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Die im Untertagebetrieb von Steinkohlenzechen auftretenden Funkstórungen.
Ein Beitrag zur Nachrichtenuberm ittlung im Bergbau1.

Von Dr.-Ing. Rudo lf B u r g h o l z ,  Technischer Uberwachungs-Yerein Essen, zur Zeit bei der Wehrmacht.

Eine gute ausreichende Nachrichtenuberm ittlung.ist bei 
der groBen raumlichen Ausdehnung der Grubenfe lder fiir 
die Fiihrung des Betriebes sehr w ichtig. Gegenwartig voll- 
zieht sie sich hauptsachlich iiber elektrisch betriebene 
optisch-akustische Signalgerate und iiber Fernsprecher. 
Fernwirkanlagen im eigentlichen Sinne sind nicht vorhanden. 
Mit der stiindig wachsenden Mechanisierung des Gruben- 
betriebes steigern sich die Anforderungen, die an das Fern- 
meldewesen gestellt werden; sie kónnen von den vorhan- 
denen Einrichtungen allein nicht mehr bewaltigt werden. 
Die erstrebenswerten Erweiterungen lassen sich durch hoch- 
frequente Nachrichtenliberm ittlungseinrichtungen verwirk- 
lichen, dereń Anwendungsmóglichkeiten dem deutschen 
Bergmann zunachst in einigen Beispielen fiir  Sprechverbin- 
dungen und Fernw irkanlagen nahergebracht werden sollen.

Mit H ilfe von hochfrequenten S p r e c h v e r b i n d u n g e n  
ist es móglich, das bestehende Grubenfernsprechnetz so zu 
erganzen, daB es folgenden praktischen Anforderungen ge- 

recht wird:
Die Betriebsfiihrung kann von allen Orten untertage 

jede Grubenfernsprechstelle erreichen und auch unm ittelbar 
nach iibertage durchsprechen. Das gleiche g ilt fiir Rettungs- 
kolonnen, Grubenfeuerwehr, wichtige Bautrupps usw.

In Nebenstrecken, die bei Stórńngen oder sonstigen 
unvorhergesehenen Ereignissen von der Belegschaft be
fahren werden miissen, besteht die M óglichke it zur schnellen 
Herstellung der Sprechverbindung.

Sprechverbindungen mit eingeschlossenen Leuten smd 
móglich, sofern sich im abgeschlossenen Gebiet ein ent- 

sprechendes Gerat befindet.
Beim Schachtabteufen ist gegeniiber der bisher ub

lichen eine einfacher zu handhabende Sprechverbindung 

móglich.
Bei Schachtbefahrungen, beim Einhangen von Schacht- 

kabeln und Ausriistungsteilen, bei Reparaturen und 
Stórungen im Schacht usw. besteht eine unmittelbare 
Sprechverbindung zwischen den Leuten auf dem Korb bzw. 
denen, die die Arbeiten ausfiihren und dem Fórder- 
maschinisten. Bei Messungen an Schachtkabeln und Fehler- 
ortsbestimmungen kann die Sprechverbindung bis in das 
zugehórige Schalthaus durchgefiihrt werden.

Elektrische F e r n w i r k a n l a g e n  sind zur Steigerung 
der Leistungsfahigkeit und der Sicherheit der Gruben in 
besonderer Weise geeignet. Die o ft groBen Entfernungen 
werden dabei fast verzógerungsfrei iiberbriickt, wodurch 

[j der gerade im Grubenbetrieb so erhebliche Źeitverlust 
zwischen AnlaB und E ingreifen auf ein MindestmaB herab- 
gedriickt w ird. Die dazu erforderlichen Gerate arbeiten bei 
geringer Steuerleistung m it hohen W irkgeschw indigkeiten 
und ermóglichen schnellste E ingriffe . Erst durch derartige 
Anlagen w ird  eine zentrale Oberwachung des Betriebes 

.. móglich. Zudem  gewahren sie der bergbaulichen Forschung 

aussichtsreiche E inblicke in den Zusam m enhang der ver- 

schiedenartigsten untertagigen E influfigróBen.
Die Ferniiberwachung kann sich — je nach den Er- 

fordernissen einer G rube  —  auf die Fernmessung, die 
Fernanzeige bzw . die Fernregistrierung der Ausschlage 

folgender MeBgerate erstrecken:
Drehzahl-MeBgerate fiir  besonders wichtige Maschinen.
Druck-MeBgerate fiir  den atmospharischen Luftdruck, 

£  fur den Druck in Rohrle itungen, zur Bestimmung des Ge- 

% birgsdruckes au f Teile des Grubenausbaues usw.

1 Auszug aus einer von der Technischen Hochschule Aachen geneh- 
migten Dissertation, die auch in iiberarbeiteter Form in den Veróffent- 

, lichungen des Technischen Obervvachungsvereins Essen erscheint. (44 Seiten, 
fD̂  14 Abb., 18 Zahlentafcln).

Fliissigkeitsstand-MeBgerate fiir Transformatoren, 
Wasserhaltungen usw.

Gasanalytische MeBgerate zur Bestimmung des C H 4-, 
CO-, C 0 2- und Feuchtigkeitsgehaltes der Grubenluft. Diesen 
MeBgeraten kommt besondere Bedeutung vor allem fiir die 
Bestimmung des Gehaltes der G rubenluft an Methan zu. Sie 
kónnen auch m it in die WettermeBstellen eingebaut werden, 
so daB in Verbindung mit den anderen aufgefiihrten Mes
sungen eine vó llig  selbsttatige Klima- und Wetterfernbeob- 
achtung des gesamten Grubenfeldes móglich ist.

Mengen-MeBgerate fiir Grubenbewetterung, Kohle, 
PreBluft und Wasser.

Strómungs- und Geschwindigkeits-MeBgerate fiir den 
normalen Wetterstrom und fiir die den Explosionen voran- 
laufende Druckwelle.

Temperatur-MeBgerate fiir die G rubenluft, fiir die un
mittelbare Temperaturiiberwachung von wichtigen Be- 
triebseinrichtungen, im besonderen fiir Betriebsmittel, die 
in verschlossenen Raumen aufgestellt sind. Die MeBgerate 
werden gleichzeitig ais Feuermelder benutzt.

Ferner kónnen alle interessierenden Daten und Vor- 
gange an den elektrischen Einrichtungen ferngemessen 
werden.

Die Fernsteuerung gestattet das unverziigliche Aus- 
lósen von Fernwirkungen auf G rund  vorstehender Fern- 
messungen durch zwangslaufig oder w illk iirlich gesteuerte 
Vorgange.

Den hochfreąuenten Verbindungsmóglichkeiten kommt 

somit fiir den Untertagebetrieb eine groBe Bedeutung zu, 
wenn sie sich ais brauchbar erweisen. Zu diesem Zwecke 
sind verschiedentlich Versuche durchgefiihrt worden 
(1 bis 6 ) ! ,  die sich aber nur m it den Verstandigungsmóg- 
lichkeiten bei Stórungen und Unglticksfallen befaBt haben.

F iir die Beurteilung und Auswahl der genannten An
wendungsmóglichkeiten ist jedoch die Kenntnis der a u f 
t r e t e n d e n  F u n k s t ó r u n g e n  von ausschlaggebender Be
deutung, weil die Grubenfelder der Steinkohlenzechen im 

Ruhrgebiet zum Teil schon in recht erheblichem Um fang 
elektrifiziert sind, der sich noch fortwahrend vergróBert. 
Solche Messungen sind bisher nicht durchgefiihrt worden. 
Deshalb wurden die Grubengebaude von 19 Schacht
anlagen eingehend untersucht. Eine ausfiihrliche Behandlung 
der Stórerscheinungen erschien gerechtfertigt, weil dadurch 

auf einfache Weise ein recht guter E inblick in die hoch- 
frequenten Zusammenhange untertage gewonnen w ird, aus 
dem sich richtungweisende Erkenntnisse fiir den Gruben- 
funk ergeben. Vorwiegend wurden die Stórungen elek- 
trischer Gerate und Maschinen und dereń Ausbreitung 
durch Strahlung, Leitung und galvanische, induktive und 
kapazitive Kopplungen durch die Grubenbaue bis vor O rt 
untersucht. Hierbei waren zusatzliche Stóreinfliisse durch 

die Rundfunksender zu beriicksichtigen.
Die Messungen wurden m it dem Stórsuchgerat 

S U G  68 (7) und dem zugehórigen StórmeBgerat S T M G  67 

(8) durchgefiihrt. Die Prinzipschaltung der MeBeinrich- 
tung .zeigt Abb. 1. Die Untersuchungen und Messungen 
wurden im Frequenzbereich von 150 bis 400 und von 500 
bis 1500 kHz durchgefiihrt. Die W iedergabe der MeBwerte 
beschrankt sich hauptsachlich auf die 4 MeBfrequenzen von 

160 -240, 550 und 1400 kHz. Der MeBbereich reicht bei 
160’ kHz von 35 bis 80000 |W, bei 240 kH z von 20 bis 
50000 uV , bei 550 kH z von 30 bis 75 000 jaV und bei 

1400 kHz von 17 bis 4000(£ |̂ V. Die MeBgenauigkeit be-

 ̂ Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das Schrifttums- 

verzeichnis am SchluB der Arbeit.
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tragt ±0,5 Neper. Die MeBwerte beziehen sich auf eine 
Bandbreite von 2,2 kHz. Die MeBeinrichtung ist fiir Netz- 
spannungen bis zu 250 V gegen Erde brauchbar. Sie ent
spricht dem international festgelegten MefWerfahren (9) 
nicht mehr ganz. Doch wirken sich die Abweichungen auf 
die angestellten Messungen nicht wesentlich aus, weil die 
fiir Rundfunkiibertragungen aufgestellten Richtlinien bei 
den vorgesehenen Anwendungsgebieten nicht eingehalten 
zu werden brauchen. Neben den Stórsuchgangen und Mes
sungen mit den genannten Geraten wurden Vergleichsver- 
suche im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich m it einem 
Batterieiiberlagerungsempfanger durchgefuhrt.

B D

A Stórquelle, B Kapazitiver Spannungsteiler mit vorgeschal- 
tetem Umschalter US fiir die symmetrische und unsymme- 

trische Komponente der Stórspannung,
C Stórsuchgerat SUG 68, D Gerauschwertzeiger.

Abb. 1. Die MeBeinrichtung in der Prinzipschaltung.

Eine theoretische Erfassung der in der Grube bestehen- 
den M ó g l i c h k e i t e n  de r  S t ó r u n g s f o r t p f l a n z u n g  ist 
im allgemeinen nicht móglich. Die groBten Schwierigkeiten 
bereiten hierbei die inkonstanten Kopplungen der elek- 
trischen und mechanischen Ausbauteile untereinander und 
m it dem Gebirge bzw. m it der anstehenden Kohle. Die Be- 
griffe Erde und Erdung haben eine andere Bedeutung, ais 
sie bei der Ausbreitung iibertagiger Hochfrequenzfelder 
iiblich ist. Die hydrologischen Verhaltnisse und die Tek
tonik des aus den verschiedenen geologischen Leitern be- 
stehenden Gebirges sind noch nicht soweit erforscht, daB 
sie in hochfreąuenzmafiig einwandfreien Ersatzschaltbildern 
die Grundlage zu Berechnungen liefern (1). Auch die Stór- 
quelle selbst ist der Rechnung meistens nicht zuganglich. 
Der EinfluB der einzelnen Faktoren auf die Stórungsaus- 
breitung kann daher im wesentlichen nur auf G rund von 
Beobachtungsergebnissen erortert werden, wobei die Ver- 
haltnisse fiir den Grubenausbau, fiir die mechanischen Aus- 
riistungsteile und fiir die elektrischen Einrichtungen ge- 
sondert dargelegt sind.

Durch die einzelnen Teile des Grubenausbaues erfahrt 
das elektromagnetische Feld eine Schwachung und Struktur- 
anderung. GróBere Leitermassierungen, wie stahlerne 
Bógen, Stempel, Kappschienen usw., wirken auf das 
Stórfeld wie Antennen und entziehen ihm Energie. Haufig 
besitzen sie unkontrollierbare galvanische oder kapazitive 
Verbindungen m it geologischen Leitern, wodurch die 
Dam pfung vergróBert wird. Stehen diese antennenahnlichen 
Gebilde m it Leitungen, die Trager der Stórenergie sind, in 
Verbindung, so wirken sie wie Senderantennen, die aber 
wegen der Verluste im geologischen Leiter einen sehr ge
ringen Antennenwirkungsgrad und Strahlungsbereich haben. 
T rifft frei abgestrahlte Stórenergie auf geologische Leiter, 
so tritt eine Dam pfung durch Absorption ein, die in ihrer 
GroBe durch die Dielektrizitatskonstante, Leitfahigkeit und 
Freąuenz bestimmt wird. Durch das Zusammenwirken ge- 
beugter und reflektierter Wellen untereinander und nicht 
reflektierter Wellen m it gebeugten oder reflektierten ergibt 
sich eine auBerordentliche M annigfaltigkeit fiir die Aus- 
breitungsvorgange der Wellen iiber den Grubenausbau.

