch 
stirbt, von der Fachwelt bereits vergessen, am 9. Juni 1902 
in Dresden. In der Folgezeit w ird  der Name Poetsch in 
Verbindung m it dem Gefrierverfahren nur noch seiten er- 
wahnt. Es heifit dann stets, dafi nicht er, sondern andere 
ein technisch brauchbares Gefrierverfahren entwickelt 
hatten. Demgegeniiber bleibt abschliefiend folgendes fest- 
zustellen:

Poetsch ist m it einem technisch reifen und vollkom- 
menen Verfahren an die Ó ffentlichkeit getreten, das sowohl 
damals vor 60 Jahren ais auch heute noch in seinen Grund- 
satzen unverandert Bngewandt w ird. Poetsch ist es so, wie

yielen anderen Erfindern ergangen, dafi seine E rfindung 
trotz offensichtlicher Erfo lge in seinem Vaterland zunachst 
nicht anerkannt wurde und nur das Ausland dafiir Ver- 
standms zeigte. Erst 20 Jahre nach der E rfindung setzt sich 
endlich auch in Deutschland das Verfahren durch. Seitdem 
ist das Gefrierverfahren nach Poetsch an der grofiartigen 

fr.l1.;i'vlc*<*ung des deutschen Bergbaues mafigebend beteiligt. 
W ahrend andere Abteufverfahren im Laufe der Jahrzehnte 
uberholt wurden — es sei hier nur an das Schachtabteufen 

nach Kind-Chaudron ermnert — , ist das Gefrierverfahren 
nach Poetsch beim Schachtabteufen bis heute bewahrt und 
unentbehrlich geblieben. Friedrich Hermann Poetsch hat 
dam it in dem Gefrierverfahren eine E rfindung gemacht, die 
in ihrer Bedeutung fiir den Bergbau wohl einmalig und 
beiśpiellos ist.
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Bodenschatze und Bergbau im Kaukasusgebiet.
A l l g e m e i n e s .

Der Bergbau der Sow jetunion zahlt im europaischen 
Reichsteil, au f den reichlich vier F iin fte l der Gesam t
fórderung, dem geldlichen und w irtschaftlichen W ert 
nach gerechnet, entfallen, von verstreuten kleinern Vor- 
kommen abgesehen, vier grófiere Gebiete. Der Wichtig- 
keit nach geordnet sind es die Ukrainę, der Ural, der Kau- 
kasus und die Kola-Halbinsel. Nach dem nunm ehr voll- 
standigen Verlust der Kohlen- und Erzvorkom m en der 
Ukrainę besitzen die verbliebenen Reviere umso gróBere

Bedeutung fiir die Versorgung der sowjetrussischen 
ochwerindustrie m it Rohstoffen. Dem wachsenden Vor- 
dringen der deutschen und verbiindeten Truppen im Kau
kasusgebiet kom m t daher auch wehrwirtschaftlich eine 
erhebliche Bedeutung zu.

Das Kaukasusgebiet stellt keine klar umgrenzte ver- 
waltungsmafiige und geographische Einheit dar und ist 
auch in bergbaulicher HinsiCht nicht ais Einheit aufzu- 
fassen. Verstanden wird im Folgenden unter dem Kaukasus
gebiet die ausgedehnte Landschaft, die sich vom Kubań

Abb. 1. Das Kaukasusgebiet.
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im Ncwden iiber den Hohen Kaukasus hinweg bis zur 
tiirkisch-iranischen Grenze im Siiden erstreckt und eine 
erhebliche Zahl politisch und verwaltungsmaBig, vor allem 
aber auch geographisch und nach den bewohnten 
Nationalitaten von einander getrennte Einzelbezirke um 
faBt. Dieses Gebiet ist auch geologisch auBerordentlich 
mannigfaltig zusammengesetzt und bietet daher die Vor- 
aussetzungen fiir das Vorkommen der verschiedenartigsten 
Mineralrohstoffe. Neben den weltberiihmten und fiir die 
Versorgung der Sowjetunion und des W eltm a'ktes wesent
lichen Erdól- und Manganerzlagerstatten zahlt das Gebiet 
Vorkommen fast jedes wirtschaftlich wichtigen Minerals. 
Neben Erdól und Manganerz sind namentlich die Vor- 
kommen von Kupfer, Blei, Z ink, Molybdan und Schwefel
kies hervorzuheben. Ihre zahlenmaBige Leistung im ein
zelnen laBt sich angesichts der schon seit langerer Zeit 
gewahrten Zuriickhaltung der russischen Statistik nicht, vor 
allem nicht fiir die letzten Jahre mit Sicherheit angeben. Im 
allgemeinen kónnen aber die folgenden Ausfiihrungen 
auch hinsichtlich der Zahlenangaben Anspruch auf an- 
nahernde Zuverlassigkeit erheben.

D ie  e i n z e l n e n  B e r g b a u z w e i g e .

Koh l e .  Im Rahmen des Kohlenbergbaus der Gesamt- 
union nim m t das Kaukasusgebiet nur einen bescheidenen 
Platz ein. M it einer Fórderung von etwa 600000 t im Jahre 
1938 leistete es kaum 1/2 o/o der Gesamtfórderung. Ent
sprechend der neuern Bergbaupolitik der Sowjets w ird aber 
gerade den kleinern Revieren gesteigerter W ert bei- 
gemessen, um Versendungen zu sparen und móglichst viel 
Landschaften in sich wirtschaftlich selbstandig zu machen. 
Die Kohlenfórderung des Kaukasusreviers befindet sich 
daher in raschem Ausbau und wird voraussichtlich schon 
jetzt einen gróBern, wenn auch, absolut genommen, immer 
noch geringfiigigen Anteil an der Gesamtfórderung ein- 
nehmen. Zweifellos wird die Kaukasuskohle stets nur fur 
die Versorgung des órtlichen Marktes in Frage kommen.

Die wirtschaftlich einigermaBen wichtigen Kohlen- 
vorkommen des Gebietes gehóren samtlich dem Jura an. 
Es ist in der Regel eigentliche Steinkohle, wenn auch meist 
durch verhaltnismaBig hohen Aschegeha't und durch einen 
halbreifen Zustand im W ert g6mindert. Die Vorkommen 
sind durch recht unregelmaBige Lagerung bei verhaltnis- 
maBig bescheidenen Vorraten gekennzeichnet.

Das wichtigste Revier war bisher T k w i  bu  li im trans- 
kaukasischen Georgien, nordóstlich Kutais, etwa 25 km 
westlich des Manganerzreviers von Tschiaturi gelegen und 
durch eine Kleinbahn m it Kutais verbunden. Von den zum 
Mittlern Jura gehórigen Flózen steigt das Hauptflóz órtlich 
auf 24 m Machtigkeit an; die Gesamtvorrate betragen aber 
nur 30 M ili. t. Es handelt sich um eine Gaskohle m it 26 bis 
34 o/o fliichtigen Bestandteilen und einem Heizwert von 
6600 — 7500 W E . Die Fórderung hat 1938 mehrere 100000 t 
betragen. —  Erheblich groBer und fiir die Zukunft wich- 
tiger ist das Vorkommen bei T k w a r t s c h e l i ,  54 km  siid- 
óstlich des Schwarzmeerhafens Suchum gelegen. Der 
nachste Punkt der Kiiste liegt aber nur 33 km entfernt und 
das dort liegende Dorf Ótschemtschiri w ird zu einem 
Kohlenverschiffungshafen ausgebaut. Der flózfiihrende 
Mittlere Jura besitzt eine Gesamtmachtigkeit von 150 bis 
200 m und fiinf selbstandige bauwiirdige Flóze, die órtlich 
zu erheblicher Machtigkeit, bis zu 20 m und daruber, an- 
schwellen, an andern Stellen aber durch Bergemittel in 
mehrere Einzelmittel zerschlagen werden. Es handelt sich 
um eine gute Kokskohle m it 23 — 32 o/0 fuchtigen  Bestand
teilen und m it einem Heizwert von 7700 W E . Der Asche- 
und namentlich der Schwefelgehalt ist aber recht hoch 
(10—28 bzw. 1 -- HA o/o), so daB die Kohle aufbereitet 
werden muB. Die Gesamtvorrate werden auf 110 M ili. t be- 
rechnet. Der Abbau kann groBenteils im Tagebau erfolgen; 
1938 'betrug die Fórderung 167000 t, soli aber 1943 auf 
1 M ili. t  gebracht werden.

Die verstreuten Kohlenvorkommen nórdlich des Kau
kasus sind samtlich ohne gróBern Wert. Das wichtigste 
liegt bei C h u m a r a  sudlich Batalpaschinsk; es fiihrt Gas- 
kohlenflóze im Untern Jura mit 6200-7800 W E  und einem 
Vorrat von 38 M ili. t. Es findet ein ganz geringfiigiger 
Bergbau (wenige 1000 t Jahresfórderung) statt.

E r dó l .  Die haufig beschriebenen Erdólreviere des 
Kaukasusgebiets bediirfen an dieser Stelle keiner ein- 
gehenden Schilderung.

Z a h l e n t a f e l  1. Erdólfórderung im Kaukasusgebiet 
(in 1000 t).

Landschaft 1913 1938 1939 1940 1941
Plan

1942

Vorrate

ins-
gesamt

. 1. 38

1 u. 2. 
Reihe

Baku . • • 
Georgien . 
Orosny . . 
Daghestan 
Maikop . . 
Kubań und 
Schwarz- 
meTgeb. .

7627

88

1C07

122119

2657
182

| 2161

22100 
335 

2 400 
240

2200

21 100 

1900(7)

2 300

22700

1 700

2 400

) 27 000 
/

4100

3700

600'

2 565 000 
177000 
655000

j 237 000

571000
37000

135000

22000

zus. . . . 8722 27119 27 275 35400 3634 000 765000
Ruliland 

insges. . 9133 30082 32 800 34200 48 500 8640000 882 000

Ar,teil %  . 96 90 88 73 42 87

1 Einschl. Daghestan.

W enn auch der Anteil des Kaukasus an der russischen 
Gesamtfórderung von 96o/0 im  Jahre 1913 auf etwa 85 o/0 
im Jahre 1941 zuriickgegangen ist, so handelt es sich hier
bei doch vor allem um eine Ausw irkung der planmaBigen 
Bergbaupolitik der Sowjets, die aus wehrwirtschaftlichen 
Erwagungen die Abhangigkeit des Landes von einem ein
zelnen peripher gelegenen und daher wehrgeographisch 
und verkehrsmaBig ungiinstigen Gebiet m it allen Mitteln 
zu mindern sucht. Namentlich die Fórderung des Haupt- 
reviers B a k u ,  wo auf der Halbinsel Apscheron, nament
lich im Felde Bibi Aibat, auf engem Raum  die noch immer 
reichsten Erdólvorkommen der W e lt vereinigt sind, ist 
auch in den letzten Jahren weiter gestiegen und konnte 
bei Verstarkung der Bohrtatigkeit noch erheblich mehr ge- 
steigert Werden. Im Bibi Aibat-Feld sollen je qm 75 t Erdol 
in der Tiefe liegen, wahrend beispielsweise das reiche 
Osttexasfeld in den Ver. Staaten nur 4 t Erdól je qm birgt. 
Die Zahl der iibereinanderliegenden Olhorizonte betragt
18 bis 20 innerhalb tertiarer Sande und Sandsteine.

Die andern Erdólreviere treten Baku gegeniiber stark 
in den H intergrund. An zweiter Stelle steht das jetzt von 
deutschen Truppen eroberte Revier M a i k o p ,  das zwar 
nur verhaltnismaBig begrenzte Vorrate besitzt, dessen 
Leistung aber in den letzten Jahren besonders eifrig ge- 
steigert wurde, weil die Fórderung geographisch fiir die 
Versorgung der siidrussischen Industriegebiete am giinstig- 
sten liegt. —  Stark zuriickgegangen ist die Fórderung des 
dritten groBen Kaukasusreviers G r o s n y ,  das im Jahre 
1931 noch 8 M ili. t gefórdert hat und bis 1941 auf 1,7 Mili. t 
zuriickgegangen sein soli. Die in Zahlentafel 1 wieder- 
gegebenen Fórderzahlen lassen diese Entw ick lung erkennen; 
andere Quellen geben etwas hóhere Fórderzahlen fiir die 
letzten Jahre an.

AuBer den drei genannten Hauptrevieren scheint der 
Kaukasusrand an zahlreichen andern Stellen in weiter Er- 
streckung erdólhóffig zu sein. Namentlich in der weitern 
Umgebung von Tiflis ist im letzten Jahrzehnt eine Reihe 

von kleinen Eitjzelfeldern nachgewiesen worden, deren 
unter » G e o r g i e n «  zusammengefafiter Gesamtvorrat 
schon Anfang 1938 auf 177 M ili. t geschatzt wurde. Die 
Fórderung, die bisher allenfalls einige 100000 t  im Jahre 
erreichte, wird statistisch mit derjenigen von Baku zu
sammen nachgewiesen. -— Unbedeutender sind einige ver- 
streute Vorkommen im K u b a n g e b i e t ,  die sich bis auf die 
zur Halbinsel Krim gehórige Halbinsel Kertsch fortsetzen. 
Trotz ihrer besonders giinstigen Lage und trotz eifriger 
Bemiihungen, die in hohen Planziffern zum  Ausdruck 
kommen, hat sich hier eine nennenswerte Fórderung nicht 
erzielen lassen. Etwas aussichtsreicher ist das Gebiet von 
D a g h e s t a n ,  zwischen Baku und Grosny gelegen, wo 
namentlich an der Kiiste des Kaspischen Meeres in den 
letzten Jahren mehrfach neue ólfe lder erbohrt worden sind.

Die yerarbei^ung der R ohó lfó ’ derung der kaukasischen 

Reviere in R a f f i n e r i e n  erfolgt iiberw iegend an Ort und 
Stelle, teilweise aber auch in den Hafenstadten, die die 

Endpunkte der Rohrleitungen bilden, und in geringem Um
fang auBerhalb de5 Gebiets.

Durch den Bau zahlreicher neuzeitlicher und sehr 
Jcistungsfahiger Raffinerien eilt deren Kapazitat der 
Kohólfórderung weit voraus. 1938 war sie daher nur zu 
etwa 60 o/o ausgenutzt, jedenfalls entfielen 90o/o der Raffi- 
neriekapazitat 1938 und 92o/0 der tatsachlichen Raffinerie- 
leistung der Sowjetunion auf das Kaukasusgebiet.
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Z a h l e n t a f e l  2. Die Erdólraffinerien im Kaukasusgebiet.

Standort Zahl
Jahreskapazitat 

1000 t

Leistung 1938 

1000 t

B a k u ............... 67 19500 15 540
Orosny . . . . 43 157C0 k
Mactiatsch Kala 2 700
Batum . . . . 12 4100 3160
Tuapse . . . . 5 2 200
Krasnndar . . 3 000

ZUS. 132 43100 26140

RuBIand insges. 161 48 000 23400

Die eigenartige geographisehe Lage des Hauptreviers 
Baku an der Europa abgekehrten Siidostspitze des Kau- 
kasus macht besondere V e r s a n d m a f i n a h m e n  notwendig. 
Baku ist durch eine doppelte Rohrle itung m it dem 
Ólhafen Batum am Schwarzen Meer verbunden, von wo das 
Ól teilweise zur Ausfuhr auf den W eltm arkt, hauptsachlich 
aber iiber die Schwarzmeerhafen nach Siidrufiland ver- 
schifft wird. W eitaus der Hauptteil des Bakuóls geht aber 

iiber das Kaspische Meer teils wolgaaufw iirts, teils zur 
M iindung des Uralflusses, von wo eine Rohrle itung bei der 
kleinen Hafenstadt Ourjew  das Bakuól aufwarts zu den 
Industriegebieten des Siidural pum pt. Orosny und M aikop 
sind durch eine grofie Rohrle itung sowohl m it dem 
Schwarzmeerhafen Tuapse ais auch m it den siidrussischen 
Industriegebieten bei Rostow, Dnjepropetrowsk und Woro- 
nesch verbunden. Der Eisenbahnversand kom m t also fiir 
die Kaukasusóle nur wenig in Betracht. Man rechnet, dafi 
das Kaukasusól im Durchschnitt 1200 km  bis zum in 
landischen Yerbraucher zuriickzulegen hat.

Z a h l e n t a f e l  3. Die E rdólle itungen des Kaukasusgebiets.

Strecke Baujahr
Lange

km

Jahresleistung 

Mili. t

( 1906 883 1,0
Baku-Batum...........................< 1928 835 1,7

\ Plan 1941 1,2
Grosny-Armawir-Trudojawa 

bei Ro«tow ........................... 1931,32 856 1,65
Grosny-Maikop-Tuapse . . . 1928 618 1,7
Maikop K rasnodar................... 1930 108 1.0

Orosny-Maehatsch Kala . . |
1914
1935

155
145

0,8
1,5

,, -Malgobek ................... 1938 106 0,5
,, - G ó rsk i........................... 1938 56 1,8

Machatsch Kala-Isberbaseh . 1938 63 0,5

N i c h t e i s e n m e t a l l e .  Das Kaukasusgebiet hat im a'ten 
RuBIand einen w ichtigen P latz in der Versorgung des 
Landes m it Kupfer, Blei und Z ink  eingenommen. Vor- 
kommen dieser Metalle finden sich an vielen Stellen sowohl 
des Grofien Kaukasus ais auch in Transkaukasien (Arme- 
nien). W enn auch einige der wertvollsten Vorkommen 

1918/19 an die T iirkei verloren gegangen sind, und gerade 
der Nichteisenmetall-Bergbau in den andern Teilen der 
Union wahrend des letzten Jahrzehnts besonders eifrig 

vorangetrieben worden ist, so sind einige Reviere auch 
heute noch fiir die Deckung des gewaltig steigenden Metall- 

bedarfs des Landes von erheblicher Bedeutung.

K u p f e r  findet sich namentlich in Transkaukasien in 
den Revieren Allawerdy siidwestlich Tiflis, wo massige 
Schwefelkieslinsen im Q uarzporphyr m it durchschnittlich
3,5 o/o Kupfer auftreten, und Sangesur unweit der iranischen 

Grenze im auBersten Siidwesten von Transkaukasien m it 
zahlreichen kleinen Gangen ebenfalls im Porphyr. Eine 
eigentliche Porphyrim pragnation , also ein- den Arizona- 
Lagerstatten ahnliches V orkom m en, liegt siidóstlich 
Sangesur bei Agarag. Das nur 0,6 o/0 Kupfer enthaltende 
Vorkommen galt bisher trotz recht betrachtlicher Erz- 

vorrate nicht ais bauw iird ig , ist aber 1940 doch fiir den 
Bergbau erschlossen worden. Sangesur und Agarag werden 
durch einen nennenswerten M olybdangeha t ausgezeichnet, 
der auch nutzbar gem acht w ird. Das altberiihmte Vor- 

kommen von Kedabek siidóstlich Tif!is liefert jetzt haupt

sachlich Schwefelkies. Endlich fiihrt ein kiesiges Blei- 

Z inkerzvorkom m en bei A la^ir im Sadonrevier auch Kupfer. 
Insgesamt werden die in allen kaukasischen Vorkom m en 
anstehenden Kupfervorrate auf nur 50000 t angegeben. Die 
Forderung betrug in den letzten jahren  je einige 1000 t, die 

in den H iitten von A l'awerdy und Sangesur zugute gemacht 

werden.

B l e i  u n d  Z i n k  liefert vor allem das Sadonrevier west- 

lich Ordschonikidse (friiher W fadikaw kas) m it seinen ziem 
lich reichen Gangen, die in ihren Erzvorraten insgesamt

rd. 400000 t Blei und 800000 t Z ink enthalten und im letzten 
Jahr, fur das eine Statistik vorliegt (1936), bei der Ver- 
hiittung in Ordschonikidse 8000 t Blei und 23000 t Z ink  aus 
209000 t Erzhaufwerk geliefert haben. In der neuzeitlichen 
Zinkelektrolyse der H iitte in Ordschonikidse werden te il
weise auch Altaierze verarbeitet, da die H iittenkapazitat 
die Leistungsfahigkeit der Bergwerke im Sadonrevier 
wesentlich iibersteigt.

i ^ e' " e Mengen Z i n n  finden sich in den Wolfram- und 
Molybdanerzvorkommen des Zentralkaukasus. Eine Nutz
barmachung ist bisher wohl nicht erfolgt, zumal die in 
Frage kommenden Mengen und Gehalte ganz gering sind.

E i s e n  u n d  S t a h l l e g i e r u n g s m e t a l l e .  Grófiere Vor- 
kommen von E i s e n e r z  fehlen offenbar im gesamten Kau
kasusgebiet. Die gelegentlich gemeldeten Vorkommen be
sitzen entweder nur geringe Vorrate oder sie liegen so 
ungiinstig zu den Verkehrswegen, dafi eine N utzbar
machung nicht in Frage kommt. Der einzige zeitweilige 
Abbau wird von Daschkessan in Transkaukasien siidlich 
von Gandscha gemeldet, wo ein Magneteisenerzvorkommen 
mit 55 o/o im Versuchsbetrieb abgebaut wird.

Umso grofiartiger und wichtiger sind die Vorkommen 
yon M a n g a n e r z ,  die dem Kaukasusgebiet neben den Erd- 
ólvorkommen den Ruf eines besonders reichen Bergbau- 
landes verschafft haben und die auch noch heute fiir die 
Versorgung der Sowjetunion und des Weltma^ktes von 
grófiter Bedeutung sind. Eine niihere Beschreibung der 
beriihmten sedimentaren Lagerstatten von T s c h i a t u r i  am 
Siidabhang des Kaukasus eriibrigt sich. Die 1848 entdeckten 
und 1879 in Abbau genommenen Vorkommen haben Jahr- 
zehntelang die Halfte der W eltfórderung geleistet und sind 
auch noch heute das weitaus fiihrende Manganerzrevier der 
Welt. Die Tiefbaugruben sind in den letzten lahren neuzeit- 
lich ausgebaut und vor allen Dingen durch neue Auf- 
bereitungsanlagen erganzt worden, die das im Durchschnitt 
40o/0 iq;e Roherz m it 80o/0 Ausbringen auf ein Konzentrat 
m it 50 —53 o/o Mangan, 6 —15o,'n Kieselsaure und 0,15 bis 
0,25 o/o Phosphor anreichern. Die Vorrate wurden zuletzt 
auf 163 M ili. t  berechnet, wurden also die jetzige Fórde- 
rung, die zuletzt (1937) m it 1,65 M i'l. t angegeben wurde, 
noch fiir ein Tahrhundert gewahrleisten. Gegeniiber dem 
Hauptwettbewerber Brit.-Indien ist das Tschiaturirevier 
durch seine Nahe zum Meer beqrunstisrt; der Ausfuhrhafen 
liegt nur 145 km entfernt. Die friihere beherrschende 
SteHung auf dem W eltm arkt ist allerdings fiir das Kau- 
kasuserz dadurch eingeschrankt worden, dafi das Inland 
schon vor der so machtig gesteiererten Forderung (970000 t 
in 1913, 1650000 t im lahre 1937) einen immer grófiern 
Anteil aufnahm , so dafi die Ausfuhr der Sowjetunion, 
die fast ausschliefilich von Tschiaturi erfolgt, von 
1085000 t im Jahre 1913 auf 446000 t im Jahre 1938 ge- 
sunken ist. In den Jahren 1937 und 1938 ging das Kau- 
kasuserz in der Hauptsache nach den Ver. Staaten von 
Amerika, Frankreich, Deutschland und Belgien, soweit es 
nicht iiber Poti und die Schwarzmeerhafen dem siid- 
russischen Industrierevier zugefuhrt wurde. Der Absa+z ist 
yollstandig auf den Seetransport angewiesen; eine Bahn- 
abfuhr iiber Tiflis-Baku wiirde bei den gewaltigen Ent- 
fernunsen an der Unzulanglichkeit der Bahnkaoazitat 
scheitern, selbst wenn die weiteren Endpunkte der Bahnlinie 

noch verfiigbar waren.
In jiingster Zeit ist im nordwestlichen Kaukasus- 

vorland bei L A b i n s k , óstlich Maikop, ein weiteres 
Manganerzvorkommen nachgewiesen worden, das zwar 

sehr erhpbliche Vorrate (30 — 100 M i'l. t), aber nur Metall- 
gehalte von 3 - 4 o/0 Mangan besitzt, also nur nach A u f
bereitung absatzfahig ware. Auch hier wiirde al'erdings die 
Nahe der Schwarzmeerhafen Tuapse und Lasarewsk den 

Absatz erleichtern.
Besondere Bedeutung hat das Kaukasusgebiet neuer

dings fiir die Versorgung der Sowjetunion m it M o l y b d a n -  
erz  erlangt. Von den Kuofererzvorkommen A 'lawerdy und 
Sangesur war von jeher eine gewisse M oW bdanerzfiihrung 
bekannt; die Ver?esel'schaftung Kupfer-Molybdan in den 
an Porphyr gekniipften Vorkom m en ist ja beme’ kens- 
werterweise auch von den ahnlichen Lagerstatten in Ari- 

zora  (M iam i und M am m oth), U t^h (B inqham ) und Mexiko 

CCananea) bekannt. In jiingster Zeit sind aber auch in den 
Granitstócken des Zentralkaukasus eigentliche MoWbdan- 
erzvorkommen, teilweise verge=e'lschaftet m it W olfram erz 

und auch etwas Z innerz, erschlossen worden. AuBer der 
altern Berp-werksanlage bei Karobi nordóstlich Tschiaturi 

ist 1940 bei Tyrnyauss, siidwestlich Naltschik in Kabardino-
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Balkaren, in fast 3000 m Hohe ein Bergbaubetrieb auf 
Molybdan- und Wolframerz eróffnet worden, der ais der 
gróBte Bergbaubetrieb fiir derartige Erze in Europa be
zeichnet wird. Uber die Fórderung des Reviers ist zw ar 
nichts veróffentlicht worden, jedenfalls soli es den Haupt- 
teil der MoIybdanerzversorgung der Sowjetunion geleistet 
haben, mul? also fiir das an hochwertigen Stahllegierungs- 
metallen verhaltnismaBig> arme Land grofie Bedeutung be- 
sitzen.