Die mechanische Ausriistung (Rohrleitungen, Gestange, 
Drahtseile usw.)ist entsprechend ihrer raumlichen Ausdeh
nung an der Fortleitung der Stórenergie weitgehend be- 
teiligt. Die Ausriistungsteile bestehen aus kleineren Ein- 
heiten, die durch Verschrauben oder Patentverbindungen 
aneinandergereiht w^erden. Hierdurch entstehen Ubergangs- 
widerstande, dereń Werte den Ausbreitungswiderstand im 
Bauelement selbst bis iiber das 106fache hinaus iibertreffen 
kónnen (10). Die fiir die Fortleitung der Stórspannungen 
iiber mechanische Ausriistungsteile in Betracht kommenden 
Verhaltnisse lassen erkennen, daB es sich vornehmlich um 
Spannungsteilungen der unsymmetrischen Ausbreitungs- 
komponente durch ohmsche und kapazitive W iderstande 
handelt. Die Vielzahl der beaśehenden Kombinationsmóg- 
lichkeiten fiir die Ausbreitungswege ergibt auch hier ein 
sehr verwickeltes B ild, zumal der Grubenausbau und das

Gebirge wegen der geringen Entfernungen von den Bau- 
elementen nicht riickwirkungsfrei sind.

Bei den elektrischen E inrichtungen sind die Verhalt- 

nisse naturgemaB iibersichtlicher ais bei der mechanischen 

Ausriistung. Sie werden fiir Wechselstromnetze, fiir 
Schachtsignalkabel und fiir den Fahrdraht der Grubenbahn 

erortert.
Uber alle Móglichkeiten der Storungsausbreitung kann 

z u s a m m e n f a s s e n d  folgendes gesagt werden: In einem 
Grubenfeld bestehen zusammenhangende Rohr-, Schienen- 
und elektrische Netzgebilde, die teilweise auch unterein
ander oder m it dem Ausbau mehr oder weniger in leitender 
Verbindung stehen. Ebenso wie diese Verkopplungen sind 
die Ubergangswiderstande der Langsverbindungen an me
chanischen Ausriistungsteilen órtlichen und zeitlichen 
Schwankungen unterworfen. Es eriibrigt sich daher, die 
Vielzahl der móglichen Einzelvorgange genauer zu erfassen. 
Fiir die vorliegende Untersuchung interessiert nur der 
G rad der Ubertragungsfahigkeit fiir  Stórungen. Dieser ist 
ais Ubertragungsdampfung du durch die G leichung d„

=  ln  ̂— definiert. IW  bezeichnet die an den Klemmen der

Ust K
Stórąuelle gemessene Stórspannung und Ust diejenige am 

jeweiligen Empfangsort. Da sowohl symmetrische ais auch 
unsymmetrische Stórspannungen auftreten, muB du fiir jede 
Komponente beriicksichtigt werden. Der Verlauf der Stór- 
stróme ist fiir beide Komponenten in den Abb. 2 und 3 
schematisch dargestellt. Bei gleichzeitigem Auftreten beider 
Komponenten ist die geringere Ubertragungsdampfung fiir 
den Stórungsvorgang ausschlaggebend. Die symmetrische 
Komponente verursacht infolge der relativ groBen Kapa
zitat beider Leiter gegeneinander bei den untertage in 
Frage kommenden Leiterliingen nur maBige Stórungen. Die 
Ubertragungsdampfung ist hier wegen der Leitungs- 
gebundenheit der Stórenergie geringer ais bei der unsym
metrischen Komponente. Deshalb sind die symmetrischen 
Stórungen in gróBerer Entfernung von der Stórąuelle ver- 
haltnismaBig starker ais die unsymmetrischen. Die 
Stórungen durch Strahlung sind gering, weil beide Leiter _ 
in der abschirmenden Kabelbewehrung nebeneinander ge- " 
fiihrt werden. Die unsymmetrische Komponente wirkt sich 
bei den meisten Leiteranordnungen untertage durch ein im 
Verhaltnis zum Streckenąuerschnitt groBes Strahlungsfeld 
aus. Vielfach wurde die Uberfiihrung der symmetrischen 
Komponente in die unsymmetrische durch Abzweigungen 
usw. beobachtet. Beide Komponenten sind freąuenz- 
abhangig. Ihre GroBe nimmt mit steigender Frequenz ab, 
weil sie — von móglichen Resonanzerscheinungen ab- 
gesehen — hauptsachlich von kapazitiven Scheinwider- 
standen und von der Dam pfung der an der Fortleitung be
teiligten Systeme abhangt.

Gehause

Abb. 2. Yerlauf der symmetrischen Stórstróme.

Gehause

■ ■ >■, j-v f  • / > w

Abb. 3. Verlauf der unsymmetrischen Stórstróme.

Die GroBe der S t ó r s p a n n u n g e n  an G e ,ra te n  und 

U b e r t r a g u n g s o r g a n e n  wurde unter normalen Gruben- 
betriebsbedingungen gemessen. An dieser Stelle soli nur 
der Gesamtiiberblick iiber die Stórspannungswerte aller 
ermittelten Stórquellen in Abb. 4 wiedergegeben werden. 
Der MeBbereich des Gerates ist fur die ,uV-Werte in Inter- 

yalle aufgeteilt und den einzelnen Intervallen der auf 
sie entfallende prozentuale Anteil der gesamten MeBwerte 
zugeordnet worden. M it zunehmender Frequenz steigt die
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Haufigkeit des Auftretens kleinerer StórspannungsgróBen 
infolge der vorw iegend kapazitiven Belastungen und der 
Dampfungsvergrólierungen an. Vergleicht man z. B. die 

Prozentsatze der ersten drei lntervalle bis 500 ,uV bei 160 
und 1400 kH z, so treten fiir die symmetrische und fiir die 
unsymmetrische Komponente bei 1400 kH z schon die dop- 
pelten Prozentsatze wie bei 160 kH z auf. Die eingetragenen 
Werte setzen sich aus Einzelwerten zusammen, die ihrerseits 
wieder aus dem M itte lw ert von 10 bis 15 an der gleichen 
Stelle in verschiedenen Zeitabstanden aufeinanderfolgend 
gemessenen Maximalwerten gebildet wurden, um  bessere 
Yergleichsgrundlagen zu bekommen.
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Abb. 4. Prozentuale A ufte ilung der festgestellten 
StórspannungsgróBen iiber den MeBbereich.

Aus der Vielzahl der Messungen sind die in der Arbeit 
angefiihrten Beispiele so ausgewahlt worden, daB sie den 
am haufigsten auftretenden Werten gróBenordnungsmaBig 
entsprechen. H ier kónnen dariiber nur allgemeine Feststel- 
lungen ohne nahere Einzelheiten und ohne die in Zahlen- 
tafeln zusammengestellten MeBwerte m itgeteilt werden. 

Zunachst werden die durch v e r e i n z e l t e  w i l l k i i r l i c h e  
o d e r  u n w i l l k i i r l i c h e  Z u s t a n d s a n d e r u n g e n  
e r z e u g t e n  S t ó r s p a n n u n g e n  angefiihrt, die in folgende 
Gruppen eingeteilt worden sind: Elektrisches Zubehór fiir 
Antriebsmittel, Beleuchtungsanlagen, Stromabnehmer und 
Laufrader der G rubenbahn , S ignalanlagen, Fernsprech- 
anlagen.

Die an dem elektrischen Zubehór der Antriebsm ittel 
auftretenden S^órungen schwanken je nach Belastung der 
Schalt- und Betatigungsorgane und dereń Schaltverzug, 
nach der Beschaffenheit der Kontaktflachen, nach Kontakt- 
druck, Funken- und Lichtbogendauer usw., wobei der dem 
jeweiligen Zweck gemaBe Einsatz der Schaltgerate fiir die 

auftretenden Stórspannungen von groBer Bedeutung ist. 
Die GróBe der gemessenen Stórspannungen liegt zwischen 
2 m V und >  80 m V. D ie Stórklem m spannungen kónneri 

bei 160 kHz W erte bis iiber 0,6 V annehmen.
Die von Beleuchtungsanlagen und dereń Zubehór ver- 

ursachten Stórungen liegen ebenfalls in vorstehender 

GróBenordnung. Die Spitzenwerte werden jedoch nicht er
reicht, weil Induktivitaten in Beleuchtungsstromkreisen 
fehlen.

Die durch die Stromabnehmer und Laufrader der 
Grubenbahn hervorgerufenen Stórungen gehóren zu den un- 

angenehmsten. H ierzu tragt nicht nur die sehr groBe 
Stórungshaufigkeit bei, sondern auch die standige órtliche 
Verlagerung der Stórmaxima je  nach den wechselnden Ver- 
haltnissen des Fórderbetriebes. Die G riinde fiir das Biigel- 
und Raderfunken werden dargelegt unter Beriicksichtigung 

von Betriebsverhaltnissen, die besonders geringe Stórungen 
durch Stromabnehmer zeigten.

. X 0"  de"  stórungen in Schacht-, Strecken- und Streb-
signalanlagen sind die erstgenannten am bedeutsamsten. 

łUr>r-le Grofie der Stórspannungen sind neben der Kon- 
struktion der Signalgerate, die Kontaktbeschaffenheit usw., 
cne Spannung der Signalgerate und der Umsatz der in 

w icklungen aufgespeicherten magnetischen Feldenergie in 
elektrostatische Ladungsenergie von erheblichem E influB , 
d. h., die Stórw irkung ist z. B. bei Zugkontakten davon ab 

hangig wie lange sie im Einschaltzustand festgehalten und 
wie ruckartig sie losgelassen werden. Der Erdungszustand 

der Signalkabel und Gerate ist fiir die Stórungen durch 
raumliche Ausstrahlung in Schachten und Fiillórtern 

wichtig. Solche Stórungen gehen von 
einwandfrei verlegten schlagwetter- 
geschiitzten Signalanlagen nicht aus.

Die GróBe der Stórspannungen 
in Fernsprechanlagen ist fiir OB-, ZB- 
und WB-Betrieb verschieden. Bei ge
meinsamen Schachtkabeln fiir die 
Schachtsignal- und Fernsprechanlagen 
fordert der Ubertritt der Stórungen 
durch elektrische und magnetische 
Kopplung der Adern der einzelnen 
Stromkreise besondere Beachtung. 
Der Um fang der Stórungen laBt sich 
bei einem groBen Teil der Fernsprech
anlagen durch einwandfreie Er- 
dungen noch wesentlich herabsetzen. 
Die von auBen an den Geraten wahr- 
nehmbaren Stórungen an OB- und 
ZB-Anlagen mit Induktoranruf kónnen 
dann praktisch auBer Betracht bleiben, 
wahrend sich Stórungen durch ZB- 
Anlagen mit Polwechslern und durch 
WB-Anlagen nicht ganz vermeiden 
lassen.

Nachstehend werden die MeB- 
ergebnisse iiber S t ó r s p a n n u n g e n ,  
b e d i n g t  d u r c h  Z u s t a n d s a n d e 
r u n g e n ,  d i e  s i ch  in z wa n g s -  
l a u f i g e r  F o l g ę  w i e d e r h o l e n ,  in 
folgender Reihenfolge betracht et: M o 
toren, Generatoren, Gleichrichter und 
niederfrequente Stórfelder.

Die Stórungen von Motoren mit 
offenen Schleifringen kónnen durch 

eine bessere W artung herabgesetzt werden, wahrend sie 
bei druckfest gekapselten Schleifringen an sich nur gering- 
fiigig sind. Die Maschinen mit Kollektoren erzeugen sehr 
starkę Stórungen, die fiir die Motoren der Grubenbahn fiir 
Fahrdraht- und Akkumulatorenbetrieb ihrer Bedeutung ent
sprechend ausfuhrlich dargelegt werden.

Generatoren sind ais Stórąuellen zu finden zur Ladung 
von Akkumulatorlokomotivbatterien, zur Erzeugung von 
SchweiBstrómen und zur Speisung der Grubenbahnober- 
leitung (haufig  auch E inankerum former). Messungen an 
einem 50-kW- Generator iri Verbindung m it einem rest- 
lichen Oberleitungsnetz lassen gleichzeitig die Ausbreitungs- 
vorgange in der Richtstrecke erkennen. Das Vordringen der 
Stórungen auf galvanischem Wege bei der Fahrdrahtloko- 
m otivfórderung w ird beriicksichtigt. Diese ist in ihrer Ge
samtheit der starkste und unangenehmste Stórer untertage. 
Die Stórungshaufigkeit und der Stórungsum fang sind órt- 
lichen und zeitlichen Schwankungen unterworfen. Das un 
symmetrische Stórfeld in den Strecken verseucht alle me
chanischen und elektrischen Einrichtungen und Leitungen, 
die die Stórspannungen in weitere Streckenabschnitte ver- 

schleppen.
Den von Quecksilberdampfgleichrichtern zur Ladung 

Lokomotivbatterien ausgehenden Stórungen ist erstvon
dann gróBere Bedeutung beizulegen, wenn mehrere G leich
richter gleichzeitig in Betrieb sind und die Stórungen durch 
Verkopplungen aus dem Laderaum verschleppt werden.

Niederfrequente Stórfelder werden durch Oberwellen 
der nicht genugend geglatteten Gleichspannung von M a

schinen m it Kollektoren und von Gleichrichtern erzeugt. 
F iir die in Frage kommenden Stórer sind Vergleichswerte 
angegeben. In Wechselstromanlagen wurden starkere 

niederfrequente Stórungen nur an alteren nicht schlag- 
wettergeschiitzten Transformatoren festgestellt.

Stórungen, die von den, i i b e r t a g i g e n  G e r a t e n  u n d  

M a s c h i n e n  in da s  G r u b e n f e l d  eindringen, nehmen 

samtlich den W eg iiber die Ausriistungsteile des Schachtes.
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PreBluftleitungen, Wasserleitungen und Schachthammer- 
seile sind sekundare Stórspannungstrager, an denen sich 
nur in einem Fali nennenswerte Stórerscheinungen jiach- 
weisen lieBen. Dagegen dringt die in elektrischen Leitungen 
induzierte Stór-EM K leichter in das Grubenfeld ein, wenn 
die nicht sehr sorgfaltig abgeschirmten Kabel starkere Stór- 
felder iibertage durchlaufen. Die Fórderseile sind ais An- 
tennen anzusehen, deren FuBpunkt iiber die Seilscheiben 
auf dem Schachtgerust geerdet ist. Die von Fórderseilen 
ausgehenden Stórerscheinungen sind Schwankungen unter- 
worfen, die durch die wechselnde GróBe der Ubergangs- 
widerstande an den Seilscheiben hervorgerufen werden. 
Die Stórspannungen auf den Ausriistungsteilen der zutage 
gehenden Schachte verursachen normalerweise keine be- 
deutsamen Stórungen und erreichen hóchstens die GróBe 

von einigen hundert |̂ V.

Die S t ó r e i n f l i i s s e  d e r  R u n d f u n k s e n d e r  
bedurften einer besonderen Uberpriifung, weil sie nicht nur 
iiber die Ausriistungsteile des Schachtes, sondern auch im 
Gegensatz zu den zahlreichen Stórquellen des Tages-
betriebes durch das Gebirge in die Grubenfelder eindringen 
(11). Der Sender Langenberg ermóglichte ais Bezirkssender 
Beobachtungen, die durch Schwunderscheinungen nicht ge- 
stórt wurden. Die Empfangslautstarken wurden m it dem 
StórmeBgerat nach der r-Skala1 beurteilt. Die Unter
suchungen zeigen, daB die Empfangsverhaltnisse im Schacht 
auBer von den Schachteinbauteilen wesentlich von klima- 
tischen und geologischen Faktoren abhangen. Zu den in den 
Schachten festgestellten Empfangslautstarken des Senders 
Langenberg laBt sich folgendes sagen: Die Lautstarken vor 
dem Fórdergestell auf der Hangebank bei geóffnetem 
Schachttor liegen im allgemeinen zwischen r5 und r8. Sie
gehen beim Betreten des Korbes auf r4 bis ró zuriick. Im
Schacht selbst schwanken sie je nach den Verhaltnissen 
zwischen den Werten r l  und r5 bis r6. Die Empfangs- 
móglichkeiten in Fiillórtern haben gezeigt, daB ein Emp- 
fang der sich zwischen den mechanischen Leitungen im 
Schacht aufbauenden Felder der Rundfunksender im Fu ll
ort nur in unmittelbarer Nahe des Schachtes móglich ist. 
Uber PreBluftleitungen dringen die Sender nicht sehr weit 
in die Strecken vor, weil die Leitungen im Fullort am 
Schacht meistens ableitende Erdverbindungen haben. Uber 
die Adern elektrischer Leitungen, vor allem bei Schacht- 
signal- und Fernsprechkabeln, bestehen gute Empfangs- 
móglichkeiten. Sie bleiben bei Fernsprechkabeln bis weit 
in das Grubenfeld hinein bestehen, wenn die Kabel iiber- 
tage ais Antennen wirkende Abzweigungen haben.

Zu den m it dem StórmeBgerat nicht erfaBbaren S t ó r 
s p a n n u n g e n  in H o c h s p a n n u n g s a n l a g e n  u n d  im 
K u r z w e l l e n b e r e i c h  sei zu ersteren hier nur erwahnt, 
daB erhebliche Stórerscheinungen durch vergleichendes Ab- 
hóren m it den gleichzeitig gemessenen Stórspannungen in 
Niederspannungsanlagen in keiner Grube beobachtet 
wurden. In dem mit einem Kofferempfanger untersuchten 
Kurzwellenbereich von 15 m (20M H z) bis 55 m (5,45 M H z) 
blieben die Stórlautstarken im allgemeinen unter r5. Der 
Kurzwellenbereich weist eine erheblich geringere Stóran- 
falligkeit ais der Rundfunkwellenbereich auf. Dieses Ver- 
halten ist durch das Ansteigen des W iderstandes der Leiter 
m it der Wurzel aus der Freąuenz und durch das m it der 
Frequenz umgekehrt proportionale Zuriickgehen der kapa- 
zitiven W iderstande bedingt.

Auf G rund der Feststellungen iiber die auftretenden 
Funkstórungen lassen sich die zweckvollsten E n t s t ó r u n g s -  
m a B n a h m e n  an Hand bekannter Schaltungen (12, 13) 
unter Beriicksichtigung der W irtschaftlichkeit, Betriebs- 
sicherheit und technischen Durchfiihrbarkeit auswahlen. 
EntstórungsmaBnahmen am Fahrdrahtnetz der Grubenbahii 
sind allerdings in jedem Fali unwirtschaftlich. Es w ird sich 

daher bei der Benutzung mechanischer Tragerleitungen ais 
Ubertragungsweg immer lohnen, die Strecken m it Ober
leitung móglichst zu umgehen und nur wichtige Abschnitte 
zu entstóren oder aber bei sehr schwierigen Verhaltnissen 
die Hochfrequenz in Fernsprech- oder Sonderkabeln durch 
diese Streckenabschnitte zu fiihren. Die Stórungen kónnen 
dazu durch einfache MaBnahmen, wie Heraufsetzen des Be- 
leuchtungsstromes der Lokomotiven, Einbau von Kohle- 
biigeln, gute Instandhaltung der Oberleitung und des Ge-

1 r l  =  kaura horbar; r2 =  horbar, aber nicht aufzunehmen; r 3 =  nur 
mit Schwierigkeiten aufzunehmen; r 4 = k l a r  aufzunehmen; r5 =  gute, an- 
genehme Lautstarke; r 6 = I a u t ;  r7 =  sehr laut, am Ohr bereits unan- 
genehm; r8 =  sehr laut, in groBerer Entfernune vom Kopfhorer gut hór- 
bar; r9 =  auBerordentlich laut. Kopfhorer wird ubersteuert.

stanges usw. n iedrig gehalten werden. Im Gegensatz zu 
den EntstórungsmaBnahmen iibertagiger Installationsnetze 
ist deren Abschirmung in der Grube nicht zu kostspielig, 
weil den Vorschriften entsprechend ohnehin bewehrte Blei- 
kabel oder kabelahnliche Leitungen benutzt werden. Viel- 
fach bleibt allerdings die gute Abschirmw irkung durch 
Unterbrechung der Kabelmantel und durch ihre schlechte 
Erdung aus. Eine dahingehende Uberpriifung des ver- 
kabelten Kraft-, Licht- und Fernmeldenetzes unter Beach
tung der in den VDE-Vorschriften 0118 § 22 gegebenen 
Anweisungen w ird meistens den E inbau von zusatzlichen 
Entstórungsmitteln entbehrlich machen. Geht man von 
diesen Voraussetzungen aus und legt bei der leitungsgerich- 
teten Ubertragung eine zulassige Stórspannung von etwa 

1000 jaV zugrunde, so lassen die in der Arbeit ausfiihrlich 
behandelten Stórsuchgange und Messungen erkennen, daB 
EntstórungsmaBnahmen nur vereinzelt erforderlich sind.

Die B e u r t e i l u n g  d e r  A n  w e n d u n g s m ó g l i c h -  
ke i t en  von  h o c h f r e q u e n t e n  N a c h r i c h t e n i i b e r m i t t -  
l u n g s e i n r i c h t u n g e n  auf G rund  der Untersuchungs- 
ergebnisse erstreckt sich auf die Besprechung der Uber- 
tragungswege und der Anforderungen, die an die Sende- 
und Empfangsgerate zu stellen sind.

Von den U b e r t r a g u n g s w e g e n  kommt ais erster die 
Abstrahlung der Senderenergie durch Antennen in Betracht. 
Die freie Abstrahlung von hochfrequenten W ellen durch 
Antennen und deren Aufnahme am Em pfangsort ist fiir die 
vorgesehenen Anwendungsgebiete aber infolge der Funk
stórungen in starker elektrifizierten Gruben nicht brauch- 
bar, weil die Entstórung haufig  zu einem unbefriedigenden 
KompromiB zwischen der Senderleistung, der Empfindlich- 
keit des Empfangers und dem A ufw and  an Entstórungs
maBnahmen fiihren wiirde. Zudem  werden Schwierigkeiten 
beziiglich der richtigen Beurteilung der geologischen Ver- 
haltnisse, der Auswahl der gunstigsten Frequenz und des 
Aufstellungsortes fiir die Gerate, beziiglich der Sender- 
gróBe, der Anpassung an die zweckmaBigste Antennen- 
anordnung usw. auftreten, deren Beherrschung dem Berg
mann nicht zugemutet werden kann.

Recht naheliegend ware die Benutzung des Starkstrom- 
netzes ais Ubertragungsweg. Diese Ubertragungsart wiirde 
sich an den Tragerstromverkehr zwischen den Elektrizitats- 
werken(E. W.-Telefonie) (14) anlehnen.Ohneweiteres lassen 
sich diese Verhaltnisse jedoch nicht auf die Grube iiber- 
tragen. Das Grubennetz ist im Vergleich m it den Netzen 
der Elektrizitatswerke ein sehr kleines Gebilde, welches fiir 
hochfrequente Ubertragungen in fo lge der raum lich geringen 
Abstande der verschiedenartigen Verbraucher einen stark 
veranderlichen Charakter besitzt, der den Einbau von 
vielen, zum Teil schlagwettergeschiitzten Hochfrequenz- 
sperrgliedern erfordert. Der restliche Stórungsfaktor muBte 
im Netz niedrig gehalten werden, wenn Sender und 
Empfanger ein handliches AusmaB nicht iiberschreiten 
sollen. Das wiirde nach den MeBergebnissen einen erheb- 
lichen Einsatz an Entstórungsm itte ln bedingen. Der zur 
E inrichtung der Grubennetze fiir den Tragerstromverkehr 

erforderliche Aufw and ist betrieblich w ie wirtschaftlich 
nicht tragbar. Die tragerfrequente Ausnutzung des Stark- 
stromnetzes scheidet deshalb ebenfalls aus.

Erheblich giinstiger sind die Verhaltnisse im Fern- 
sprechnetz, in dem sich der Tragerstrombetrieb nach dem 
bekannten Drahtfunkverfahren (15) durchfiihren laBt, wie 
die Untersuchungen gezeigt haben. Zw ar sind auch hier teil
weise Sperrfilter notwendig, die aber wegen der geringen 
Betriebsspannungen sehr klein ausfallen und gróBtenteils 
in den vorhandenen Geraten m it untergebracht werden 
kónnen, weshalb sich besondere SchlagwetterschutzmaB- 
nahmen eriibrigen. Auch bietet sich die M óglichkeit, hóhere 
Tragerfrequenzen ais im eigentlichen Drahtfunkbereich von 
150 bis 300 kHz anzuwenden, wie die Versuche des Fern- 
sehdrahtfunks bei 1,3 M H z iiber das óffentliche Fernsprech- 
netz zeigen (16).

Dię Verlegung besonderer Breitband-Tragerstromkabel

(W ) ware sehr vorteilhaft, weil die Sende- und Empfangs-
spannungen unter Beriicksichtigung des geringen Stórpegels
auf der Leitung und'der besseren Ubertragungseigenschaften

tur einen groBen Frequenzbereich niedriger gewahlt werden
kónnen ais z. B. beim Tragerstrombetrieb im Fernsprech-

netz. Die Benutzung von Tragerstromkabeln lohnt aber

f .’. 'ye.nn e‘ne gróBere Anzahl von hochfrequenten Kanalen 
benotigt wird.
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Da die fiir  Ubertragungen benutzten hochfreąuenten 
Strome und Spannungen unter dem m it Rucksicht auf die 
Schlagwetterziindung zulassigen Grenzwert bleiben, be

stehen grundsatzlich keine Bedenken, die im Anfang be- 
sprochenen mechariisehen Leitersysteme ais Ubertragungs- 
wege zu gebrauchen. Sie ermóglichen die Anwendung der 
einfachsten Ubertragungsverfahren und sind zudem in allen 

Orubenteilen vorhanden. LaBt man eine Stórspannung von 
1000 nV  auf der Leitung zu, so kann der gróBte Teil der 
mechanischen Leitungen fiir  hochfreąuente Ubertragungen 
benutzt werden. Um  kleine Ubertragungsdampfungen zu 

erhalten, sollen die Leitungen m óglichst hohe Ubergangs- 
widerstande gegen Erde aufweisen. Aus demselben Grunde 
sind die Ubertragungsfreąuenzen niedrig zu wahlen. Be
sonders w ichtig sind mechanische Leitungen fiir  die Ver- 
standigung m it eingeschlossenen Mannschaften, wenn sich 
in dem betroffenen Abschnitt elektrische Kabel nicht 
befinden. Mechanische Leiteranordnungen werden durch 
fallende Briiche nicht so nachhaltig zerstórt, daB eine hoch
freąuente V erbindung zwischen den Eingeschlossenen und 
den Bergungsmannschaften nicht mehr herzustellen ware. 
Eine Leiterkombination w ird  sich immer finden lassen, so- 
fern nur in dem eingeschlossenen Raum ein Gerat zur 
Verfiigung steht. Die mechanischen Leitersysteme in 
den Schachten .sind samtlich fiir Verstandigungszwecke 

brauchbar.