L e i c h t me t a l l e .  Zu der russischen Versorgung in den 
wehrwirtschaftlich so w ichtig gewordenen Leichtmetallen 
A l u m i n i u m  und M a g n e s i u m  trug das Kaukasusgebiet 
bis 1939 nichts bei, in den letzten Jahren sind Jedoch 
gróBere Piane auf diesem Gebiet ausgearbeitet utid teil
weise ihre Durchfiihrung auch bereits in A ngriff genommen 
worden. Bei dem Mangel der Sowjetunion an leistungsfahigen 
und hochwertigen Bauxitlagerstatten hat man sich genótigt 
gesehen, Ersatzstoffe verschiedener Art zu erproben. Eine 
mengenmafiig besonders bedeutsame Móglichkeit in dieser 
Hinsicht bieten die A lun itvo rkom m en  bei S a g l i k  in 
Transkaukasien, 40 km siidlich Gantscha (Jelisawetpol). 
Die hier gewonnenen Ausgangsstoffe sollen bei Baku unter 
Ausnutzung von iiberschiissigen Erdgasenergien auf Ton- 
erde verarbeitet und die dabei jahrlich zu gewinnenden 
50000 t Tonerde in einer Hiitte bei Kanakir auf Aluminium- 
metall verarbeitet werden. Bis 1941 scheint jedoch dieser 
Plan noch nicht verwirklicht worden zu sein.

Dagegen befindet sich zur Gew innung von Magnesi
um eine Anlage an der Kiiste des Kaspischen Meeres bei 
M a c h a t s c h  K a l a  im Bau. Sie soli das Wasser des Kaspi
schen Meeres, womóglich sogar das der besonders chlor- 
magnesiumreichen Kara-Bugas-Bucht verarbeiten und jahr
lich 5000 t Magnesium liefern. O b  die Inbetriebnahme in- 
zwischen erfolgte, ist nicht bekannt geworden.

S o n s t i g e  M i n e r a l i e n .  S c h w e f e l k i e s  liefern in 
Mengen, die fiir die Gesamtversorgung der Sowjetunion

wenig ins Gew icht fallen, die Kupfererzreviere von A l l a 

w ę r d y , S a n g e s u r  u n d  K e d a b e k  ais Nebenerzeugnis.
Bei T s e b a i s k j a ,  100 km óstlich von Tuapse, wird 

As b e s t  gefordert, ebenfalls in Mengen, die fiir die Ge- 
samtversorgung der Sowjetunion, also im Vergleich zu den 
sehr bedeutcnden Vorkommen im Ural, nicht ins Gewicht 
fallen. Es handelt sich um Ampsibol -  Asbest, der auch 
wegen seiner schwierigen Verspinnbarkeit weniger ge

schatzt wird, ais der Chrysotil des Ural.

G e s a m t i i b e r b l i c k .

Den Anteil des Kaukasusgebiets an der Gesamt- 
fórderung der Sowjetunion und an der W eltfórderung laBt 
Zahlentafel 4 erkennen. Es geht daraus hervor, welche 
schwere EinbuBe die Sowjetwirtschaft durch den Verlust 
der Kaukasusreviere namentlich hinsichtlich der Versorgung 
mit Erdól und Manganerz erleiden wiirde bzw . bereits teil
weise erlitten hat. Auch der Anteil der Kaukasusreviere an 
der NichteisenmetalI-Versorgung ware angesichts der hohen 
kriegswirtschaftlichen Bedeutung dieser Metalle nur schwer 

zu yerschmerzen.

Z a h l e n t a f e l  4. Der Bergbau des Kaukasusgebiets 
in der Sowjet- bzw. der W eltw irtschaft 1938.

Minerał
Ein-
heit

Fórderung Vorrate

Anteil in %  der 

Inland- Welt- 
•

fórderung

Kohle . . . . Mili. t 0,6 etwa 300 0,4 0
E rd ó l............... 27,1 3634 90 9
Kupfer . . . . 1000 t 7 etwa 50 7 0,4
B le i.................. S 380 11 0,5

23 800 30 1,2
Eisenerz . . . einige 100 0 0
Manganerz1 . . Mili. t 1,65 163 60

wahrscheinl.
30

Molybdanerz . 

1 1937.

t einige 100 (?) > 5 0

U M S C H A U
Das den Bergarbeitern der oberschlesischen Stein- 
kohlengruben nach der Tarifordnung zustehende 
Recht zum Bezug von Hausbrandkohle gegen
Zahlung eines Preises von 1 RM/t stellt nicht

Entgelt im Sinne des § 160 RVO dar1.

Nach den § §  118, 130e, 140 RKnG. werden die Ver- 
sicherungsbeitrage nach MaBgabe des Arbeitslohnes ent- 
richtet. GemaB § 160 RVO ., der den Begriff des Arbeits- 
entgelts naher erlautert, gehóren zum Gehalt oder Lohn 
auch Sach- oder sonstige Beziige, die der Versicherte vom 
Arbeitgeber erhalt. W ie das Reichsversicherungsamt jedoch 
ausgesprochen hat, stellen nur solche wirtschaftliche Vor- 
teile Entgelt im Sinne des § 160 RVO . dar, die der
Arbeitnehmer ais Vergiitung fiir seine Arbeit, also ais
Gegenleistung dafiir erhalt. Hieran hat es in standiger 
Rechtsprechung festgehalten. Nicht alle Vergiinstigungen 
geldlicher und sonstiger Art, die einem Arbeitnehmer von 
seinem Arbeitgeber gewahrt werden oder zu gewahren 
sind, sind soitiit dem Entgelt zuzurechnen. So hat das 
Reichsversicherungsamt in der Entscheidung vom 30. No- 
vember 1920 fiir den Bereich des Ruhrkohlengebiets aus
gesprochen, daB die den dort beschaftigten Arbeitern tarif- 
miiBig gebotene Gelegenheit zum verbilligten Kohlenbezug 
nicht ais Entgelt im Sinne des § 160 RVO . anzusehen ist. 
Nach dem der letzten Entscheidung zugrunde liegenden 
Sachverhalt hatten die Bezugsberechtigten je Zentner einen 
Preis von 0,40 RM zu entrichten. Die gegeniiber dem vor- 
liegenden Falle verschiedene Hóhe des von den Berech- 
tigten an das W erk zu leistenden Betrags kann keine ab- 
weichende Beurteilung rechtfertigen. W ie in der Revisions- 
entscheidung vom 10. September 1936 ausgefiihrt ist, kann 
der in dem verbilligten Kohlenbezug liegende Vorteil des
halb nicht dem Arbeitsentgelt zugerechnet werden, weil es 
sich dabei nicht um eine Gegenleistung fiir die Arbeit des 
Versicherten, sondern nur um die Verbilligung des Kauf- 

preises gegeniiber dem handelsiiblichen Preise handelt. 
Dieser Vorteil w ird nach dem § 9 der Tarifordnung fiir die 
oberschlesischen Steinkohlengruben zwar denjenigen ge-

1 Entscheidung des Reichsyersicherungsamts vom 15. Mai 1940.

wahrt, die in einem W erk dieses Bezirks ais Arbeiter be- 
schaftigt sind. Es stellt dies aber nur die Voraussetzung fiir 
die Kaufgelegenheit dar. Nach dem Inhalt des Tarif- 
vertrags sowie der Art seines Zustandekommens kann 
nicht angenotnmen werden, daB es sich dabe i'nur um eine 
zum Schein getroffene Vereinbarung eines Kaufpreises 
handelt. Wenn auch der zu entrichtende Kaufpreis im Ver- 
haltnis zum W ert der Kohle sehr niedrig erscheint, so muB 
doch auf der andern Seite beriicksichtigt werden, daB es 
der Arbeitgeber in der Hand hat, die den Bereehtigten zu 
liefernde Art und Beschaffenheit der Deputatkohle naher 
zu bestimmen, sofern sie nur fiir den Hausbrand ver- 
wendungsfahig ist. Es darf auch nicht auBer Acht gelassen 
werden, daB es sich dabei um  Kohle handelt, die nur in 
ganz beschranktem AusmaB absatzfahig ist, so daB der 
dem Arbeitgeber entgehende Gew inn nicht nennenswert 
ins Gewicht fallt. AuBerdem erwiichst dem Bereehtigten 
ein Vorteil nur dann, wenn und soweit er von dem Sach- 
bezug Gebrauch macht. Die W eiterverauBerung durch den 
Bezieher ist untersagt. Ein Anspruch auf Entschadigung in 
Geld an Stelle des Sachbezugs steht dem Versicherten 
nicht zu. Nur der Arbeitgeber hat die Befugnis, an Stelle 
von Kohlen eine Entschadigung zu gewahren. Diesem Uni
stami kann andererseits keine ausschlaggebende Be
deutung beigemessen werden, weil von der Befugnis in 
nur ganz seltenen Ausnahmefallen Gebrauch gemacht wird, 
wie die Vertreter der Beteiligten in der m iindlichen Ver- 

handlung vor dem Reichsversiclieruiigsamt erklart haben, 

ohne der Vertreter der Beklagten widersprochen hat. 
SchlieBlich ist es fiir die Beurteilung des wirtschaftlichen 

Werts des Bezugsrechts auch nicht unerheblich, daB die 
Bereehtigten wegen des M inderwerts der ihnen gelieferten 
Deputatkohle gezwungen sind, eine gróBere Menge zu 
kauten, ais sie bei besserem W erte gezwungen waren. Bei 

dieser Sachlage kann der Auffassung der Beklagten und 

° !f . °berversicherungsam ts, daB der Kaufpreis auBer Ver- 
haltnis zu dem Werte des Bezugsrechts stehe und deshalb 

unberucksichtigt bleiben miisse, nicht gefolgt werden.
W enn auch in Zeiten erhóhten Kohlenbedarfs die Ab- 

satzmoglichkeit fiir m inderwertige Hausbrandkohle sich 
nessein und demgemaB der W ert m inderwertiger Haus-
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brandkohle steigen w ird, so kónnen diese besonderen Ver- 
haltnisse fur die Beurteilung keinen Ausschlag geben. Es 
ist ferner zu beriicksichtigen, daB bei der Ausgestaltung 
des Rechts auf Deputatkohle nicht so sehr der Gesichts- 
punkt der Anpassung an die Arbeitsleistung ais vielmehr 

die Rucksicht auf die sozialen Verhaltnisse der Versicherten 
im Vordergrunde steht und dieser Leistung des Arbeit- 

gebers ihr besonderes Geprage geben. D am it treten Er- 
wagungen der Fiirsorge des Betriebs fiir die beschaftigten 
G efo lgschaftsm itg liede r in den Vordergrund. Dies ist im 

vorliegenden Falle noch besonders dadurch deutlich ge
macht, dafi auch Arbeitsinvaliden und W itw en von Arbeit- 
nehmern, die friiher im  Bergbau tatig  waren, Hausbrand
kohle zu dem gleichen Preise von 0,05 3iM fiir den Zentner 

erhalten, obw ohl kein Arbeitsverhaltnis mehr besteht.
Der Um stand, daB die Deputatkohle bei der Lohn- 

steuer der Arbeiter berucksichtigt w ird, ist fiir die ver- 
sicherungsrechtliche Beurteilung ohne Bedeutung, da die 
Lohnsteuer eine E inkommensteuer ist und letztere auch 

Einkunfte umfaBt, die nicht Arbeitsentgelt darstellen.
In einer Rekursentscheidung vom 14. M ai 1924 hat 

zwar das Reichsversicherungsamt den in § 6 des Tarif- 
vertrags fiir die oberschlesischen Steinkohlengruben vom 
20. Juli 1923 yorgesehenen Rechtsanspruch der Arbeit- 
nehmer auf L ieferung von Deputatkohle ais Entgelt im 
Sinne des § 160 R V O . erachtet und demgemaB bei der 
Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes der Unfall- 
versicherung beriicksichtigt. Aus dem Sachverhalt, der 
dieser Entscheidung zugrunde lag, geht jedoch nicht her- 
vor, daB der Beschaftigte die Kohle nur gegen Leistung 
eines Kaufpreises erhielt. Dieser Um stand ist in der Ent
scheidung nicht erwahnt und deshalb auch nicht weiter 
gewiirdigt worden. W egen dieser Abweichung im Tat
bestand liegt sohin kein AnlaB zur Verweisung der Sache 

an den GroBen Senat vor.
Die vorliegende Entscheidung steht auch nicht im 

W iderspruch zu der Entscheidung des Reichsversicherungs- 
amts vom 20. Juni 1939. In dieser Entscheidung ist aus- 
gesprochen, daB der den Angestellten einer Bergwerks- 
gesellschaft im oberschlesischem Steinkohlenrevier zum 

Bezug von H ausbrandkohle aus M itteln des Arbeitgebers 
zu gewahrende nach dem Familienstand gestaffelte und 
nach dem Durchschnittsverbrauch berechnete GeldzuschuB 

ais Entgelt im Sinne des § 160 RV O . anzusehen ist. Im 
vorliegenden Falle kom m t jedoch die Gew ahrung eines 
derartigen Geldzuschusses, wie schon oben dargelegt 

wurde, nur ganz ausnahmsweise in Frage.