D i e a n d i e G e r a t e z u s t e l l e n d e n A n f o r d e r u n g e n  

werden im folgenden so angefiihrt, wie sie den bereits be- 
gonnenen Versuchen zur weiteren K larung der Voraus- 
setzungen fiir  die Anwendung hochfreąuenter Nachrichten- 
iibermittlungseinrichtungen untertage zugrunde gelegt 

wurden.

Der von F r i t s c h  aufgestellten Berechnung der Reich- 
weiten fiir drahtlose Funkverbindungen untertage (2) w ird 
die bei Anwendung des tragerfreąuenten Drahtfunks er
forderliche Senderleistung fiir die gleichen zu iiberbriicken- 
den Entfernungen gegeniibergestellt. Bei der Benutzung 
eines z. B. 7 km langen Fernsprechkabels werden fiir eine 
Ubertragungsfrequenz von 300 kH z 0,59 10-2 W att be- 

nótigt, ohne daB eine Stórspannung von 1000 auf der 
Leitung unangenehm empfunden w ird. Unter Berucksich
tigung der Ubertragungen iiber mechanische Leitungen und 
des unfallmaBigen Einsatzes der Sender empfehien sich 

jedoch Leistungen von etwa 0,5 bis 1,0 W att.

Die vorgesehenen Anwendungsgebiete erfordern ein 

FernmeBverfahren, das eine vóllige Unabhangigkeit der 
Ubertragung und der Anzeige von den Ubertragungswegen 
und Spannungsąuellen gewahrleistet. Diese Bedingung w ird 
von Freąuenzgebern erfiillt. Die hochfreąuenten Impuls- 
sender gestatten sehr einfache Lósungen. Sie kónnen aber 
nur fiir Einzelmessungen in beschranktem U m fang ein
gesetzt werden, weil sie ein breites Freąuenzspektrum be
nótigen und wegen der zur Im pulserzeugung erforderlichen 
festen R iickkopplung und der dadurch bedingten Ubersteue- 
rung der Róhre einen starken Oberwellengehalt aufweisen. 
Zur Erprobung der Ubertragung von FernmeBwerten 
wurde deshalb ein m it sinusfórm iger N iederfreąuenz modu- 
lierbarer Sender aufgebaut, bei dem die MeBgróBen — dem 
Fernmefigeber ais Kapazitatsanderungen entnommen — die 
Freąuenz des am G itter der M odulatorróhre liegenden 

niederfreąuenten Schwingkreises bestimmen. Die Vorver- 
suche m it diesem Sender sind fiir  FernmeB- und Sprech- 
verbindungen in Strecken und Schachten m it gutem E rfo lg  
abgeschlossen worden. D ie zu Anfang dieses Auszuges er- 
wahnten Fernmessungen kónnen m it normalen, im Handel 
befindlichen FernmeBgebern ohne besondere Schwierig

keiten verw irklicht werden m it Ausnahme der Schlagwetter- 
messung. Der in Eng land benutzte »Ringrose«-Schlagwetter- 
anzeiger (18) laBt sich fiir  diesen Zweck herrichten. Fiir 
Versuchszwecke ist ein FernmeBgeber fiir  den Luftdruck, 
die Lufttemperatur, die Luftfeuchte und Wettergeschwin- 

digkeit im Bau. Vom Em pfanger aus werden die Impuls- 
bzw. M odulationsfreąuenzen den Anzeigegeraten zugefiihrt. 

Die zu benutzenden Freąuenzzeiger fiir  bestimmte 

Freąuenzgebiete und gróBere Freąuenzbereiche (19) 

werden angegeben. •

Die betrieblichen Erweiterungsbediirfnisse des Sprech- 

verkehrs sind fiir die einzelnen Schachtanlagen sehr unter-

schiedlich und lassen eine allgemein giiltige Betrachtung 
des Funksprechverkehrs nicht zu. Grundsatzlich ist es 
moglich, jede FernmeBstelle gleichzeitig ais Sprechstelle 
auszubilden. Der Wechsel-oder Gegenspreehverkehr fiir die 

Sonderfalle lau ft zweckmaBig in der Hauptzentrale zu- 
sammen. Bei den Arbeiten in Schachten und Strecken sind 
zur Verstandigung nur kiirzere Entfernungen zu iiber- 
briicken, fiir die meistens eine Verbindung m it der Zentrale 
nicht erforderlich ist. Diese Gerate sind hauptsachlich fiir 
die Benutzung mechanischer Leitungen ais Ubertragungs- 

wege einzurichten.

Die Stromversorgung der Gerate kann aus dem Netz, 
durch PreBluftturbogeneratoren oder besser unabhangig 
davon aus einem Akkumulator m it Wechselrichter erfolgen.

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

Die Arbeit befaBt sich m it den untertage auftretenden 
Funkstórungen ais Beurteilungsgrundlage fiir die Anwend- 
barkeit hochfreąuenter Nachrichteniibermittlungseinrich- 
tungen, die nicht nur im Falle von Stórungen, sondern vor 
allem im normalen Betrieb und fiir Forschungsaufgaben 
eingesetzt werden sollen. Die Ergebnisse lassen erkennen, 
daB eine leitungsgerichtete hochfreąuente Ubertragung 
untertage durchfiihrbar ist. W ird  auf den Ubertragungs- 
leitungen eine Stórspannung bis zu 1000 j.iV zugelassen, so 
sind nur in vereinzelten Fallen EntstórungsmaBnahmen not
wendig, wenn die Strecken m it Grubenbahn-Fahrdrahtloko- 
motivfórderung móglichst gemieden werden. In solchen 
Streckenabschnitten ware die Benutzung abgeschirmter 
Kabel fiir einwandfreie Ubertragungen erforderlich. Die 
kritische Betrachtung der Ubertragungswege zeigt, daB fiir 
den Regelverkehr neben den mechanischen Leitersystemen 
nur Fernsprechkabel und gegebenenfalls besondere Trager- 
stromkabel geeignet sind. Unter Berucksichtigung des be- 
triebs- und unfallmaBigen Einsatzes der Gerate sind 
Senderleistungen von 0,5 bis 1,0 W att ausreichend. Durch 
eingehendere Versuche auf der fiir den FernmeB- und Funk- 
sprechverkehr gegebenen Basis ist in Zukunft zu klaren, 
wo die technischen und wirtschaftlichen Grenzen der erór- 
terten Ausfiihrungsmóglichkeiten fiir die verschiedenen An- 

wendungsarten liegen.

Schrifttumsverzeichnis.

1. Fr i tsch,  V.: Grundziige der Funkgeologie, Braunschweig 1939, H. 116.

2. Fr i tsch,  V.: Die funkgeologischen Voraussetzungen fur die Errichtung 
eines Grubenfunks, Gluckauf 77 (1941), S. 197/202.

3. Radio for Mine Rescue Work, Min. Electr. Eng. (1936) S. 78.

4. Improvements in and relating to Combined Wireless Transmitters and 
Receivers, Englische Patent Specification Nr. 430, 408, vom 18. Juni 193o

5. Verwendung elektrischer Wcllensender untertage im englischen Berg
bau, Elektr. im Bergb. 11 (1936) S. 91.

6. Jahresbericht des Vereins zur Oberwachung der Kraftwirtschaft der 
Ruhrzechen Essen (1937/38) S. 77.

7. Stórsuchgerat S U G 68, Druckschrift SH 5762 c Siemens & Halske.

8. StórmcBgerat S T M G  67, Druckschrift SH 5768d Siemens & Halske.

9 Hagenhaus ,  K.: Ober den Stand der internationalen Verhandlungen 
' zur Vei einheitliehung des Me6verfahrens fiir Rundfunkstorungen, Ver-

óff. Geb. Nachr. Techn. 7 (1937) 3. Folgę S. 437/41.

10 Bu rgho l z ,  R.: Messung von Obergangswiderstanden an Rohrleitungen. 
Forderbandern und Schiittelrutschen . im Untertagebetrieb, Elektr. im 

Bergb. 14 (1939) S. 14/17.

11. Vergl. 111 S. 41/54.

12 VDE 0874/1936: Leitsatze fiir MaBnahmen an Maschinen und Geraten 
zur Verminderung von Rundfunkstorungen und VDE 087d X11.40. 
Reeeln fiir die Hochfreąuenzentslórung von elektrischen Maschinen und 
Geraten fiir Nennleistungen bis 500 W. Berlin, ETZ-Verlag.

13. VDE 0873/1934: Leitsatze fiir MaBnahmen an Leitungsanlagen zur 
Verminderung von Rundfunkstorungen. Berlin. ETZ-Verlag.

14 Koskę,  B.: Móglichkeiten und Grenzen im Aufbau und Betrieb von
Hochfrequenz-Fernmeldeeinrichtungen in den Versorgungsnetzen cer

Elektrizitatswerke, Elektrotechn. Z. 60 (1939) S. 1221/2d.

15 Budsch i n  F. und Dek lo tz ,  E.: Hochfreąuenter Drahtfunk. Elektro- 

■ techn. Z. 60 (1939) S. 913/22.

16 Ri ng ,  F.: Fernsehubertragung auf Fernsprechleitungen, Fernsehen 7 

(1936) S. 49/51.

17. Wu cke l ,  G.: Die Breitbandkabeltechnik, AEG-Mitteil. (1938) H.4.

18 Ringrose Miners Lamp Type C. H.4.  Iron and Coal Trad. Rev. (1937) 

S. 609.

10 W a h l  A ■ Neue MeBverfahren durch Verwendung des Frequenzzeigers 
I  Ton- und Hochfrequenzgebiet. V D E - Fachberichte 9 (1937) S. 23o/37.



730 G l u c k a u f 78. Jahrgang,  H e f t49

Freiberger Bergrecht, seine Entstehung und seine Bedeutung.

Zum 400j'ihrigen Bestehen des Oberbergamts in Freiberg.

Von Berghauptmann a. D. Dr. W ilhe lm  Sch l i i t e r ,  Bonn.

1. Der deutsche Silberbergbau bis zum 17. Jahrhundert.

Der deutsche Bergbau ist zuerst nur Erzbergbau ge
wesen. Seit dem 11. und 12. Jahrhundert war in Deutsch
land vor allem der Silberbergbau zu groBem Ansehen ge- 
langt. Im 12. Jahrhundert entdeckte man Silberlager bei 
Friesach und bei Trient, im MeiBnischen wurden bei Frei
berg 1162 bis 1170 reiche Silbergruben aufgetan. Im 
Unterharz, wo schon um 970 das Silberlager des Rammels- 
berges bei Goslar ausgebeutet worden war, bliihte der 
Bergbau im 13. Jahrhundert von neuem auf. Alles iiber- 
traf der Bergsegen, der sich zu Eeginn des 13. Jahrhunde ts 
bei Iglau in Mahren und der noch reichere,'der sich 1237 
bei Kuttenberg in Bóhmen erhob. M it dem Ausgang des 
14. Jahrhunderts war aber die Zeit des ersten groBen An- 
stiegs voriiber.

In der Mitte des 15. Jahrhunderts erstarkte die Unter- 
nehmungslust fiir den Silberbergbau wieder. Aussichtsvol!e 
Erzgange taten sich u. a. in Sachsen am Schneeberg bei 
Zwickau auf und im Erzgebirge bei Schreckenberg, wo 
sich Bergleute in der neuen Bergstadt St. Annaberg an- 
siedelten.

In Bóhmen erlebte Kuttenberg in der zweiten Halfte 
des 15. Jahrhunderts eine Zeit neuen Glanzes. Ais sein 
Reichtum erschópft war, entstand im Anfang des 16. Jahr
hunderts ein bedeutender Silberbergbau im Konradsgriiner 
Tal mit der neuen Bergstadt St. Joachimsthal.

Im Unterharz bliihte auf dem Rammelsberg nach 
150jahriger Unterbrechung der Erzbergbau wieder auf, im 
Oberharz entstanden seit dem 15. Jahrhundert die sieben 
Bergstadte Clausthal, Zellerfeld, Andreasberg, Altenau, 
Lautenthal, W ildemann und das schon bekannte Grund. 
Neben dem Silberbergbau hatte auch die Eisengewinnung 
immer gróBere Bedeutung erlangt, ebenso der Kupfer- 
bergbau in Mansfeld.

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts trat wieder ein 
Riickgang ein; dazu kam die Verschlechterung des Welt- 
marktes fiir Silber, ais die neue W elt ihren Reichtum daran 
nach Europa brachte. In der ersten Halfte des 16. Jahr
hunderts hatte Deutschland etwa &/s des europaischen 
Silberausbringens gefórdert, hundert Jahre spater knapp 
3/ró und noch nicht 1/20 der amerikanischen Silberfórde- 
rung2.