Demnach war unter Aufhebung des Beschlusses der 
Verwaltung der Oberschlesischen Knappschaft und der an- 
gefochtenen Entscheidungen festzustellen, daB das Recht 
auf Deputatkohle nach § 9 des bezeichneten Tarifvertrags 
vom 26. Marz 1928 kein Arbeitsentgelt darstellt.

Assessor Franz S c h w e i g h a u s e r ,  Hannover.

Beobachtungen der Magnetischen Warten 
der Westfalischen Berggewerkschaftskasse 

im Oktober 1942.

Deklination =  westl. Abweichung der Magnetnadel 
vom Meridian von Bochum

Okt.

1942
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1. 32,2 35,5 27,0 8,5 15.1 10.0 0 0

2. 35,4 47,8 12,1 35,7 15.0 21.9 1 2

3. 32,2 44,9 14,5 30,4 2.9 17.7 2 2

4. 34,6 36,9 13,8 23,1 14.3 18.6 1 1

5. 33,7 36,9 23,2 13,7 14.2 22.6 1 1
06. 32,5 35,0 26,9 8.1 14.2 23.1 0

7. 32,4 38,0 25,8 12,2 15.5 3.8 1 1

8 33,2 37,2 21,1 16,1 14.4 20.9 1 1

9. 32,8 37,5 27,3 10,2 15.8 9.8 1 0

10. 32,0 36,0 26,1 9,9 16.3 10.1 0 0

11. 33,2 37,9 22,4 15,5 15.2 23.1 1 1

12 34,2 42,0 21,1 20,9 14.4 19.7 1 1

13. 32,7 40,3 7,5 32,8 15.0 19.5 1 2

14 31,2 37,7 15,0 22,7 16.8 17.5 1 2

15. 33,6 38,2 12,8 25,4 13.9 20.4 2 2

16 32,5 37,0 17,5 19,5 14.7 20.3 1
1

1

17. 32,5 36.0 21.2 14,8 15.0 22.4 1

18. 30,5 35,8 15,2 20,6 13.1 19.1 1 2

19. 33,5 40,0 12,1 27,9 14.1 19.3 2 2

20. 32,3 37,9 17,5 20,4 14 0 17.4 1 2

21. 31,8 35,5 23,1 12,4 15.3 18 4 0 1
022. 31,6 35,4 26,0 9,4 14.3 10.1 0

23. 33,0 37,9 27,4 10,5 14.6 9.5 0 0

24. 32,0 35,4 26,9 8,5 14.7 10.0 0 0

25. 33,6 38,5 28,2 10,3 152 11.9 1
1

1

26. 30,8 34,0 23,6 10,4 13.9 22 5 1

27. 31,6 34,5 25,5 9.0 14.2 10.7 1 1

28. 32,6 44,7 2,7 42,0 19.1 23.2 0 2

29. 35,9 45,8 2,5 43.3 9.7 0.3 2 2

30. 34,4 37,9 9.2 28,7 5 2 17.9 2 2

31. 31,9 36,3 14,4 21,9 15 8 20.3 1 2

Mts.-
Mittel | 6 32,8 38,2 19,0 19,2 | •

Monats-
Summe 28 36

W I  R T S C H  A
Braunkohlenfórderung Danemarks.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sind 

in Danemark etwas iiber 1 M ili. t Braunkohle gefórdert 

worden. M an erwartet, daB die Jahresproduktion infolge 

der noch in den letzten M onaten neu in Betrieb genom

menen Kohlengruben I 1/2 M ili. t erreichen w ird. Im Jahre

1941 betrug die Gesam tfórderung 1 M ili. t. M it Ausnahme 
geringer Mengen einer steinkohlenahnlichen G lanzkohle 

des Lias, die zu A nfang  des Jahrhunderts auf Bornholm  

gefórdert worden sind, und kurzer Abbauversuche aut 

Braunkohle in J iitland  wahrend des ersten W eltkrieges hat 

in Danemark bisher kein Kohlenbergbau stattgefunden. iJie 

jetzt erzielte Fórderung stellt also, auch im Vergleich zum 

Kohlenbedarf des Landes —  1938 etwa 5 M ili. t in Stein- 

kohleneinheiten —  eine bereits recht bemerkenswerte 

Leistung dar.
Bei der gegenwartigen Brennstoffnot ist in Danemark 

ein Kohlenfieber aiisgebrochen, und die kohlenhóffigen Ge-. 

lande werden m it weit tibersteigerten Preisen bezahlt. Aus 

Jiitland wurde kiirzlich bekannt, daB ein landwirtschaft- 

liches Grundstiick von 32 ha zum  Preise von 300000 Kronen 

an einen Braunkohleninteressenten verkauft worden ist unter 

der Bedingung, daB die Kaufsumme auBerdem noch um

1 Krone fiir jede Tonne erhóht w ird , die der Bergbau dort 

iiber eine Gesam tle istung von 150000 t hinaus erbringen 

sollte. Im allgemeinen g ilt dort, wo der Bergwerkseigen- 

tiimer nicht den G rund  und Boden besitzt, eine Abgabe von

1 Krone je t ais Regel. Bei der danischen Regierung wi rd 

erwogen, gegen die Preissteigerungen vorzugehen, zumal 

sie in mehreren Fallen bereits dazu gefiihrt haben, aus- 

sichtsreiche Abbauplane zu yereiteln.

F T L I  C H E S
Norwegens Bergbau und Mineralrohstoffversorgung.

Das Vorherrschen der kristallinen Gesteine des Skandi- 
navischen Schildes, von denen Norwegen fast vollstandig 
eingenommen w ird, beschrankt das Auftreten nutzbarer 
Mineralien auf einen verhaltnismafiig engen Lagerst.itten- 
kreis Brennstoffe und Salze sind von vornherein nicht zu 
eiwarten. Dagegen sind Lagerstatten der magmatischen 
Abfolge im Sinne Schneiderhóhns verhaltnismaBig reich 

und m annigfaltig vertreten, insbesondere so.che von Eisen

erz und Schwefelkies.

Minerał Einheit

G o ld ' . . .  kg
Silber1 . . .  kg

Kupfer1 . . t

B lei1 . . .  t
Z ink1 . . .  t

N ickel1 . . t
E isenerz. . 10001

Chromerz 
W olfram erz t
Molybdanerz t
Titanerz . . 1000 t

Schwefelkies 

G raph it .
G limmer .

Talk . . .
Magnesit 
FluBspat

1  Metallinhalt der Erzfórderung.

1936 1937 1938 1939

1 3 2

7 125 8 799 7 800 9 198

22 607 20 075 21 619 19 436

442 358 323 321

7 700 8 800 8 100

1 270 877 1 245

847 1 008 1 425 1 395
_ 0,2 0,5
_ 3 19

708 577 775 722

67 67 49 68

1032 1 048 1 028 1 025

3,6 3,6 3,8 4,3

0,04 0,04 0,1

30 25 24 32

3 2 2 .
1 2 2

Von der 
Welt- 

fórderung 
1938 %

0

0,1
1,0
0

0,4
1

0,8
0

0

3
14

15 
3
0,3

20
0,2
0,4



720 G l u c k a u f /o. janrgang,  n e t t 48

Der W ert der gesamten Erzfórderung betrug 1937 
45,0 M ili. Kronen; er stieg 1938 auf 57,4 M ili. und 1939 
auf 56,5 M ili. Kronen, wovon rd. 80o/o auf die Fórderung 
von Eisenerz und Schwefelkies entfielen. Im ganzen nimmt 
der Bergbau aber nur einen bescheidenen Raum in der 
W irtschaft des Landes ein, die der geographischen Lage 
entsprechend iiberwiegend auf Fischerei, Schiffahrt und 
Handel, daneben auf der durch die reichen Wasserkrafte 
gestiitzten Veredlungsindustrie beruht. Die massenhafte 
und billige Wasserkraft hat auch zum Aufbau einer recht 
leistungsfahigen Huttenindustrie beigetragen, die zum 
groBen Teil auslandische Rohstoffe verarbeitet.

Z a h l e n t a f e l  2. Norwe gens Hiittenerzeugung.

Minerał Einheit 1936 1937 1938 1939

K u p f e r ..................... t 8 365 10 800 10 547 10515

Blei ......................... 227 236 323 321

Z i n k ......................... 45 028 41 276 46 523 45 000

N i c k e l ..................... 6 732 7 260 9 100

Aluminium . . . . 15 400 23 000 29 000 31 000

K a d m i u m ................. 102 154 208

Elektro-Roheisen . 1000 t 32 36 38 44

Ferrolegierungen . t 134 145 136 147

S c h w e fe l ................. 1000 t 64 97 76

Namentlich die Erzeugung von Z ink, A lum inium  und 
Ferrolegierungen (Ferromangan, Ferrosilicium und Ferro- 
chrom) geschieht im wesentlichen aus eingefiihrten iiberr 
seeischen Erzen.

In der Gesamtbilanz ist Norwregen in der Mineralroh- 
stoffwirtschaft wesentlich mehr Einfuhrland ais Ausfuhr- 
land. Vor allem die Abhangigkeit in der Brennstoff- 
versorgung, die durch die Ausnutzung der Wasserkrafte 
und des Holzreichtums nur gemildert, aber nicht beseitigt 
werden kann, schlieBt eine wirtschaftliche Selbstandigkeit 
aus und muB das Land zum AnschluB an gróBere Wirt- 
schaftsraume veranlassen. WertmaBig ist allein die Kohlen- 
einfuhr bedeutender ais die gesamte Mineralienausfuhr.

Z a h l e n t a f e l  3. Norwegens AuBenhandel 
_______ in M ineralrohstoffen (1000 t).______

Mineralrohstoff 1936 1937 1938

E i n f u h r :
Kohle1 ...................................... 3290 3733 3149
M ine ra ló l.................................. 495 574 606
Kupfer-Nickel-Matte . . . 9 12 13
R o h k u p fe r .............................. 1 0,7 0,7
R o h z i n n .................................. 0,5 0,5 0,4
Rohblei .................................. 3 4 3
Zinkerz .................................. 92 76 111
Manganerz . . . . . . . 103 131 125
C h r o m e r z .............................. 42 32 50
B a u x i t ...................................... 24 41 26
Roh- u. Superphosphat . . 66 78 83
Stein- u. Kochsalz . . . 177 250 229
Kalisalz . • ......................... 34 43 51

A u s f u h r :

Kupfererz u. Matte . . . . 18 22 22
Raff. K u p f e r ......................... 8 6 9
Z i n k e r z .............................. 17 17 15
Raff. Z i n k .............................. 43 37 44
Nickel in B a r r e n ................. 6 7 7
E is e n e r z .............................. 997 1118 1448
F erro leg ie rungen ................. 101 116 81
E lektro-Rohe isen ................. 24 26 27
A lu m in iu m .............................. 15 22 30
S chw e fe lk ie s ......................... 748 678 667
Abbrande .............................. 20 32 26

1 Steinkohleneinheiten.

Den Brennstoffmangel hat Norwegen durch Er- 
schlieBung der Kohlenvorl<ommen auf der politisch zu 
Norwegen gehórigen Insel Spitzbergen (Svalbard) zu be- 
heben versucht. Die dort gefórderten Mengen machen aber 
kaum 10 o / o  des Kohlenbedarfs Norwegens aus (Fórderung 
1938: 290000 t), von der Sicherheit der Zufuhr iiber das 

von den grofien Seemachten beherrschte W eltmeer ganz 
abgesehen.