Freiberg besafi eine Fiille des edlen Metalls in be
sonderer Reinheit; sie riihmt besonders der beste Natur- 
kenner des 13. Jahrhunderts, der Kólner Dominikaner 
A l b e r t u s  M a g n u s 8. Das Silberausbringen im Freiberger 
Bergbau hat 1524 5624 Mark (je 0,46716 Zollp fund zu 
500 g) betragen, war 1550 bis zu 30153 M ark gestiegen und 
hatte sich fast in derselben Hóhe bis 1572 gehalten, wo 
das damals hóchste Silberausbringen von 33650 M ark er
reicht wurde; dann folgte aber ein durchschnittliches 
Silberausbringen von nur 20000 bis 25000 M ark4.

W o trotz der immer schwierigeren Verhaltnisse im 
Bergbau der Betrieb noch bis in das 17. Jahrhundert auf- 
recht erhalten worden war, brachte ihn der DreiBigjahrige 
Krieg zum Erliegen. Erst langsam ist dann wieder der 
Aufschwung gekommen, teils durch das Eingreifen der

1 S c h r i f t t u m : E rm i sch :  Das Sachsische Bergrecht des Mittel- 
alters, Leipzig 1887; Leu th o l d :  Bcmerkungen iiber die Freiberger Berg- 
werksverfassung im 12. und 13. Jahrhundert, Z. Bergr. 21 (1880) S. 13; Die 

,  Freiberger Bergwerksverfassung im 14. Jahrhundert,. Z. Bergr. 39 (1898)
S. 71; W a h l e :  Das AHgemeine Berggesetz fur das Kónigreich Sachsen, 
Freiberg 1831: H. M u l l e r :  Ges hiehtliches iiber den Freiberger Bergbau, 
Freiberger Berg- und Huttenwesen, 2. Aufl. Freiberg 1893: Zycha :  Das 
Recht des altesten deutschen Bergbaus bis ins 13. Jairhundert, Berlin 1899• 
Das Bolimische Bcrarecht des Mittelalters auf Grundlage des Bergfechtś 
von Iglau, Berlin 1900; W es th of f-Sch 1 u t e r ; Oeschichte des deutschen 
Bergrechts, Z. Bergr. 50 (1909) S. 84; Mu l le r-Er zbach  : Das Berg-echt 
PreuBens und des weiteren Deutschlands, Stuttgart 1916; Das Bergamt zu 
Freiberg. Jahrb. Berg- u. Huttenwes. Sachsen 93 (1919) S. A. 16; Weiz- 
sa c k e r : Sachsisches Bergrecht in Bóhmen, Reichenberg 1929- Buchda- 
Deutsches Bergrecht im Siidosten, Halle 1939; H u ff  mann :  Ober die 
sachsische Berggerichtsbarkeit, Weimar 1935; W e rn i c k c :  Sachsens Erz
bergbau w:e_er erstanJen, Vier.ahresp!an 1942, S. 274.

- M i i l l er-Er zbach  S. 26.

3 Inyenitur autem (argentum) in ten a ut vena quaedam et purius quam 
aliquod inventum in lapide: invenitur enim in loco Theutoniae qui dicitur 
Vurieberg, quod sonat Iiber mons aliquando molle sicut pultes tenac^s et 
est purissimum et optimum genus argenti, parum habens de faece valde’ ac
Si per industriam uaturae sit depuratum (Alberti Magni Opp. Tom 2 (Lug- 
dnni 1651); de mtneralibus Lib. III Tract. III cap. X p. 252); E rm i sch  S XIX 
und Anm. 5; Zycha,  Bóhm. Berg I S. 37 Anm. 153.

‘ H . M ii 11 e r : a. a. O. S. 59.

Landesherren, besonders aber durch technische Fort- 
schritte, wie die E infiihrung der SchieBarbeit mit Pulver 
und spater vor allem der Dampfmaschine1.

Uber den heutigen Bergbau im Lande Sachsen ist zu 
bemerken, daB dort Braunkohle, Steinkohle und Erz sowie 

Lagerstatten von Steinen und Erden der verschiedensten 
Art vorkommen. Bekannt geworden ist sein Bergbau vor 
allem durch die Blei-, Zink- und die schon erwahnten 
Silbererzgiinge des ausgedehnten Bezirkes von Freiberg, 
der alten Berghauptstadt des Landes2. Nach den Berg- 
belehnungsbiichern seit dem Jahre 15113, den von 1524 an 
fortlaufenden Verzeichnissen iiber das Ausbringen und die 
Ausbeute der Gruben und den seit 1529 gedruckten Aus- 
beutebógen4 haben von 1524 bis 1600 im Freiberger Be
zirk 716 Gruben in Erzlieferung gestanden. Von 1529 bis 
1803 haben die Freiberger Gruben ein Ausbringen ait 
Brandsilber, Garkupfer und Blei im Werte von 
28113796 3tM heutiger W ahrung  gehabt und davon 
7184796 3łM ais UberschuB an die Gewerken verteilt5.

2. Die Entstehung des Freiberger Bergrechts.
Das deutsche Bergrecht hat sich mit dem deutschen 

Erzbergbau bis zum 12. Jahrhundert ais Gewohnheits- 
recht entwickelt. Zu einer im einzelnen unbekannten Zeit 
an den Ursprungsstatten des Bergbaus entstanden, ist es 
von dem wanderfrohen und freiziigigen deutschen Berg- 
volk allmahlich in mundlicher und schriftlicher Uberliefe- 
rung iiber ganz Deutschland und seine Nachbarlander ver- 
breitet worden.

W o die erste Quelle bergrechtlicher Gewohnheits- 
bildung geflossen ist, ist umstritten. Lange hat man an 
einen Zug von Westen nach Osten geglaubt; vom Rhein 
und dann vom Main aus sollen Scharen frankischer Berg- 
baulustiger nach dem Fichtelgebirge und dem Harz, nach 
Schlesien, nach MeiBen und von da nach Bóhmen und 
Ungarn vorgedrungen sein und m it ihrer Bergbaukunde 
auch das frankische Bergrecht verpflanzt haben6. Zycha ,  
der sich mit dieser Frage eingehend befaBt h a t7, fiihrt das 
Iglauer und das Freiberger Bergrecht auf das alpen- 
landische zuruck; der Zug der Gesetzgebung soli also von 
Siiden nach Norden gegangen sein; wegen des Abhangig- 
keitsverhaltnisses zwischen Freiberg und Ig lau ist Buchda  
mit Zycha der Uberzeugung, daB beide Bergrechte aus 
einem gemeinsamen Grundbestand an bergmannischer 
Denkweise und rechtlicher Auffassung herriihren, im 
Wachstum urspriinglich unabhangig voneinander8.

Jedenfalls finden wir die ersten Aufzeichnungen 
deutschen Bergrechts in den deutschen Alpenlandern, in 
Tirol und in Steiermark. Am 24. M arz 1185 schloB Bischof 

Albert von Trient m it den Silberbergleuten, eingewanderten 
Deutschen, einen Vertrag9; darin gab er ihnen den Berg
bau auf dem ihm gehórigen Calesberg bei Trient unter 

persónlichen Zusicherungen gegen bestimmte Abgaben 
»frei«. Die erste eingehende Aufzeichnung von Berg- 
werksgebrauchen stammt aus den Jahren 1208 ff.; sie ist 
unter dem Trienter Bischof Friedrich von W angen von den 
Gewerken und anderen verstandigen M iinnern der Stadt 
Trient nach gemeinem Ratschlag entworfen, vom Bischof 
bestiitigt und ais Gesetz verkiindet w o rden10.

Das Tridentiner Bergrecht hat das spatere alpen- 
llindische Bergrecht stark beeinfluBt, besonders auf den 
Schladminger Bergbrief von 1408, auch der Eckelzain ge- 
nannt, eingewirkt. Er ist fiir die stiddeutsche, namentlich 

fiir die ósterreichische Bergrechtsentw icklung von groBer 
Bedeutung gewesen; wie bei seinem Tridentiner Stamin- 
recht finden wir seine G rundziige auch im bóhmisch- 
sachsischen Iglau-Freiberger Bergrecht wieder.

1 H. Mi i l l er  a. a. O. S. 67.

2 Wern i cke  a. a. O. S. 274,

3 Leu tho l d ,  Z. Bergr. 29 (1888) S. 83.

4 H. Mu l l er ,  a. a. O. S. 57; G ra t s ch ma nn ,  Vergleichende Obersicht 
der Ausbeute, Freiberg 1852, S. 3 f f ; F re ie s leben ,  Bcitrjige zur Geschichte 
des sachsischcn Erzbergbaus, 1S4S, S. 40.

6 H. M u l l e r  a. a. O. S. 61.

6 Achenbach  : Deutsches Bergrecht, S. 29; E r m i s c h :  S. X.
1 Zycha,  Eohm sches Bergrecht I, S. lOff.
8 Buchda a. a. O. S. 11.

, , S chwind-Dopsch ,  Ausgew. Urkunden zur Verfassungsgeschichte
deutsch-osterreich. Erblande, 1895, S. 10.

“ Ki nk:  Cod. Wang., 1852, S. 441.
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Das Bergrecht der hart an der bóhmischen Grenze 
gelegenen mahrischen Stadt Ig lau  ist der Ausgangspunkt 
der Berggesetzgebung des friihen M ittelalters fiir Nord- 
und M itteldeutschland und grundlegend geworden fiir die 
jungere sachsische Rechtsentw icklung.

Der iilteste Bergbau Iglaus hat sich dort am Alten- 
berger Berg entwickelt, der ebenso wie der Sitz des iilteren 
Tridentiner Bergrechts, der Calesberg, im landesherrlichen 
Eigentum stand und. »gefreit«, d. h. jedermann zum 
Schiirfen und dem Finder zur dauernden Ausbeute tiber- 
lassen worden war. Deutsche Bergleute haben ihre Berg- 
baukunst und ihr Bergrecht dorthin m itgebracht; dadurch 
ist der deutsche Bergbau in Mahren und in Bóhmen nicht 

nur die G rund lage des Staatswohlstandes und der Staats- 
macht geworden, sondern auch bedeutsam fiir die Ver- 
breitung des Deutschtum s1.

Ahnlich wie in Trient und Ig lau waren die bergbau

lichen Verhaltnisse in den alten Bergwerksbetrieben von 
Freiberg, dereń Erzgange zwischen 1162 und 1170 entdeckt 
worden s ind2; auch hier hat sieh der Bergbau von einem 

ursprunghch beschrankten, dem Landesherrn gehórigen 
»gefreiten Berge« (»Freiberg«) aus auf die Privatgrund- 
stiicke ausgedehnt.

Freiberg, die jungę Bergstadt in der M ark MeiBen, 
erscheint urkund lich zuerst 1218, w ird 1221 ais Sitz 
eines landesherrlichen Vogtes genannt und hatte 1225 
schon fiinf Pfarrkirchen und ein H ospital; die meisten Be- 
wohner waren in der altesten Zeit Bergleute, und zwar die 
einzigen Bergleute in der M ark M eiBen3.

Die Anfange des Freiberger Bergrechts haben w ir zu 
suchen in dem jus, quod consulibus Vribergensis oppid i in 
prima constructione sui concessum fu it*; was davon be
kannt ist, ist nicht stadt-, sondern bergrechtlichen Inha lts5; 
urkundlich ist jedoch iiber dieses iilteste Freiberger Berg
recht, auf das z. B. schon die Culm er Handfeste von 1233 
ais »jus Freybergense« verweist6, nichts erhalten. Die 
beiden ersten uns erhaltenen Bergrechtsaufzeichnungen 
stammen aus dem 14. Jahrhundert, also aus einer Zeit, wo 
der Freiberger Bergbau schon mehr ais 100 Jahre alt war. 
Die altere dayon, nach Ermisch das »Freiberger Berg
recht A« genannt, ist Anfangs des 14. Jahrhunderts ent
standen. Sie ist ihrem Inhalt nach ein nicht durchgefiihrter 
Versuch, das Freiberger Bergrecht zu buchen, und wohl 
niemals Gesetz geworden; wahrscheinlich hatte sich her- 
ausgestellt, daB manche in der Erinnerung der Bergleute 
noch Iebendige, wohl auch in alten Aufzeichnungen nieder- 
gelegte Vorschrift praktisch nicht mehr durchfiihrbar und 
tatsachlich schon aufgegeben war, daB aber dem Bergrecht 
auch iiber viele andere w ichtige Gegenstande feste Rechts- 
satze fehlten7.

Um diese Liicken auszufiillen, hat sich der Freiberger 
Rat nach Ig lau gewandt. H ier hatte sich vielleicht auf 

Grundlagen, die aus Freiberg stammten, schon bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts ein im ganzen abgeschlossenes 

Bergrecht entw ickelt; seitdem war Ig lau die Stelle, die man 
mit Vorliebe um Rechtsbelehrung in bergrechtlichen 
Dingen ang ing8.

Iglan schickte die erste Fassung seines deutschen 
Bergrechts, die dem Ende des 13. Jahrhunderts angehórt; 
das war vor 1328. Das Iglauer geschriebene Recht biirgerte 
sich nun teilweise in Freiberg ein, und aus seiner Ver- 
bindung mit dem einheimischen Freiberger Recht ist 
zwischen 1346 und 1375 die zweite Freiberger Bergrechts- 
aufzeichnung, das »Freiberger Bergrecht B« hervor- 

gegangen9. Es verschmilzt Freiberger mit Iglauer Berg
recht in seiner dritten deutschen Fassung, die zwischen 
1346 und 1375 entstanden ist, ein Beweis dafiir, daB Frei
berg auch in der Zwischenzeit fortgesetzt Rechtsbelehrung 
von Iglau eingeholt hat. Im m erhin weist das Freiberger 

Abweichungen gegeniiber dem Iglauer Recht auf, darunter 
z. B. den groBen EinfluB der Bergbehórde auf den Berg-

1 We iz sacker ,  Bergbau, Handwórterbuch des Gre z- und Auslands- 
deutschtums, Bd. 1 S. 372; Schl i i ter ,  Sudetendeutsches B. g echt, Gluck
auf 74 (1938) S. 960 ff.

2 E rm i sch  S. XVI.

3 Ermi sch  S. XV III, XXV.

4 Ermi sch ,  Urkundenbuch der Stadt Freiberg in Sachsen, Leipzig
1883, 1886, Bd. 1, S. 10.

5 E rm i sch  S. XXV.

6 Inventor autem argenti sive is in cujus agris inventum fuerit jus 
reybergense in hujusmodi inventione habeat imperpetuum (Ermi sch

o. a LVI1).

7 E rm i sch  S LXVII; Zycha ,  Bohm. Bergr. I. S. 97. 98.
8 E rm i sch  S. LXVII ff.

3 E rm i s ch  S. LXXV, Zycha I. S.-101.

MnH’ KpM;«Rrn ],Anfan&-ai] ‘.m Freiberger Recht hervortritt 
und schlieBlich zum D irektionsprinzip1 gefiihrt hat.

ńrti;1̂ 38 pfe 'J)erS?r Berg recht B ist eine Niederschrift, die 
ortliches Recht nut fremdem verwandtem Recht verbindet- 
sie war im Auftrage der Stadt verfaBt und zum Gebrauch 

der Bergbehorden bestimmt. Dieses Recht hat bis in die 
Neuzeit im Furstentum MeiBen gegolten, aber auch dar- 
uber hinaus unmittelbare gesetzliche Geltung erlanet. 
Schon lange vor der schriftlichen Niederlegung in den 
beiden Aufzeichnungen A und B war das Freiberger Recht 
im deutschen Ordensritterlande aufgenommen worden; in 
der erwahnten Culmer Handfeste vom 28. Dezember 1232 
behielt sich der Deutsche Orden das Bergregal vor und 
sicherte den Findern von Silbergangen das »jus Frey- 
bergense«2 zu. Auch in Schlesien hatte das Freiberger 
Recht schon um die M itte des 13. Jahrhunderts E ingang 
gefunden3. s 6

3. Der Inhalt des Freiberger Bergrechts.

Das Freiberger Bergrecht weist schon in dem ersten,

u ^  . unbeeinflufiten Entwurf, dem Freiberger Berg
recht A, eine nahe Verwandschaft mit dem Iglauer Berg- 
recht auf. Es mag dahingestellt bleiben, ob danach das 
Iglauer Bergrecht in seinem ersten Bestand altes Frei
berger Bergrecht gewesen, dann, nachdem es in Iglau 
weiter durchgebildet worden war, wieder nach Freiberg 
zuruckgewandert ist und dort, wie feststeht, das Frei
berger Bergrecht B stark beeinfluBt hat; jedenfalls sind 
sich die beiden Rechte so ahnlich, daB auch hier, wie schon 

bei den alpenlandischen Rechtsquellen, der gemeinschaft- 
liche Ursprung unzweifelhaft ist*. Allerdings bestehen in 
einzelnen Anordnungen Verschiedenheiten zwischen dem 
Iglauer und dem Freiberger Recht. Bei einem Vergleich ist 
zu beachten, daB das Freiberger Bergrecht A um mehr ais 
ein halbes Jahrhundert jiinger ist ais die erste Iglauer Auf- 
zeichnung und daB es jedenfalls noch hinter dem der 
dritten, d. h. der ersten deutschen Abfassung des Iglauer 
Rechts liegt.

So kann es denn auch nicht auffallen, daB schon im 
Freiberger Bergrecht A die Bergbaufreiheit gegeniiber dem 
Grundeigentiimer anerkannt ist, wahrend sie in den beiden 
ersten Iglauer Bergrechtsąuellen noch nicht enthalten ist. 
Im § 9 w ird neben dem Rechtssatz iiber die Bergbau
freiheit: »W o eyn man ercz suchen w il, das mag her thun 
mit rechte«, auch schon das Ackerteil des Grundbesitzers 
genannt, ein M itbaurecht zu 1/32 gegen Tragung der 
»Kost«, die spatestens bei E inwurf von Kubel und Seil 
anzubieten w ar5. Ein dem Iglauer Recht unbekannter 
Zinsanspruch des Dorfherrn an den Fleischbanken, Bad- 
stuben und anderen gewerblichen Einrichtungen innerhalb 
des Bergwerks leitet sich daraus her, daB in der M ark 
MeiBen der freie Bauer seine Hufe nicht zu vollem Eigen
tum besaB; iiber ihm  stand ein Obereigentiimer, dem er 
zu Z ins und Dienst verpflichtet war; in manchen Fallen
war dies der Landesherr selbst, meist aber ein von ihm
Beliehener6. Vorschriften des Iglauer Bergrechts iiber die 
Beziehungen des Grundeigentiimers zum Bergwerks
besitzer, wie z. B. iiber die 16 Hofstetten, die jeder ge- 
messene Berg erhalten soli, die Gewahrung von Viehweide 
an die Bergleute, kennt dagegen das Freiberger Berg
recht A n ich t7.

Das Freiberger Bergrecht A erkennt das Bergregal 
vollstandig an; der Bergbau dort stiitzte sich, wie alle 
Einzelvorschriften ergeben, auch auf fremdem G rund und 
Boden nur auf die Verleihung des Markgrafen. Das kann 
fiir Freiberg nicht iiberraschen, denn schon in einer Ur- 
kunde vom 2. August 1185 leitete M arkgraf O tto  von 
MeiBen sein ausschlieBliches Recht an den im Lande auf- 
gefundenen M ineralien aus einer Verleihung durch die 
kónigliche Gew alt ab: cum ab imperio cujuslibet metalli 
proventum in nostra marchia beneficii jure suscepimus8.

W ahrend nach dem Iglauer Recht der Urbarer, der
oberste landesherrliche Bergbeamte, nur mit Genehm igung

1 Vgl. S. 733.
2 Erm i sch  S. XXVI, XLVI; vgl. S. 731 Anm. 6
3 Er m isch S. XLVII, XLVII I;  Z i v i e r :  Bergregal in Schlesien, 1898,

S. 25 und S. 254, Urkunde Nr. 15.
‘ E rm i sch  S. LVI, XLV I ; Leutho ld ,  Z. Bergr. 21 (1880) S. 39; 

Zycha : Bóhm. Bergr. I, S. 10.

5 Ermi sch  S. XXXV, u. S. 5.
6 E rm i sch  S. XXXIV, XXXV. S. 5 (§ 9): S. 61 (§ 36).

7 E rm i sch  S. LV.
9 E rm i sch  S. XXVIII.
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der Geschworenen der Stadt Iglau die Verleihungen vor- 
nehmen konnte, war das nach Freiberger Recht allein 
Sache des obersten »Leihers«, des Bergmeisters1. Sonst 
unterlag die Verleihung schon nach dem Freiberger Berg- 
recht A denselben Voraussetzungen wie nach dem spateren 
Iglauer Recht. Das Erstfinderrecht war anerkannt, auch 
der Nachweis der absoluten Bauwiirdigkeit verlangt. Die 
Vorrechte des Neufangers, des Finders einer Erzlagerstatte, 
sind ebenfalls anerkannt, aber anscheinend fiir das ganze 
Feld der sieben Verleihungslehen; abweichend vom Iglauer 
Recht darf der Neufanger seinen Schurf nur einen Tag 
liegen lassen2. Das Bergwerksfeld, worauf der Finder nach 
Freiberger Recht Anspruch hatte, war fast so groB wie im 
Iglauer Recht, nur wurden nach jenem auch im liegenden 
dreiundeinhalb Lachter zugemessen3. Ein Unterschied 
wegen des Feldesumfanges bestand ferner darin, daB nach 
Freiberger Recht sieben Lehen des Markgrafen, der Mark- 
grafin, der obersten drei Hofbeamten, des Freiberger 
Rates und des Bergmeisters auf beiden Seiten zugelassen 
w urden4, wahreiid sich nach Iglauer Recht an die ver- 
liehenen sieben Lehen nur je ein Kónigs-, ein Burger- und 
ein Herrenlehen anschloB.

Die Freifahrung wegen unterlassenen Betriebes war 
scharfen Grundsatzen unterworfen und trat schon ein, 
wenn das Bergwerk an drei Arbeitstagen nicht vorschrifts- 
maBig betrieben wurde6. Im  Gewerkschaftsrecht fallt auf, 
daB die Ubertragung eines Anteils erst giiltig wurde, nach
dem der Erwerber einmal die »Kost« bezahlt hatte6. Die 
Bergleute arbeiteten in Freiberg teils im Gedinge (taubes 
Gestein), teils im Schichtlohn (E rz )7.

Das Freiberger Bergrecht B kennzeichnet sich schon 
durch den Umfang von 43 Paragraphen gegen 23 des 
Freiberger Bergrechts A ais das umfassendere. Es be
handelt eingehend die Stellung des Bergmeisters und der 
anderen Bergbeamten, das Stollenrecht, die Finderrechte, 
das Verleihen, Messen und Markscheiden, die Rechte der 
Gewerken, der Bergleute, der benachbarten Bergwerke 
gegeneinander, die Schiirffreiheit, die Rechte des Ober- 
flachenbesitzers und des Regalherrn und das Hiittenrecht. 
Ein groBer Unterschied gegeniiber dem Freiberger Berg
recht A § 21 besteht darin, daB der Nichtbetrieb eines 
Erbstollens an acht hintereinander folgenden Tagen und 
nicht wie friiher wahrend sechs Wochen den Verlust her- 
beifiihrt8. Die .sieben Lehen des Markgrafen, der Mark- 
grafin und der iibrigen fiinf Beteiligten sind im Freiberger 
Bergrecht B verschwunden. Das Neufangerrecht ist nun
mehr ahnlich wie im Iglauer Recht geordnet9.

4. Der EinfluB des Freiberger Bergrechts 
auf die deutsche Berggesetzgebung.

Fiir die deutsche Bergrechtsgeschichte ist von gróBter 
Bedeutung der EinfluB gewesen, den das im Freiberger 
Bergrecht B zusammengeflossene Iglauer und Freiberger 
Bergrecht gewonnen hat; dieses bóhmisch-sachsische 
Recht ist die Grundlage zunachst der sachsischen landes- 
herrlichen Gesetzgebung des 15. und 16. Jahrhunderts, vor 
allem der Schneeberger und der Annaberger BergV 
ordnungen und dann fast aller Bergordnungen in Nord- 
und Mitteldeutschland geworden, besonders durch Ver- 
m ittlung der auf den Freiberger beruhenden Joachims- 
thaler Bergordnungen.

Ais in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts der Erz- 
bergbau in Deutschland nach langer Unterbrechung und 
haufiger Storung wieder einen machtigen Aufschwung 
nahm, half man durch Neuaufzeichnung des Bergrechts 
und durch Privilegien an die Bergleute. An die Stelle der 
Niederschriften des bergbaulichen Gewohnheitsrechts, die 
bis dahin aus den bergbaulichen Kreisen selbst hervor- 
gegangen waren, ergingen nunmehr zahlreiche landesherr- 
liche Bergordnungen.

Die Reihe der Sachsischen Bergordnungen beginnt mit 
der S c h n e e b e r g e r  Bergordnung von 147710 fur das dort 
bei Zw ickau eróffnete Bergwerk; ihr folgten 1479 eine

1 E rmi sch  S. XXX, LIV.
* Freiberger Bergrecht A §§ 1, 9-12; E rm isch  S. XXX, LXXXV1I

Freiberger Bergrecht A § 11 Abs. 1.
* Freiberger Bergrecht A § 12: Ermi sch  S. XXXI, LXXXVI
6 Freiberger Bergrecht A § 12.
6 Freiberger Bergrecht A § 14.
’ Freiberger Bergrecht A §§ 15-17; Ermi sch  S. LXX, XC11I
6 Freiberger Bergrecht B § 12.
» Freiberger Bergrecht B § 18; Ermi sch  S. LXXXVI; Zycha 1S 280
9 E rmi sch  S. 82.

andere1 und dann die drei groBen Schneeberger Berg- 
ordnungen von 14922, 149/ und 15003.