Schwerspat- und Flufispat-Forderung der W elt.
Die Fórderung von Schwerspat und FluBspat wird in 

fast allen Landern ais Zweig des eigentlichen Bergbaus an- 
gesehen, obwohl die beiden Mineralien in der Regel — so

z. B. in PreuBen — nicht zu den verleihbaren Bergblau- 
mineralien gehóren. Die G ew innung  w ird aber fast uberall 
in bergmannischer Form durchgefiihrt, haufig  genug sogar 
in unmittelbarem betrieblichem Zusammenhang m it dem 

Bergbau auf Erze aller Art, die von Schwerspat oder FluB

spat ais Gangart begleitet werden. Kriegswirtschaftliche 
Bedeutung besitzen beide M ineralien m ittelbar, Schwerspat 

vor allem ais recht w ichtiger Farbengrundstoff (namentlich 
fiir die Herstellung von L ithopon), FluBspat ais Ausgangs- 
stoff zahlreicher Verfahren in der metallurgischen, chemi
schen und keramischen Industrie. Der Bergbau auf Schwer
spat und FluBspat verdient aber auch insofern Beachtung, 
ais das Deutsche Reich in beiden M ineralien der fiihrende 
Welterzeuger ist. In Schwerspat leistete das Deutsche 
Reich in den letzten Friedensjahren fast die Halfte der 
W eltfórderung und gab auch betrachtliche Mengen an den 
W eltmarkt ab. 1938 fuhrte Deutschland 164000 t im Wert 
von 4 M ili. 3łM aus; Abnehmer waren fast alle Lander der 
Welt. In FluBspat leistet das Deutsche Reich etwa ein 
Drittel der W eltfórderung. Die Ausfuhr im Jahre 1938 
(27000 t im W erte von 1 M ili. JiM) g ing namentlich in die 
europaischen Nachbarlander.

Z a h l e n t a f e l  1. Schwerspatfórderung der Welt 
1936 bis 1940 (in 1000 t).

Lander 1936 19J7 1938 1939 1940

P r e u B e n ' .......................... 392,1 410,6 401,9
17,8 21,7 36,3

11,2 11,8 26,7

T h iir in gen .......................... 0,5 6,8 15,3
Ubrige L an de r ................. 3.6 1.5 0,6 %

zus. Deutsches Reich 425,2 452,4 480,8

GroBbritannien . . . . 74,23 74,53 77,53
F rankre ich ......................... 22,2 19.9

36,7 45,2 48,2
G r ie c h e n la n d ................. 31,3 39,3 34,7 24,1
S ow je tu n io n ..................... 752
Norwegen ......................... 0,4 0,1 —

3,8

5,1 8,4
B r it .- In d ie n ..................... 5,2 15,9 8,2 9,4

2,1 3,1
S i id a f r ik a ......................... 0,6 0,6 0,5 0,4 0,8
S iid r h o d e s ie n ................. — _ 0,1 0,1
Ver. Staaten von Amerika 248,6 327,4 304,3 331,9 354,2
K u b a .................................. — 3,8 _ 12,0 16,1
A rg e n t in ie n ..................... — -- — 0,8
A u s tra lie n ......................... 2,2 3,0 3,2 4,2

W elt etwa 930 980 1000
1 Nur fiir die unter der Aufsicht der Bergbehórden stehenden Be

triebe. Die Forderun? der Steinbriiche ist gering. — 2 1934. _  3 Einschl. 
Witherit (Bariumkarbonat).

Z a h l e n t a f e l  2. FluBspatfórderung der W elt 
____________ 1936 bis 1940 (in 1000 t).

Lander 1936 1937 1938 1939 1940

Preufien ..............................
Baden ..........................
B a y e r n .....................

T h iir in g e n .................
A n h a lt .................
Sachsen .................

36,3
7.4

49.2 
18,8

11.2 
8,0

30.5
13.6 
62,5 
16,1

13.7 

8,1

23.0
21.4 

59,9
22.4
10.5

12.1

zus. Deutsches Reich

GroBbritannien . . . .
F rankre ich .................
Ita lie n ..................................

Sow jetunion . . . 
Norwegen . . .
Korea . . . .

Tunesien . . . 
Siidafrika .

Siidrhodesien 

(Deutsch-)Siidwestafrika 
Kanada . .

Neufundland .

Ver. Staaten von Amerika 
Argentinien . . 
Australien . .

130,9

33.5
30.6 

11,4 
65

1,0

8,7

3,1

0,1
8.5

160,5
0,5

0,9

144,5

42.8 
51,4
13.9 

70

1.7 
9,7'

1.7 
3,6

0,1
8.5 

164,4
0,4
1.5

149,3

33.9 

12,2

1.7 
34,3'

2,1
4.7 

0,2 
0,6 

0,2 

8,9

72.9 

1,4 
3,3

2,5

10,3

Ó,1

0,2

11,2

165,8
0,7

14,7

211,9

--- - W elt etwa
1 Ausfuhr.

455 516 450
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Patent-Anmeldungen1,

die vom 5 November 1942 an drei Monate lang in der Auslegehallc 
des Reichspatentamtes ausliegen.

1 b. 7. K. 158365. Erfinder: Dr. Georg Ullrich t .  Alzenau (Main- 
franken), und Dipl.-Ing. Helmut Langkau, Frankfurt (Main). Anmelder- 
Fried. Krupp Grusonwerk AQ., Magdeburg-Buckau. Magnetscheider zur 
Aufbereitung feinkórniger magnetischer Stoffe. 8. 8. 40.

1c. 1/01. H. 150471. Erfinder: Dr.-Ing. Otto Schiifer, Idaweiche-Katto- 
witz, und Dr.-Ing. Ernst Otto Grunwald. Siirth (Rhein). Anmelder: Klóckner- 
Humboldt-Deutz AG., Koln. Vorrichtung zur Schwimm- und Sinkauf- 
bereitung von Kohle und ahnlichen Stoffen; Zus. z. Anm. H. 147939. 1.2.37.

1c. 5. K. 155695. Erfinder: Herbert Klingbeil, K51n-Bruck, und Her
bert Erkner, Koln-Hólienberg. Anmelder: Klóckner-Humboldt-Deutz AG 
Koln. Ruhryorrichtung fur Schaumschwimmaschinen. 30.9.39. Protektorat 
Bóhmen und Mahren.

1 c. 10/01. K. 158099. Erfinder: Dr. Rudolf Melzer, Magdeburg. An
melder: Fried. Krupp Grusonwerk, AG., Magdeburg-Buckau. Verfahren 
zum Schwimmen von oxydischen Erzen, besonders von Zinn-Wolframerzen
12. 7. 40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

lOa. 22/05. K 155 369. Erfinder: Dr.-Ing. e. h. Heinrich Koppers, 
Essen. Anmelder: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Verfahren zur Er
zeugung von Pechkoks in Koksofenanlagen: Zus. z. Pat. 705 576. 16.8.39.

81 e. 55. B 188453. Erfinder: Diplom-Bergingenieur Wilhelm Crone, 
Dortmund. Anmelder: Bergtechnik GmbH., Es;en. Ladevorrichtung mit einer 
schuttelrutschenartig bewegten Fórderrinne. 25. 8. 39. Protektorat Bóhmen 
und Mahren.

81 e. 65. M. 152834. Erfinder: Wilhelm Scheibe, Braunschweig. An
melder: Miag Muhlenbau und Industrie A G , Braunschweig Heb- und 
senkbare Forderrohrleitung, besonders fur die Zwecke der pneumatisciien 
Forderung. 20. 12. 41.

81 e. 113. 0.25021. Erfinder: Gustav Muller, Lautrach (Bayern). An
melder: Osterrieder GmbH. Maschinenfabrik, Lautrach (Bayern). Hohen- 
fórderer mit an Gliedern des Fórderbandes schwingend gelagerten Mit- 
nehmerrechen; Zus. z. Pat. 708249. 31. 5.41.

81 e. 126. L. 99214. Erfinder: Max Seile, Liibeck. Anmelder: Lubecker 
Maschinenbau-Gesellschaft, Liibeck. Absetzer mit zwei hintereinander an
geordneten Fahrzeugen. 9. 10. 39. Protektorat Bóhmen und Mahren.

Deutsche Patente.

(Von_dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann )

1 c doi). 726427, vom 16. 5. 39. Erteilung bekanntgemacht am 3. 9. 42 
K l ockn e r -H umb o ld t- Deu t z  AG. in Kó l n  und N. V. Do m a n i a l e  
Mi jn  M a a t s c h a p p i j  in Ke rk rade  (Holland). Yerfahren zur Auf
bereitung von Kohle mittels Schwimm- und Sinkscheidung. Erfinder: Dipl - 
Ing. Klaas Frederik Tromp in Kerkrade (Holland).

P A T E N T B E R I C H T

Die feinen Bestandteile klassierter Kohle werden getrennt von den 
groben Bestandteilen mit gróBerer Geschwindigkeit unterhalb der groben 
Bestandteile in die die Schwimm- und Sinkscheidung bewirkende Fliissig- 
keit eingetragen. Durch das Patent ist eine Vorrichtung zur Ausfiihrung 

?■..n̂ er â*irens &eschutzt, bei der, wie bekannt, zwisenen dem Scheide- 
gefaB a und einem Klassiersieb b Rutschen c ubereinander angeordnet sind, 
von denen die obere die groben und die untere die feinen Bestandteile der 
Kohle in das ScheidegefaB a bzw. in die in ćiiesem befindliche Trenn- 
flussigkeit einfiihrt. Ober der oberen, die groben Bestandteile (das Grob- 
korn) leitenden Rutsche kann eine Hemmvorrichtung vorgesehen sein. Diese 
kann aus einer pendelnd aufgehangten, am unteren freien Ende mit einem 
uber sie hinausragenden elastischen Mittel d versehenen verstellbaren 
Klappe e bestehen. Die Rutsche fiir die feinen Bestandteile kann ferner mit 
einer die Bewegung dieser Bestandteile (des Feinkomes) beschleunigcnden 
vorrichtung, z. B. einem Fórderband / oder einer Fórderwalze versehen 
werden.

* c (7oi). 726709, vom 24. 9. 39. Erteilung bekanntgemacht am 10. 9. 42. 

Łrz- und K o h l e - F I o t a t i o n  Gm b H .  in Bochum.  Morrichtung zur

u-u 1 j C[1_ , ^ atentanme^ungen, die mit dem Zusatz »Protektorat 
Bóhmen und Mahrenc versehen sind, ist die Erklarung abgegeben, daB der 
benutz sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli

7 ™ ^? l° \E KohU oier
sich a“f das I ró^ektórat Shm en un^M ihren00 ^

1 V°rrichtung hat eine langliche. von der Schwimmzelle a durch
nn g f '^ r n,e Bel™ “ngszelle b. in dereń LangsrkMung mehrere

angeordnet shid H i- a"geSŁ,)lOSy neu Beluftungsrohre d hintereinander 
w  Th,! l - ^  e d s,nd auf jhrer « an*en Liinge oder auf einem
L h L  s H nge VOn )e emem s'ch nach unten verengenden Trichter e um- 
ausrtinen lfonłnen, untf rha‘b des unteren Trichterrandes munden, so daB die 
dem unteren Lu' ts.frahIen zwischen der Mundung der Rohre und
em unteren Rand der Trichter e eine Saugwirkung ausjben die das Fin-

Trichters stfndU" u ‘e Trich,er verhindert und den Inhalt des
Fa ls die Rnhr, ■ Un en ab!*4?‘ utld in die Beluftungszone zuruckfiihrt.
Teil eine L e i^n , Z™ Tei1 des Trkhters endi^ .  kann an diesem

eine Leitung / anges.hlossen werden, die das aus der Schwimm7elle n 
ausgetragene Mittelgut in die Beluftungszelle b zuriickfuhrt.

Scha rh t h ^n  7Th82#' vo™ 9‘ Erteilung bekanntgcmacht am 17.9.42.

u Ł te lT B lH n ln ^  ^  MiUheim (Ruhr>' AbdiM^  °"

schweh^Henn RarUh6eren I?and der Ausbauen von Schachten verwendeten 
sęhwebenden Buhnen ist ein aufblasbarer elastischer Schlauch gelegt der 

aufgeblasenen Zustand die Bulinen gegen die Schachtwiindc abdichtet

Masch i n ^ n f 7^ 9’̂ '  w/mi t23'.2' 41’ Erteilung b.kanntgemacht am 17.9. 42. 
V erL /,r^ ,? , f, K n a PP GmbH.  in Wannę-E icke  1.
ver jahren zum Kohlen- und V ersutzfórdern.

Zj m. F6rdern der KohIe und des Versat;es wird dieselbe Rohrleitung

miHMc n  f ' 1 '  £ e Kohle mittels Sau? !uft und dann der Versatz
mittels Dru k^u t durch die Leitunj befórdert wird. Die Druckluft wird

Luftwe^erH C ie1 ł erzeu?,er f eliefert- Zu dem Zweck werden die
hel miffel A  h K u^l^ fS,tellt• d h- die R°hrl=itung wird durch Um-
stellmittel (Schieber o. dgl.) statt mit dem Saugstutzen des Saugliift- 
erzeugers mit dessen Druckstutzen verbunden.

r^cef di/i18)' 7260̂ S’ v?m U -I-4*- Erteilung bekanntgemacht am 17.9.42. 
Joset  K 1 os in Saarbrucken .  Yerschliefibarer Gezdhering.

Der z. B. aus einem Drahtseil be
stehende Ring a ist an einem Ende 
mit einem Knopf, einer Scheibe, einer 
Kugel b o. dgl. versehen und tr£gi 
am anderen Ende einen auf ihm dreh- 
baren VerschluBteil c (z. B. eine 
Gabel), der mit einer Durchfiihrungs- 
bohrung d fiir den Biigel eines Vor- 
hangtschlosses e und mit einem 
Schlitz / versehen ist, in den das den 
Knopf b o. dgl. tragende Ende des 
Ringes hinter dem Knopf o. dgl. ein- 
gelegt wird. Die Drehbarkeit des 
VerschluBteiles c auf dem Ring a 
kann z. B. durch ein Kugelgelenk 
oder dadurch erzielt werden, daB der 
VerschluBteil c mit einer Hiilse ver- 
sehen wird, in die ein auf dem Ende 
des Ringes (Seiles) befestigter Kopf 
eingreift.

lOa (24oi). 726825, vom 14.5.41.
Erteilung bekanntgemacht am 17.9.42.
Dipl .-Ing.  Geo rg  Merke l  in 
Ber l in-Schóneberg.  Ringschacht- 
fórmiger Schwelófen mit zwei in i er- 
schiedenen Hohen einłrelenden Spul- 
gasstrómen. Erfinder: Dipl.-ing.
Georg Merkel in Beilin-Schónebcrg.

Um ein, wie bekannt, in der Achse 
des Schwelschachtes des Ofens 
angeordnetes, zum Einfiihren des oberen Spiilgasstromes in diesen Schacht 
dienendes Rohr sind dach- oder jalousieartige Lutten sternfórmig so an
geordnet, daB sie das radial aus dem Rohr strómende Spulgas tangential 
in das Schwelgut leiten. Die Lutten konnen reihenweise ubereinander liegen 
und gegeneinander versetzt sein. In dem in der Achse des Ofenschachtes 
liegenden Rohr konnen ferner zum Verteilen des durch das Rohr strómcn- 
den Spiilgases auf die Luttenreihen dienende Leitflachen vorgesehen werden, 
die mit VerschluBmitteln ausgeriistet werden konnen.

81 e (9). 726906, vom 31.7.37. Erteilung bekanntgemacht am 17.9.42. 
A l l ge me in e  E l e k t r i c i t a t s - Ge se l l s cha f t  in Ber l in .  Siche/heils- 
schallung fur eine aus mehre en zusammena beitenden Einzelfórderern bc- 
liebiger Art b siehende Fórdeiailage. Erfinder: Walter Boeker in Berlin- 
Grunewald. Der S.hutz erstreekt sich auf das Land Osterreich.

Die einzelnen Fórderer der zum Fordem von Kohle, Abraum usw. 
bestimmten Anlage werden, wie bekannt, durch je einen durch einen ver- 
zógert ansprechenden Oberstromauslóser gegen Oberlastung geschutzten 
Motor angetrieben. Die Erfindung besteht darin, daB von dem Oberstrom
auslóser jedes das Gut von einem Fórderer abfórdernden Fórderers ein Zeit- 
schalter gesteuert wird, der mittels eines unverzógert arbeitenden Kontaktes 
Selbstschalter aller einem Fórderer Gut zufórdernden Fórderer und mittels 
eines verzógert arbeitenden Kontaktes einen eigenen Selbstschalter auslóst. Es 
kann einerseits von einer nicht motorisch angetriebenen Rolle jedes abfórdern- 
den Fórderers (z. B. bei Bandfórderern) von dereń Umlenkrolle ein ge- 
schwindigkeitsabhangiger Schalter angetrieben, andererseits der Stromkreis 
des Selbstschalters der źufórdernden Fórderer iiber die in Reihe geschal- 
teten Kontakte aller geschwindigkeitsabhangigen Schalter gefiihrt werden. 
Ais geschwindigkeitsabhanglger Schalter kann dabei ein bekannter, durch
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ein mechanisches Differentialgetriebe gesteuerter Schalter v5™e'!df̂ trI Y i n' 
dessen eine Welle von der motoriseh angetriebenen Rolle des abfordernuen 
Fórderers angetrieben wird, dessen andere Welle mit einer einstelibai en 
kiinsttichen Belastung yersehen ist und dessen Differentialraderkorper die 

Kontakteinrichtung tragt.
81 e (134). 726771, vom 12. 5. 39. Erteilung bekanntgemacht am 0.9.42. 

Rochl i ngsche  Eisen- und S t ah lwerke  Gm b H  in V o l k l i n g e n  
(Saar). Oas- und luftdichter Segmentverschlufi jur Bunker,Schachtofen u. 
dgl. Erfinder: Dipl.-Ing. August Fliigge in Vólklingen (Saar)-Wehrden. 
Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Das den Abschlul! des Auslaufes der Bunker o. dgl. bewirkende 
schwenkbare Segment des Verschlusses ist so ausgebildet und angeordnet, 

dali seine Schneide beim AbschlieBen des Auslaufes, d. h. beim SchlieB- 
rorgang aus dem Strom des aus dem Auslauf flieBenden Gutes tritt und 
der auf’ der gegeniiberliegenden Seite des Auslaufes befindliche Spalt 
zwischen dem Segment und der Wandung des ortsfesten Auslaufes dauernd 
auBerhalb der Boschung des im Auslauf befindlichen Gutes liegt. Je ein 
VerschluB der geschiitzten Art kann am Eintritt- und am Austrittende einer 
Schkuse fur das Gut angeordnet werden, die am Auslauf der Bunker o. dgl. 

vorgesehen ist.

b u c h e r s c h a u

Die Grundsatze der Betriebskostenrechnung in einem ver- 
einigten Bergwerks- und HiUtenunternehmen. Er-
lautert an dem Beispiel des Harzer Metallerzbergbaus 
und Metallhuttenwesens. Von Diplom-Bergingenieur 
Dr.-lng. Hartw ig Hi i ser .  143 S. m it Abb. Halle' 
(Saale) 1942, W ilhelm  Knapp. Preis geh. 8,50 iHM.

Der WirtschaftlichkeitserlaB des Reichswirtschafts- 

ministers vom 12. November 1936 und in seinem Ge- 
folge die »Allgemeinen Grundsatze der Kostenrechnung* 
(Kostenrechnungsgrundsatze) vom 16. Januar 1939 sowie 
die »Allgemeinen Regeln zur industriellen Kostenrechnung* 
(Kostenrechnungsregeln) vom 7. Marz 1942 stellten nicht 
nur die besondere volkswirtschaftliche Bedeutung der be
triebswirtschaftlichen Fragen des industriellen Rechnungs- 
wesens in aller Eindeutigkeit heraus, sondern lieBen auch 
das Interesse fiir diese Fragen iiber den Kreis der eigent- 
lichen Betriebswirtschaftler hinaus wach werden. Betriebs- 
wirtschaftliche Veróffentlichungen, im besonderen solche, 
die praktische Themen behandeln, finden daher einen 
immer gróBeren Leserkreis. Dieser Bęachtung diirfte auch 
die vorliegende Arbeit, namentlich bei den Berg- und 
Hiittenleuten, sicher sein.

Der Verfasser schildert und begriindet den von ihm  in 
einem 3 Metallerzbergwerke und 7 Metallhiitten des Harz- 
gebietes umfassenden Unternehmen eingeschlagenen W eg 
zur Erlangung brauchbaren Zahlenmaterials fiir die Leitung 
und Planung. Er fand, ais er kurz vor der Verkiindung des
2. Vierjahresplanes mit seiner Aufgabe betraut wurde, auf 
der einen Seite bei den friiher unter staatlicher Verwaltung 
mit einer einfachen katneralistischen Buchfiihrung stehen- 
den Werken nur ein uneinheitliches, von ahnlich gearteten 
Betrieben iibernommenes Abrechnungsschema vor, daś mit 
manchen Mangeln, die sich bei einer schnellen Umstellungs- 
notwendigkeit zu ergeben pflegen, behaftet war. Auf der 
anderen Seite befanden sich die grundsatzlichen betriebs
wirtschaftlichen Uberlegungen noch im FluB. Konten- 
rahmen und Kostenrechnungsrichtlinien fiir den Erzber^- 
bau und die Metallverhiittung standen noch nicht zur Ver- 
fiigung. Nur auf jene allgemein richtungweisenden A r
beiten, wie sie auch im Schrifttumverzeichnis aufgefiihrt 
sind, konnte zuriickgegriffen werden. Den eigenen Ge- 
dankengangen war somit weitgehender Spielraum gelassen. 
Dadurch konnte der Verfasser vielfach eigene bemerkens- 
werte Wege ausarbeiten.

In ihrem Aufbau geht die Arbeit von einer kurzeń Be- 
schreibung der in Betracht kommenden Betriebe aus, be- 
handelt die Kostenrechnung der Bergwerksbetriebe, dann 
die der Hiittenbetriebe und vereinigt beide Kosten- 
rechnungen fiir die einheitliche Unternehmensleitung zu 
den Gesamtselbstkosten und zum Betriebsgewinn. Eine 
ausfiihrliche bildliche Darstellung der Selbstkosten schlieBt 
sich an und in 15 weiteren Anlagen folgen Abbildungen, 
Abrechnungsbógen und Betriebsberichte.

Bei dem Um fang des zu behandelnden Gebietes und 
der Ungleięhheit der in Betracht kommenden Betriebe ist 
die Gefahr nicht ganz von der Hand zu weisen, daB der 
Ausbau des Rechnungswesens zu weit vorgetrieben und 
in manchen Teilen zu einem kostspieligen Selbstzweck 
wird. Es verdient daher besonders hervorgehoben zu 
werden, daB der Verfasser seine Umstellungsarbeiten unter 
dem Grundsatz der »W irtschaftlichkeit des Rechnungs

wesens® durchgefiihrt hat, wie er auch in den eingangs 
genannten »Allgemeinen Regeln zur industriellen Kosten
rechnung* verankert worden ist und heute eine Selbst- 
verstandlichkeit sein sollte. Dr. H. B a u m e r .

Einrichtung von Fabriklaboratorien. Von Dr.-lng. Wilhelm
S c h e f f  ler.  2., neubearb. Aufl. von Dr. Heinrich
G l ae se r .  (B ibliothek der gesamten Technik, Bd. 488.)
93 S. mit 53 Abb. Leipzig 1942, Dr. M ax Janecke.

Preis in Pappbd. 2,80 SUM.
Veranlassung zur Herausgabe dieses Buches gab den 

Verfassern der Aufschwung der chemischen Industrie und 
die dam it verbundene Notwendigkeit zur Errichtung von 
analytischen Untersuchungsstellen.

Die Art, wie hier zu verfahren sei, w ird in den Grund- 
ziigen bis in die kleinste E inzelheit auseinandergesetzt. 
Der Stoff selbst ist in 5 Hauptabschnitte eingeteilt: Das 
Laboratorium , der Laborraum, das W agezim m er, das 
Njsbenzimmer und der Vorratsraum. W ahrend der erste 
Abschnitt in schulungsartigem Stil einen organisations- 
miiBigen und verwaltungstechnischen Uberblick gibt, ent
halten die folgenden entsprechend der G liederung das Sach- 
liche in statistischer Ordnung.

Das Buch ist nicht fiir den Fachmann zugeschnitten, 
sondern fiir den Laien, der sich plótzlich vor die Aufgabe 
gestellt sieht, analytisch-chemische Arbeiten vorzubereiten. 
Hier kann die vorliegende Zusam m enstellung ais erste Ein- 
fiihrung in vóllig fremde U m gebung dienen. Lange.