Herzog Georg von Sachsen erlieB 1499/1500 fur die 
Bergwerke am S c h r e c k e n b e r g ,  einer Erhebung im 
sachsischen Erzgebirge, eine Bergordnung; sie ist die 

alteste gedruckte deutsche B ergordnung4. Die dort ent- 
standene, mit Stadt- und Bergrecht begabte Stadt erhielt 
von Kaiser M axim ilian I im Jahre 1501 den Namen 

St. Annaberg. Am 5. Marz 1503 wurde eine kleine Anna
berger Bergordnung5 erlassen, die die Schreckenberger 
ergiinzte, und dann die bekannte A n n a b e r g e r  Berg
ordnung vom 5. Februar 15096. M it ihr hat die Entwick
lung des auf dem Boden der alten Freiberger Gewohn- 
heiten erwachsenen Bergrechts einen gewissen AbschluB 

erreicht.
Bald nach ihrer Entstehung gewann diese urspriing- 

lich órtliche Bergordnung eine allgemeinere Bedeutung. 
Der Herzog iibersandte sie 1511 dem Rat in Freiberg und 
wies ihn an, sich in seinen »Bergurteln« nach ihr zu richten 
und nur in Fallen, die nicht darin vorgesehen seien, »ge- 
meines Bergrecht wie bisher zu gebrauchen«7. Neue und 
durch Zusatze vermehrte Ausgaben der Bergordnung er- 
schienen 1520 und 15368. Den EinfluB, den sie auf die Ver- 
fassung des Freiberger Bezirks ausgeiibt hat, beweist die 
vielfach wórtlich an die Annaberger Bergordnung an- 
gelehnte Freiberger Bergordnung von 15299.

Im  Jahre 1513 bewidmete G raf Stephan Schlick sein 
neues Silberbergwerk St. Joachimsthal auf der bóhmischen 
Seite des Erzgebirges mit einer Bergordnung10. Diese 
J o a c h i m s t h a l e r  Bergordnung11 gibt fast wórtlich die 
Annaberger Bergordnung von 1509 w ieder; 1541 folgte ihr 
eine zweite12 und 1548 eine dritte13.

Dieses dem Iglau-Freiberger Bergrecht entstammende 
Joachimsthaler Bergrecht ist fiir den spateren bergrecht- 
lichen Zustand Deutschlands von gróBter Bedeutung ge
worden, indem es durch Gew ohnheit G e ltung in Bóhmen14, 
Schlesien und Mahren erhalten, und auBerdem ais Vorbild 
fiir die Bergordnungen anderer deutscher Lander gedient 
ha t16.

Die Annaberger-Joachimsthaler Bergordnung bildet 
gewissermaBen einen Markstein in der deutschen Berg
rechtsgeschichte, riickwarts, insofern sie den AbschluB des 
in ihr wiedergegebenen Iglau-Freiberger Bergrechts dar- 
stellt, vorwarts, indem sie den Obergang zur neuzeitlichen 
deutschen Berggesetzgebung verm ittelt: »Iglauer Bergrecht 
wurde nach Freiberg verpflanzt. M it artverwandtem Recht 
erwuchs es zu neuer Substanz. Hóherentw ickelt kehrte es 
iiber Joachimsthal zuriick, um  in der alten Heimat erneut 
zu wrirken, ja um wom óglich hóchstselbst seine dort noch 
vorhandene altere Gestalt zu verdrangen«16.

Das altere sachsische Bergrecht fand seinen AbschluB 
in der Kursachsischen Bergordnung Christians I vom 
12. Juni 158917, die wie alle sachsischen Bergordnungen auf 
der Annaberger Bergordnung beruhte. Ihren Inhalt bildeten 
die Grundsatze des Bergregals und der Bergbaufreiheit fiir 
den Erzbergbau. Die metallischen Lagerstatten waren vom 
Verfiigungsrecht des Grundeigentiimers ausgeschlossen 
und standen zur alleinigen Verfiigung des Landesherrn, der 
sie fiir frei erklart hatte, sie jeden unter gewissen Be- 
dingungen und Vorbehalten durch Schiirfen aufsuchen lieB 
und auf M utung hin verlieh. D ie Bergordnung wurde im
17. und 18. Jahrhundert weiter ausgebildet, besonders 

durch die Stollenordnung vom 12. Juni  1749 lf>. Fiir den nicht

1 Ermi sch  S. 89.
2 E rm i sch  S. 102.
3 Ermi sch  S. 145.

4 S e h m : Die Schreckenberger Bergordnung 1499/1500. die alteste
dcutsche gedrucktc Bergordnung. Zwickau 1935

6 E rmi sch  S. 156.
6 Ermi sch  S. 163.
’ Ermi sch  S. CLXIII ;  W a h l e  S. 7.

E rm isch  S.CLXIV; Brasser t  S. 340 Anm.; H u f f m a nn S. 18 ff.
Ermi sch  S. CLXIV.

weichendBen Te?Uedmict.' ° ’ S' 3 nU'' mi* dCm V°n ^  Armabcrge‘- BO' ab’

11 We i z sacke r  S. 28 ff.
W ag ne r  S. 3ff.; We i z sacke r  S. 35ff. u. 290. 

der ^ t ^ C,hM i d t : u?hrw')oloKisch systsmatische Sammlung der Berggcsetze 
v 156fi Hi. ^  h• e. W ■'', 1832. Bd.2 S . l :  vgl. die Hennebergischc BO.
k  B n  mit der Joachimsthaler von 1518 ubereinstimmt,

Brasser t  S. 228ff .; vgl. auch Schl u t er ,  Gluckauf 78 ( 1938) S.964ff.

zum A°Rn im$!o?!ier BO, V- 1548 l,at fUr sanz Bóhmen bis
zum Osterr. ABG. v. 1854 gegolten; W e i z sac ke r  S. 37.

sackerB sa32Sert S' ^  Zyc l l a> Bóhm- Bergr. I S. 116: Weiz-

Buch da S. 13.

Ąu«ustcus » .  S. 18 6 ; Brasser t  S. 339.
Code\ Angusteus I, S. 1391; Brasser t  S. 433



5. Dezember iy4'2 G l u c k a u f 733

regalen Kohlenbergbau galt das sMandat wegen Ent- 
deckung derer im Lande befindlicher Steinkohlen- 
briiche und wie sich bei dereń Aufnahme und Fortbau 
zu verhalten«, das sogenannte Sachsische Steinkohlen- 
mandat vom 19. August 1/431. Es regelte den Bergbau auf 
die nach sachsischem Recht dem Grundeigentiim er vor- 
behaltene Steinkohle. Es ist durch das M andat iiber die G e 
winnung der Stein-, Braun- und Erdkohle und des Torfes 
vom 1. September 18222 zwar fórin lich aufgehoben, tat
sachlich aber nur fortgebildet w orden3. D ie neuere sach
sische Berggesetzgebung begann mit dem Gesetz iiber den 
Regalbergbau vom 22. M ai 1851i , ihm folgte das A ll
gemeine Berggesetz fiir das Kónigreich Sachsen vom 
16. Juni 18685; es gilt heute in der Fassung des Gesetzes 
vom 31. August 1910° m it Anderungen durch einige neuere 
Gesetze und V erordnungen7.

5. Die Sachsischen Bergbehórden 
und das Direktionsprinzip.

Ais in Sachsen fortgesetzt geminderter Bergsegen 
den Bergbau unw irtschaftlich machte, war nicht 
Schwachung, sondern Starkung der Regalgewalt die 
Losung geworden. N icht nur Herabsetzung der regalen 
Abgaben und G ew ahrung von Beihilfen, sondern auch der 
Ankauf von G ruben und Stollen zur Obernahme des Be- 
triebes durch den Staat, besonders aber die E infiihrung 
durchgreifender Aufsicht und die E inordnung der gewerk- 
lichen Beamten und Arbeiter in den staatlichen Ver-- 
waltungskórper waren die F o lg ę8. So hatte in MeiBen im 
Gegensatz zur bóhmischen Selbstandigkeit der Bergwerks
besitzer das D irektionsprinzip immer mehr die Oberhand 
gewonnen und war in den Sachsischen Bergordnungen um 
die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert durchweg zur 
Herrschaft ge lang t9.

Vom 15. bis in die zweite H alfte  des 19. Jahrhunderts 
hat der Landesherr im sachsischen Teile des Erzgebirges 
das ihm vom deutschen K ón ig  verliehene oder bestatigte 
Bergregal auf die metallischen M ineralien hauptsachlich 
nur noch durch Freierklarung des Bergbaus ausgeiibt und 
regelmafiig nicht selbst Bergbau getrieben, sondern ihn 
durch Bergbaulustige gegen Abgaben und fiir ihre Rech
nung unter Leitung seiner Bergbeamten betreiben lassen. 
Die Belehnten hatten nur fiir ihre frei veraufierlichen und 
vererblichen Anteile ZubuBe zu zahlen und, wenn ihnen 
dieser Verlag aus dem Betriebsgewinn wiedererstattet, die 
Rezefischuld getilgt worden war, Ausbeute zu nehmen. 
Sie muBten die technische und wirtschaftliche Leitung des 
Betriebes und den_ Verkauf des gefórderten Erzes nach 
gesetzlichen Gebiihrensatzen den landesherrlichen Berg
behórden iiberlassen und auBer einer Reihe unwesentlicher 
Abgaben Quatem bergeld fiir jedes Lehen, den Zehnten von 
dem ausgebrachten Erz und den Schlageschatz fiir das 
Vermiinzen des Silbers an die Staatskasse entrichten. Die 
landesherrlichen Bergbeamten muBten die Gruben regel
maBig wóchentlich, oder doch langstens alle 14 Tage eine, 
befahren und dabei die ZweckmaBigkeit des Betriebs 
priifen, bei der Anstellung der G rubenbeam ten m itw irken, 
dafiir sorgen, daB die Arbeiter nieinanden betrógen, aber 
auch selbst Lohn (»Kost«) richtig erhielten, und iiberhaupt 
von Amts wegen dariiber wachen, dafi der Bergbau unge- 
hindert und fórderlich betrieben werden konne. Diesen 
Grundsatzen entsprach. es auch, wenn der Landesherr 
selbst gelegentlich zweckmafiigere Wasserhaltungseinrich- 

tungen fiir die G ruben anordnete. Daraus hat sich dann 
immer mehr das vollstandige D irektionsprinzip des Staates 

fiir die Grubenw irtschaft en tw icke lt10.

1 Codex Augusteus III, S. 1379; B rasser t  S. 473.
2 GVBI. 413.
* W ah l e  S. 27.
‘ GVB1. 201.
s GVBI. 351; Z. Bergr. 9 S. 487.
* GVB1. 217.
7 Neueste Fassung bei He i ne  m ann-Pi  nke r n e i I, Handbuch des 

Deutschen Bergwesens, Berlin 193S (1910) Bd. 1 a S. 233.
8 Zy cha :  Bohm. Bergr. I S. 159; M iii 1 e r - Er zb a ch S. 94.
9 Zycha I S. 159 Anm. 74.
10 Le u t h o l d, Z. Bergr. 29 (1888) S. 97; Z y ch a : Bóhm. Bergr. I, S. 164.

Das D irektionsprinzip war nur mit einem Heere von 
staatlichen Berg- und Hiittenbeamten durchfiihrbar1. Das 
Staatsoberhaupt, der Kurfiirst, war der oberste Bergherr, 
dem das Bergregal zustand. Die oberste Bergbehórde war 
das »Geheime Berggemach«, eine Abteilung der Kammer, 
das in das Geheime Finanzkollegium  und zuletzt in das 
Finanzministerium ubergegangen ist. Uftter ihm fiihrte das 
Oberbergamt Freiberg die Oberaufsicht iiber das gesamte 
Berg- und Hiittenwesen aufier der Blaufarbenwerks- 
direktion. An der Spitze des Oberbergamts stand die Berg- 

hauptmannschaft mit dem Oberberghauptmann, dem Berg- 
hauptmann und dem V izeberghauptmann; auBerdem ge- 
hórten dazu der Oberbergmeister und der Bergwerks- 
verwalter, spater der Oberbergamtsverwalter, und eine An
zahl Bergrate und Bergkommissionsrate, spater Oberberg- 
amtsrate; mit ihnen hielt das D irektorium  Mittwochs und 
Sonnabends Sitzung, wobei der Oberbergamtssekretar 
Schriftfiihrer war. Unter dieser M ittelbehórde, die ais 
Landeszentralbehórde galt, bestand in jeder Bergstadt ein 
Bergamt, urspriinglich ein Bergmeisteramt, mit je einem 
Bergmeister, einem Bergschreiber und einer Anzahl von 
Reviergeschworenen, dereń oberster im Freiberger Berg- 
amtsrevier Obereinfahrer hieB. Bei den Bergamtern be
standen Berggerichte fiir alle »Bergsąchen, fiir alles das, 
was Bergwerk antrifft oder vom Bergwerk herfleuBt, ver- 
móge der Bergordnung, es sei gleich person- oder sachlich, 
pein- oder biirgerlich, gemeine oder sonderliche Zuspriiche, 
rechtliche oder dingliche Prozesse, Gewercken, Diener 
oder Amtleutf . . . .K<2.

Die Sorge um  tiichtige Bergbeamte hat 1766 zur 
G riindung der Bergakademie in Freiberg3, die jetzt iiber 
175 Jahre besteht, gefiihrt und in den Jahren 1766 und 
1779 zur Errichtung einer Bergschule dort4.