Das Wasser in der Industrie und im Haushalt. Von
J. L e i c k ,  Berlin. (Technische Fortschrittsberichte,
Bd. 33.) 3., durchges. Aufl. 137 S. m it 27 Abb. Dresden
1942, Theodor Steinkopff. Preis geh. 8 3łM, geb. 9 3tM.
Nur wenige Monate seit dem Erscheinen der 2. Auf-

lage1 ist bereits die 3. Auf lage herausgegeben worden. 
Anderungen im Aufbau und Text sind gegeniiber der
zweiten Auflage nicht eingetreten. Das Buch hat nament
lich t in Betriebskreisen eine freundliche Aufnahme ge
funden, was beweist, ais wie w ichtig heute die Wasser- 
fragen und hier besonders die Aufbereitung des Kessel- 

und Gebrauchswassers sovvie die Behandlung des Ab- 
wassers angesehen werden. Das Buch. ist geeignet, das 
Verstandnis fiir die behandelten Fragen in weitere Kreise 
zu tragen und hierfiir zu wirken. Auch die dritte Auflage 
diirfte neue Anhiinger finden. S c h u m a n n .

1 Gluckauf 77 (1941) S. 636.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U 1
(Eine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. 1 auf den Seilen

Geologie und Lagerstattenkunde.
Karbon. Lehmann, Karl: S t r a t i g r a p h i s c h e  o d e r  

s t o f f l i c h e  G l i e d e r u n g  des K a r b o n s .  G luckauf 78 
(1942) Nr. 46 S. 677/84*. Die immer mehr zunehmende 
Kohle_nveredlung, die in der Kohle hauptsachlich den Roh
stoff und nicht den Brennstoff sieht, verlangt eine recht 
baldige Erfassung der Kohlengrundlage nach stofflichen 
Gesichtspunkten. Ais Vorarbeiten dazu werden Normungen

1 Einseitig bedruckte AbzOge der Zeitschriftenschau fiir Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 9Ut 
fur das Yierteljahr zu bezieheo.

14 16 veróffentlicht. * bedeutet Tcxt- oder Tafelabbildungen.)

fiir eine einheitliche Flózbezeichnung sowie eine stoffliche 
und sti atigraphische G liederung der Karbonschichten mit 
aem Zwecke einer móglichst weitgehenden Gleichstellung 
der einzelnen Flóze vorgeschlagen.

Marokko. Schiirmann, H. M . E. und W ilhe lm  Schulz:

MnToa\g vT ™ ł o n in S i i d - M a r o k k o .  Met. u. Erz 39 
( 942) Nr 20 S. 363/67*. Es werden eine Reihe von 

m  ^ an8aP'> Blei- und Eisenerzvorkommen in Siid- 
arokko beschneben sowie makro- und m ikroskopisch er- 

lautert. Die Untersuchung der geschilderten Vorkommen 
konnte nur fluchtig erfolgen, so daB noch eine grundliche
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Bearbeitung notwendig ist, um  ihren W ert festzustellen. 

Da die Aussicht besteht, noch weitere Erzlagerstatten zu 
finden, diirften sich neue Untersuchungen lohnen und zur 
Erm ittlung von w irtschaftlich ausbeutbaren Vorkommen 

fiihren.

Bergtechnik.
Druckluft. H offm ann , C .: W a s s e r a b s c h e i d u n g  u n d  

D r u c k r e g e l u n g  i n D r u c k l u f t n e t z e n  a i s  S p a r ma B -  
nahme .  Bergbau 55 (1942) Nr. 23 S. 235/41*. Die Ausfiih- 
rungen bringen eine K larung der Ursachen des Luftmangels 
im Druckluftnetz, unter dem viele Betriebe leiden, die im 
Interesse der Leistungssteigerung ihren Maschineneinsatz 
verstarkt haben und geben MaBnahmen an, die erforderlich 
sind, upi in einem weitverzweigten Druckluftrohrnetz auch 
den letzten Betriebspunkt m it geniigend Luft von aus- 
reichendem Druck zu versorgen. Nach einem Hinweis auf 
einen ordnungsmafiigen Zustand und eine auf ein Mindest- 
maB beschrankte Anzahl von Rohrverbindungen und Ar- 
maturen, die zu betrachtlichen Leitungsundichtheitsver- 
lusten AnlaB geben kónnen, w ird  auf die Vermeidung un- 
nótig hohen Druckabfalls eingegangen. Abgesehen von 
einer M indestlange der D ruck luftle itung muB besonders 
auf eine geniigend groBe Bemessung des Rohrąuerschnitts 
geachtet werden. So ergibt z. B. eine Leitung von 350 mm 
Dmr. bei 30000 m3/h und 5 atii m ittlerem Druck einen 
Druckabfall von 0,259 at auf 1000 m Lange, wahrend bei 
gleichen Verhaltnissen eine ąuerschnittsgleiche Doppel- 
leitung von zwei parallel geschalteten Leitungen von je 
250 mm Dmr. einen um 47o/0 gróBeren Druckabfall von

0,38 at verursacht. Z u r sparsamsten Verwendung der Druck- 
luft in den Maschinen sollen nach M óglichkeit nicht M a
schinen m it V o llfu llung , sondern m it Expansion eingesetzt 
werden. Besondere Aufmerksamkeit ist der Wasser
abscheidung im Rohrleitungsnetz zu widmen. In einer 
Zechendruckluftanlage m it einem durchschnittlichen Druck- 
luftverbrauch von 50000 m 3/h bei 4 atii Betriebsdruck fallen 
im Sommer etwa 10 1 und mehr je 1000 m 3 angesaugter 
Luft an. Teilweise werden diese Wassermengen in den 
Kompressorzwischenkiihlern, teilweise m it fallender Tem
peratur in den Rohrle itungen abgeschieden, wahrend der 
Rest in die M otoren gelangt. Die kiinstliche Trocknung 
durch K iihlverfahren oder Silicagel ist bisher nicht in A u f
nahme gekommen, vielmehr w ird  in der Praxis die natiir- 
liche Entwasserung der D ruck luft in Wasserabscheidern 
und tiefer gelegenen Stellen des Rohrleitungsnetzes bevor- 
zugt. Eine eigentliche Trocknung der Luft w ird  dabei aber 
nicht erzielt, da die Luft die Abscheider m it 100°/o der 
ihrer Temperatur entsprechenden Feuchtigkeit verlaBt. 
Wenn man auf diese W eise auch nur eine geringe Zunahme 
der Expansionsfahigkeit der D ruck luft erreicht, so werden 
doch die von der Luft m itgefiihrten festen Stoffe und das 
die Rohrąuerschnitte verengende Wasser abgeschieden und 
den Arbeitsmaschinen eine von fliissigem  Wasser freie Luft 
zugefiihrt. E ine M óglichke it der Druckregelung bietet der 
Einbau einfacher Drosselstellen durch Diisen oder Stau- 
rander an den Abzweigungen des Rohrleitungsnetzes. Bei 
haufig wechselndem Luftbedarf em pfiehlt sich der Einbau 

regelbarer Diisen, die von H and oder auch selbsttatig in 
Abhangigkeit vom Druck betatigt werden. Die Energie- 
verluste durch Drosselung werden vielfach weit iiberschatzt. 
Sie betragen z. B. bei einer Drosselung von 5 auf 4 atii nur 
rd. 4<>/o. F. M u l l e r .

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Energiewirtschaft. K o h l e n e i n s p a r u n g  i m Kesse l- 

be t r i eb .  Arch. W armew irtsch. 23 (1942) Nr. 9 S. 189 92. 
Wiedergabe der zur besten Ausnutzung der Kohle durch 
organisatorische und betriebliche MaBnahmen von der Ar- 

beitsgemeinschaft Deutscher Kraft- und W armeingenieure 
in Zusammenarbeit m it dem Reichsverband der Technischen 

Uberwachungsvereine und im Einvernehmen m it der Reichs- 
vereinigung Kohle aufgestellten R ichtlinien, deren Beach
tung dringend geboten ist.

Engel, J .: M ó g l i c h k e i t e n  d e r  E n e r g i e e i n -  
tg s p a r u n g  in k l e i n e n  u n d  ( . m i t t l e r e n  Be t r i e b e n .

Warme 65 (1942) Nr. 43/44 S. 369/75. Es w ird versucht, 
die wichtigsten H inweise zur E rzie lung von Ersparnissen 

y an Brennstoff, D am pf und W arm e in Kessel- bzw. K raft-
^ und Heizungsanlagen sowie in Erzeugungsstatten auf

v  engem Raum zusammenzustellen. Die Ausfiihrungen wollen
keinesfalls Anspruch auf V ollstandigkeit erheben, sondern 
sind als^Anregung zur Auswahl jener Verbesserungsmóg- 

lichkeiten brennstoffsparenden Art gedacht, die fiir  den je

weiligen Fali ais geeignet erscheinen und sich verhaltnis- 
mafiig rasch und ohne oder m it nur geringem Werkstoff- 
aufwand verwirklichen lassen.

Schróder, B. W .: B e t r i e b s i i b e r w a c h u n g  v o n  
k l e i n e n  u n d  m i t t l e r e n  D a m p f k e s s e l a n l a g e n .  Arch. 
Warmewirtsch. 23 (1942) Nr. 9 S. 193/96*. Im vorliegen- 
den Aufsatz iiufiert sich der Verfasser im AnschluB an seine 
bisherigen Veróffentlichungen dieser Reihe iiber die a ll
gemeinen Gesichtspunkte bei dem Einbau von MeBgeraten 
und -leitungen.

Wende, W . und G . Schmittel: D ie  W a r m e p u m p e  in 

der  E n e r g i e w i r t s c h a f t .  W arme 65 (1942) Nr. 43/44 
S. 3/6/82*. Warmepumpen ais Energiesparer, Eflergiewirt- 
schaftliche Entwicklungsrichtungen, Ausgefiihrte Warme- 
pumpenanlagen. Betriebskosten. Warmepumpen in Klima- 
anlagen, in Fahrgast- und Frachtschiffen. Schrifttum.

Fertigung. Kienzle, O .: L e i s t u n g s s t e i g e r u n g  in 
der  F e r t i g u n g .  Z. V D I 86 (1942) Nr. 43/44 S. 641/48*. 
Der W eg zur Leistungssteigerung w ird an Hand der grund- 
satzlichen Zusammenhange zwischen Gestalt und Stoff des 
Werkstiickes und W ahl des Fertigungsverfahrens einerseits 
und erzielbarer Leistung anderseits aufgezeigt. Besonders 
hervorgehoben sind die Bedeutung des richtigen Halb- 
zeuges und der Einsatz von Sondermaschinen.

Chemische Technologie.
Gasfach. Thuillier, Jose f: D ie  w i r t s c h a f t l i c h e  L a g e  

der  G a s i n d u ; s t r i e  in F r a n k r e i c h .  Gas- u. Wasserfach 85 
(1942) Nr. 45/46 S. 509 15. Volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Steinkohlenentgasung. Geschichtliche Entw icklung der 
Gasverwendung: Beleuchtung, Kraftantrieb, Warmespender 
fiir Haushalt und Industrie, Gastarife und Selbstkosten- 
gestaltung, Gasfernversorgung.

Gummert, Fritz: W i r t s c h a f t l i c h e  F r a g e n
d e s  d e u t s c h e n  G a s f a c h e s .  Gas- u. Wasserfach 85 
(1942) Nr. 45/46 S. 505/08. Erórtert werden u. a. dasVor- 
dringen gemeindlicher Betatigung im Gasfach; der starkę 
Anteil der Rohre an den Gesamtanlagen; die im Verhaltnis 
zum Umsatz sehr hohen Anlagewerte und die Bedeutung 
der festen Kosten; die gerade beim Gas im Laufe der Zeit 
wechselnden, ganz verschiedenartigen Anwendungsgebiete; 
die wirtschaftlichen und preislichen Folgen, die darauf be- 
ruhen, daB das Gas im hóchsten MaBe ein Kuppelprodukt 
ist; die Speicherfahigkeit des Gases und die wirtschaft
lichen Vorteile einer gleichmafiigen Erzeugung.

Kohlentrocknung. P faff, W .: D e r  T r o c k n u n g ś v e r -  
l a u f  im L u r g i o f e n  u n d  se i ne  A u s w i r k u n g e n  a u f  
den  S c h w e l v e r l a u f  vor  u n d  n ach  d e m  U m b a u  de r  
V o r t r o c k n e r  i m S c h w e l w e r k  C de r  A. R i e b e c k s c h e n  
M o n t a n w e r k e .  Braunkohle 41 (1942) Nr. 44 S. 509/15*; 
Nr. 45 S. 521/25*. Die Arbeitsweise des Lurgiofens w ird 
an einem vereinfachten Schema beschrieben. Abriebsver- 
suche haben den Zusammenhang zwischen den Trocknungs- 
einfliissen und den Schwelergebnissen erwiesen. In einer 
besonderen Spiilgasvorrichtung ist die E inw irkung der 
Temperatur und der Feuchtigkeit des Sptilgases auf die 

Brikettfestigkeit naher untersucht worden.
Kokerei. Thau, A do lf: T e e r e n t w a s s e r u n g .  Teer u. 

Bitumen 40 (1942) Nr. 10 S. 216/22*. Uberblick iiber die 
Entw icklung der verschiedenen Verfahren und Vorrich- 
tungen zur Teerentwasserung, unter anderem der Teer- 
und Ammoniakwasserscheideanlage von Koppers, der 
stetig betriebenen Teerentwasserungsanlage Bauart H ird 
sowie der Entwasserungsschleudern in der Ausfiihrung von 
Krupp und der Bauart de Laval der Bergedorfer Eisen-AG.

Recht und Verwaltung.
Bergschaden. Kegel, K arl: D ie  S c h a d en s e r s a t z -  

p f l i c h t  des B e r g b a u s  be i  A b s e n k u n g  des G e l a n d e s  
d u r c h  A b b a u w i r k u n g e n .  Braunkohle 41 (1942) Nr. 43 

S. 497/99. Ein M inderwert des Grundstiicks kann bei einer 
Senkung desselben nur eintreten, wenn und insoweit m it 
der Senkung eine weitere Folgę verbunden ist, die ihrer- 
seits schadlich w irkt und entsprechend entschadigt werden 

mu fi.
Renienversich.eru.ng. G lenz, A .: V e r b e s s e r u n g e n  

de r  L e i s t u n g e n  i n  de r  R e n t e n v e r s i c h e r u n g .  Braun

kohle 41 (1942) Nr. 43 S. 499/501. Das zweite Renten- 
verbesserungsgesetz vom 19. Juni 1942 bietet folgende 

Vorteile: 1. Kinderzuschufi erhóht, 2. W itwenrenten in der 
Invalidenversicherung verbessert, 3. geschiedene Frauen 
kónnen W itwenrente erhalten, 4. bei U n fa ll keine W artezeit,
5. Erfullung der W artezeit fur Beitragserstattung nicht 

erforderlich, 6. Yerbesserungen fiir eingegliederte Gebiete.
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Wirtschaft und Statistik.
Betriebs wir łs cha fi. Danert, O .: V e r e i n f a c h u n g  de r  

i n n e r b e t r i e b l i c h e n  V e r w a l t u n g .  RKW-Nachnchten 16 
(1942) Heft 6 S. 67/69. Ausgehend von der Feststellung, 
dafi die Vereinfachung der innerbetrieblichen Verwaltung 
in jedem Betrieb einer tatkraftigen und kritischen Be- 
handlung bediirfe, gibt der Verfasser Hinweise fiir die 
praktische Durchfuhrung. Ais Anregung fur die Verein- 
fachungsarbeit befafit er sich in grundsatzlichen Bemer- 
kungen insbesondere m it der Frage, wie die M itarbeit der 
beteiligten Sachbearbeiter erzielt, die persónlichen Voraus- 
setzungen fiir das Oelingen der Organisationsmafinahmen 
geschaffen und die Organisationsmafinahmen methodisch 
richtig und zweckmaBig durchgefiihrt werden kónnen. 
Seiner Meinung nach erfolgt die Durchfuhrung der Verwal- 
tungsvereinfachung am zweckmafiigsten nach dem »Stul'en- 
satz der Organisation«, der sich darauf bezieht, daB die zu 
treffenden MaBnahmen in systematischen Untersuchungen 
festgestellt, geplant und entsprechend durchgefiihrt werden.

Betriebliche Sozialpolitik. Sitzler, F .: B e t r i e b s g e -  
m e i n s c h a f t  u n d  V o l k s g e m e i n s c h a f t .  Soziale Praxis 51 
(1942) H. 9Sp. 377/80. Der Verfasser umreifit aus der Ziel- 
setzung der Betriebsgemeinschaft ais Leistungsgemeinschaft 
im Dienst der Volksgemeinschaft das Betatigungsfeld der 
Betriebsgemeinschaft im Rahmen des ihr gesetzten 
Leistungsauftrages. Der Betrieb hat danach die Gefolgsleute 
derart auszubilden, anzusetzen, zu entlohnen und zu be- 
treuen, er hat ihre Zusammenarbeit so zu organisiere.n und 
zu leiten, dafi ein Optim um  an volksgemeinschaftlichem 
Nutzen erzielt wird. Die Erziehungsarbeit der Deutschen 
Arbeitsfront habe es bereits weitgehend verstanden, die 
soziale Betatigung der Betriebe nach Inhalt und Um fang 
so zu lenken, dafi sie auch der Volksgemeinschaft niitzlich 
ist. Die verschiedenen Formen und das verschiedene Aus- 
mafi der betriebssozialen Fiirsorge werden durch die Aus- 
weitung der staatlichen Sozialpolitik abgeschliffen. Die be
triebliche Sozialpolitik werde mehr und mehr zu dem, was 
sie auf die Dauer allein sein konne: die Vervollstandigung 
der den ailgemeinen Bediirfnissen entsprechenden volks- 
gemeinschaftlichen Fiirsorge nach den besondern Bediirf- 
nissen und Móglichkeiten der einzelnen Betriebsgemein- 
schaften. M it dieser Feststellung tr ifft der Verfasser den 
Orundzug der gegenwartigen Entw icklung auf diesem 
Gebiet. Es diirfte aber nicht vergessen werden, dafi die 
Móglichkeit einer betrieblichen Sozialpolitik iiberhaupt erst 
den Unternehmungen die Móglichkeit gibt, die ihnen ob- 
Iiegende Fiirsorgepflicht ihren Gefolgschaften gegeniiber 
zu erfiillen und dafi der Rahmen hierfiir keineswegs zu eng 
gezogen werden darf.

Arbeitseinsatz. H ildebrandt, H .: D i e  A u s w i r k u n g  
von  R a t i o n a l i s i e r u n g s m a f i n a h m e n  a u f  d en  Arbe i t s-  
e i n s a t z .  Monatsh. NS-Sozialpol. 9 (1942) Heft 15/16
S. 140/41. Der Verfasser vermittelt an Beispielen eine Vor- 
stellung von den GróBenordnungen der betrieblichen und 
iiberbetrieblichen Freisetzung von Arbeitskraften durch Ra- 
tionalisierungs- und KonzentrationsmaBnahmen. Es werde 
betrieblich eine auBergewóhnliche Steigerung der Leistungs- 
fahigkeit der Kriegswirtschaft erreicht; es sei aber nicht zu 
erwarten, dafi bei dem anhaltenden Auftragsdruck frei- 
werdende Krafte ohne weiteres fiir aufierbetriebliche 
Zwecke zur Verfiigung stehen.

Schneider-Landmann, H .: D e r  deu t s c h e  u n d  de r  
a u s l a n d i s c h e  A r b e i t e r .  Monatsh. NS-Sozialpol. 9 (1942)
H. 15/16 S. 139/40. M it dem zunehmenden Einsatz fremdlan- 
discher Arbeitskrafte gewinnt die Frage des Verhaltnisses 
der deutschen Arbeiter zu diesen Auslandern steigende Be
deutung. Es ist darum durchaus am Platze, wenn der Ver- 
fasser sich einmal m it den dam it im Zusammenhang stehen
den Fragen befafit. E r tut dies, indem er auch die zu be- 
riicksichtigenden politischen Gesichtspunkte nicht aufier Be
tracht laBt. Dies g ilt besonders fiir die Unterscheidung 
zwischen Polen und Ostarbeitern einerseits und sonstigen 
auslandischen Arbeitern anderseits. Beiden Gruppen gegen- 
iiber rechtfertigt sich ein verschiedenes Verhalten. Den 
Polen und Ostarbeitern gegeniiber hat der deutsche Ar
beiter sich starker zuriickzuhalten. Bei den sonstigen Aus
landern hangt es wesentlich m it von ihrem eignen Einsatz 
ab, daB zwischen ihnen und dem deutschen Arbeiter sich 
eine echte Arbeitskameradschaft entwickeln kann.

Brennstoffe. Estermann, W . : D a s  M o o r t u t  s e i n e  
S c h u l d i g k e i t .  Dtsch. Wirtschafts-Z. 39 (1942) Nr. 34
S. 445. Es w ird ein Uberblick iiber die Bedeutung des Torfs 
fiir die westrussischen, insbesondere fiir die besetzten Ge
biete gegeben. Die gesamten Torfvorrate der Sowjetunion

seien am 1. Jan. 1938 m it 150 Mrd. t angegeben worden.
Da 2,4 kg Torf die Heizkraft von 1 kg Steinkohle haben 
und aus 2,3 kg Torf eine K ilowattstunde erzeugt werden 
kann, stellen diese Vorrate einen groBen Reichtum dar. Es 
w ird dann im einzelnen dargelegt, wie weit der Wieder- 
aufbau der Torfgew innung im Reichskommissariat Ostland 
fortgeschritten ist. _________

P E R S Ó N L I C H E S
Gestorben:

am 16. November in Breslau der Oberbergrat Walter 
S c h a f e r ,  Abteilungsleiter und D irektor des Knappschafts- 
oberversicherungsamtes beim Oberbergam t zu Breslau, im 

Alter von 58 J a h r e n . _________

S e c c f n S c u t f t f j e c  2 9e co leu te

Bezirksrerband Gau Niederschlesien.
U n t e r g r u p p e  O b e r l a u s i t z .

W ir freuen uns, mitteilen zu kónnen, dafi fiir unsere im 
Gebiet der Oberlausitz ansassigen M itg lieder im Einver- 
nehmen m it dem Gauamt fiir Technik des Gaues Nieder
schlesien und dem Leiler des Bezirksverbandes Gau Nieder
schlesien des VDB. die U n t e r g r u p p e  O b e r l a u s i t z  des 
B e z i r k s v e r b a n d e s  G a u  N i e d e r s c h l e s i e n  des  VDB.  
im N S B D T .  ins Leben gerufen werden konnte. Der Vor- 
sitzende des VDB., Herr Oberbergrat v o n  Vel sen ,  hat 
Herrn Bergrat O tto S t a h l  er,  G órlitz , Reuterstr. 15, zum 
Leiter der neuen Untergruppe Oberlausitz berufen.

W ir begriifien die neue Untergruppe m it herzlichem 
G luckauf und bitten alle M itg lieder, an den Arbeiten der 
Untergruppe, des Bezirksverbandes Gau Niederschlesien so
wie des Gesamtvereins und des NSBDT . regen Anteil zu 
nehmen. Zu  der demnachstigen offiz ie llen Griindungsver- 
sammlung ergehen noch besondere E inladungen.

Verein Deutscher Bergleute im NSBDT.
Die Geschaftsfiihrung:

W i i s t e r .

An unsere Mitglieder!
W ir machen unsere vierteljahrlich und halbjahrlich 

zahlenden Einzelm itglieder, soweit sie nicht ihre Beitrage 
regelmaBig iiber die Kassenverwaltungen ihrer Zechen- 
gesellschaften oder Firmen abfiihren, auf die Falligkeit der 
Beitrage fiir das V ierteljahr vom 1. O ktober bis 31. De
zember bzw. fiir das H alb jahr vom 1. Ju li bis 31. De
zember 1942 aufmerksam.

W ir bitten, die Beitrage auf das Postscheckkonto Ver- 
ein Deutscher Bergleute, Essen 5825 zu uberweisen.

Die Geschaftsfiihrung:
• W  ii s t e r.

Bezirksverband Gau Essen.
U n t e r g r u p p e  Essen .

Mittwoch, den 2. Dezember, 17 Uhr, findet in Gemein- 
schaft m it dem Haus der Technik in Essen, Hollestr. la 
ein Vortrag von Herrn D iplom-Bergingenieur Franz 
Heinrich S t a n g ,  Stolberg (R h ld .) iiber »D ie industrielle 
Entw icklung der Mandschurei unter besonderer Berucksich
tigung des Bergbaues« statt. Der E in tritt ist gegen Vorweis 
der M itgliedskarte kostenlos.

R a u s c h e n b a c h ,  Leiter der Untergruppe Essen.

Bezirksverband Gau Westmark.
G e o l o g i s c h e  A r b e i t s g e m e i n s c h a f t .

M ittwoch, den 9. Dezember, 17.15 Uhr, spricht im 
groBen Hórsaal der Bergschule zu Saarbrucken, Trierer 

^ l ra. ■*> 11- Stock, Herr Markscheider D r u m m  iiber 
»Flóz- und Gebirgsaufbau im Felde der G rube Reden und 
yorschlage fiir stratigraphisch-tektonische Arbeiten«. Wir 
bitten um zahlreiches Erscheinen.

S e m m l e r ,

Leiter der geologischen Arbeitsgemeinschaft.

Nachruf.
Am 16. Noveinber verungliickte bei Ausiibung seines 

Berufes unser M itg lied Herr Obersteiger Dipl.-Ing. Max 
U t pa de l der Schachtanlage Beeckerwerth. W ir  verlieren 

in dem Verstorbenen ein eifriges und treues M itglied. Sein 
Andenken werden wir in Ehren halten.

Untergruppe H am born des Bezirksverbandes 

Gau Essen.