Das Sachsische Allgemeine Berggesetz vom 16. Juni 
1868 § 174 hob das Oberbergam t Freiberg und die Berg
amter in Freiberg, Marienberg und Schwarzenberg auf 
und errichtete fiir das ganze Land ein einziges Bergamt in 
Freiberg; ihm  wurden ais órtliche technische Stellen acht 
Berginspektionen unterstellt, drei in Freiberg, je eine in 
Dresden, Zw ickau, Chemnitz, Marienberg und Schneeberg. 
Durch das Gesetz. zur Anderung des Berggesetzes vom
9. August 1923 Art. V I5 sind die bergbehórdlichen Ge- 
schafte in unteren Rechtsgang wieder einem Oberbergamt 
und den ihm  ais Bergamter beigegebenen órtlichen Dienst
stellen, im oberen Rechtsgang dem Finanzministerium 
iiberwiesen worden. Seitdem heiBt das Bergamt in Frei
berg wie die entsprechenden Dienststellen in den anderen 
deutschen Landern wieder Oberbergamt. Sein Bezirk um 
faBt jetzt auch die sudetendeutschen Geb ie te6, ihm unter- 
stehen die acht Bergamter in Dresden, Leipzig, Zw ickau, 
Stollberg, Karlsbad, Komotau, Briix und Teplitz-Schónau7.

Die Entstehung des Freiberger Oberbergamts wird 
auf die Ernennung des ersten Oberberghauptmanns fiir das 
Erzgebirge im Jahre 1542 zuriickgefiihrt8; es begeht somit 
in diesem Jahre sein 400jahriges Bestehen, ein in Deutsch
land und in der W elt einmaliges Jub ilaum 9. Stolz und 
dankbar nimmt der deutsche Bergbau daran Anteil und 
iibermittelt dem O b e r b e r g a m t  in F r e i b e r g  zum Ge- 
denktag am 18. Dezember 1942 seine W iinsche fiir weitere 
Jahrhunderte mit einem kraftigen G luckauf.

i~Wahle:  Die Aufhebung einer Bergbegnadigung im Sachsischen 
Erzgebirge, Z. Bergr. 15 (18-74) S. 437; Zy-cha I S. 164.

2 Befehle v. 9. April 1609 (Cod. Aug. 2 S. 235, 236); H u f f mann  a. a.O.
S. 85; Wah l e ,  ABG. (1891) S. 14, 16.

3 W ah l e  ABG. (1891) S. 21; Festschrift zum hundertjahrigen Jubilaum 
der Kgl. Sachsischen Bergakademie in Freiberg am 30. Juli 1866; Frei
berger Berg- u. Hiittenwesen, 2. Aufl., Freiberg 1893 S. 279; Z. Berg-, 
Hiitt.- u. Sal.-Wes. 83 (1935) S. 120; 88 (1940) S. 56.

* W ah l e  ABG. (1891) S. 21; Freiberger Berg- u. Hiittenwesen S. 292. 
Ais Fachschule fiir Bergbau, Hiittenwesen und die Industrie der Steine und 
Erden besteht heute die 1861 in Zwickau gegrundete Bergschule mit AitBcn- 
abteilungen und Vorschulen. auch eine Bergschule in Dux.

5 GS. 420, Z. Bergr. 65 S. 406.
« Gluckauf 75 (1939) S. 135/36.
7 Z. Berg-, Hutt.-Sal.-Wes. 90 (1942) S. 82.
8 H . M u l l e r :  a .a .O.S.57;  Jahrbuch fur das Berg- und Hutten- 

wesen in Sachsen, 93 (1919) S. A. 16.
9W e rn i c k e :  Sachsens Erzbergbau wieder ersianden, Vierjahresplan

6 (1942) S. 274.

Die Manganerzversorgung der Ver. Staaten von Amerika.
A l l g e m e i n e s .

In der Listę der sog. strategischen Rohstoffe in der 

Riistungswirtschaft der Ver. Staaten, derjenigen Rohstoffe, 
die kriegswirtschaftlich dringend benótigt, vom eignen 
Bergbau aber gar nicht oder nur in ganz unznliinglichen

Mengen gefórdert werden, steht das M angan an vorderster 

Stelle. Tatsachlich fehlt es in dem groBen Lande vóllig  an 
bedeutenderen Lagerstiitten des Metalls M angan, das 

nachst Eisen und Titan am haufigsten von allen Schwer- 

metallen in der Erde vertreten ist und dort 0,08 o/o am Auf-
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bau der Gesteinsrinde ausmacht, also keineswegs seiten ist. 
Alle angespannten Schiirfversuche wahrend der Zeit des 
ersten Weltkrieges und auch jetzt wieder haben nicht ver- 
mocht, reiche Lagerstatten von w irklich erheblichem Um- 
fang zu erschlieBen. Von dem gesamten Manganverbi auch 
des Jahres 1940 lieferte das Land selbst nur 20 o/0; beruck- 
sichtigt man ledigłich den auch kriegswirtschafthch be
sonders bedeutsamen Bedarf an hochwertigen Legierungen, 
so betragt der Anteil der inlandischen Rohstoffe an der 

Bedarfsdeckung sogar nur 3-4 o/o.
Bei der gegenwartigen auBerordentlichen Anspannung 

seiner Riistungswirtschaft und damit vor allem auch der 

Stahlindustrie sind die Ver. Staaten mehr denn je auf die 
Einfuhr auslandischer Manganerze angewiesen. Da auch 
die Nachbarlander Kanada und Mexiko iiber keine Mangan- 
erzvorkommen verfiigen, muB die Einfuhr iiber See er
folgen und ist damit der Gefahrdung des ohnedies so 
knappen Schiffsraumes preisgegeben. Unter diesen U m 
standen bildet die Manganerzversorgung ein kriegswirt- 

schaftliches Problem erster Ordnung.

Z a h l e n t a f e l  1. Die Manganwirtschaft der Ver.Staaten 1940 
(in 1000 t).
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Manganerz (mit >  35°/0 Mn) . 41 18 1305 626 _L _
Eisenmanganerz(m.lO-35"/0Mn) 325 40 39 11 — —
Manganhaltige Riickstande von 

Zinkerzen (m. etwa 15%,Mn) 157 23 _ _ _ _

Manganhaltiges Eisenerz (mit 
5—10 °/0 M n ) ...................... 830 61 13 1 _ — ,

dgl. (mit <  5n „ M n ) ............... 750 26 gering gering — —

insges. (Erze u. Riickstande) 2103 168 1357 638 -

Spiegeleisen............................. 104 21 16 3 etwa
Ferromangan . . . .  . . . 466 371 11 9 1 U 8
Manganmetall.......................... 0,2 0,2 — —

D ie  L a g e r s t a t t e n  u n d  der  B e r g b a u  des Landes .

Die Statistik der Ver. Staaten unterscheidet zwischen 
den eigentlichen Manganerzen mit mehr ais 35o/0 Mn, 
Eisenmanganerzen mit 10—35 o/o Mn, manganhaltigen 
Eisenerzen mit mehr ais 5o/0 Mn, solchen mit 2-5 o/0 Mn 
und manganhaltigen Riickstanden aus der Verarbeitung 
von Zinkerzen mit durchschnittlich etwa 15 o/0 Mn. W irk 
lich unzureichend ist nur die Fórderung an eigentlichen 
Manganerzen, die fiir die Herstellung von Ferromangan 
in der Eisen-Metallurgie unentbehrlich sind; dagegen liefert 
der Bergbau immerhin ansehnliche Mengen an mangan- 
armeren Rohstoffen.

Z a h l e n t a f e l  2. Manganerzfórderung der Ver. Staaten 
(in 1000 t).

Jahr
Manganerz 

(>  35 % Mn)

Eisenmanganerz 

(10-35% Mn)

Manganhaltiges 
Eisenerz 

(5-10% Mn)

Zinkhaltige 
Riickstande 

(etwa 15% Mn)

1900
1910
1913

12
3
4

1
42
52

1
20

8*

88
139
104

1914 3 93 7 102
1915 10 184 15 161
1916 32 462 92 202
1917 132 743 132 159
1918 311 931 258 152

1929 61 79 1123 171
1930 68 79 720 115
1931 40 65 221 99
l°3 i 18 16 10 26
1933 19 13 182 _
1934 27 24 202 66
1935 27 95 438 116

1936 33 101 856 126
1937 41 155 1203 118
1938 26 34 280 40
1939 30 244 478 131
1940 41 325 830 157
1941 80-

1 Fiir die Jahre vor 1910 liegen vergleichbare Angaben nicht vor.
2 Nach Teilergebnissen geschiitzt.

Die in friihern Jahren nachgewiesene Fórderung man- 
ganhaltiger Silbererze, die ais FluBmittel fiir die Ver- 
hiittung silikatischer Gold- und Silbererze in den Revieren 
der Rocky Mountains verwendet wurden, hat seit 1928

aufgehórt. Bei den eigentlichen Manganerzen unterscheidet 
die Statistik noch die fur die Eisenhutten verwendeten 
»metallurgischen Erze«, die sog. »Batterieerze«, die bei 
der Herstellung von elektrischen Batterien und in der 
chemischen Industrie Verwendung finden, und »sonstige« 
Manganerze, deren Vervvendung vorw iegend in der Glas- 

und keramischen Industrie erfolgt. Besondere kriegswirt- 
schaftliche Bedeutung kom m t lediglich den sog. smetal- 

lurgischen Erzen« zu.

Die Fórderung von Manganerzen und manganreichen 
Eisenerzen verteilt sich auf eine gróBere Anzahl von 
Staaten; Montana liefert mehr ais die Halfte der Fórderung 
von eigentlichen Manganerzen, wahrend auf Minnesota 
reichlich drei Viertel der Eisenmanganerz-Fórderung und 
fast die gesamte Fórderung von m anganhaltigen Eisenerzen 
entfallen. Die G ew innung m anganhaltiger Riickstande 
stammt ausschlieBlich aus dem bekannten Zinkerzrevier 
von Franklin Furnace in New Jersey; es handelt sich um 
Riickstande und Abbrande, die bei der Auslaugung bzw. 
Destillation des Z inkgehalts verbleiben. Im  Staate Montana 
liefert die von der Anaconda-Copper M in ing  Co. betriebene 
Emma-Grube den Hauptteil in Form von Manganspat 
(Rhodochrosit) ais Nebenerzeugnis des Bergbaus auf den 
beriihmten Kupfererz-Giingen von Butte. Der abgeróstete 

und gesinterte Manganspat ergibt ein sehr hochwertiges 
Materiał m it 1940 durchschnittlich fast 59 o/0 Mn. Diese Fór
derung befindet sich seit dem genannten Jahr in standigem 
Anstieg, da die Grube auf G rund  eines im Sommer 1940 mit 
der Regierung abgeschlossenen Vertrages seit Juni 1941 fiir 
die Dauer von drei Jahren zu einer Jahresleistung von 
81000 t Rósterz verpflichtet ist. Im  Staate Montana liegt 
auch das Revier Philipsburg, das wahrend des ersten Welt- 
kriegs den Hauptteil der sehr lebhaft gesteigerten Mangan- 
erz-Fórderung des Landes geliefert hat, infolge des da- 
maligen Raubbaus aber heute im wesentlichen erschópft ist.

Im Staate M innesota liefert eines der bekannten Rot- 
eisenerz-Reviere am Lake Superior, Cuyuna, aus be
stimmten Lagerstattenteilen manganreiche Erze mit durch
schnittlich 13 o/o Mn und 34 o/0 Fe, daneben auch noch 
manganhaltige Eisenerze mit 7,34 o/0 Mn und 33,3 o/o Fe, die 
ais Ausgangsstoff fiir die Herstellung von Spiegeleisen
u. dgl. geeignet sind und auch den gróBten Teil des Inland- 
bedarfs hieran decken. Die sonstige Fórderung von Mangan- 
und Eisenmanganerzen stammt aus einer groBen Reihe 
kleiner und kleinster Vorkom m en, von denen keines fiir 
sich besondere Beachtung verdient und Von denen wohl auch 
keines in der Zukunft w irkliche Bedeutung erlangen wird. 
Dagegen haben die systematischen und m it betrachtlichen 
Mitteln durchgefiihrten Schiirfarbeiten des U. S. Bureau 
of Mines und des U. S. Geological Survey wahrend der 
letzten Jahre in den Staaten Arizona, Kalifornien, Utah und 
W ashington Manganerz-Vorkommen nachgewiesen, die in
folge ihres geringen Mangangehaltes, teilweise auch in
folge ihrer ungiinstigen Lage, bisher unbeachtet geblieben 
waren. Im Jahre 1941 sind in allen diesen Fallen eifrige 
Versuche zur Nutzbarm achung, teilweise unter Anwendung 
neuer Aufbereitungsverfahren u. dgl., insbesondere der 
Flotation, angestellt worden. Bis zur Unterbrechung aller 

fachwissenschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und 
den Ver. Staaten von Amerika im Dezember 1941 lagen 
endgiiltige Ergebnisse iiber die hier geschaffenen Móglich
keiten noch nicht vor. Immerhin darf man annehmen, daB 
die meisten dieser Vorkom'men inzwischen in regelmaBigen 
Abbau genommen worden sind und gewisse Mengen zur 
Inlandfórderung beitragen.

Tatsiichlich soli die Absicht bestehen, die Inland- 
fórderung auf eine Leistung von 540000 t jahrlich zu 
bringen. Es erscheint aber auBerordentlich zweifelhaft, 

ob es móglich sein w ird, dieses Ziel im Lauf der 
nachsten Jahre zu erreichen. D ie letzte hier bekannt ge- 

wordene Monatsfórderung war die von August 1941 mit 
9200 t. M it einer gewissen W ahrscheinlichkeit laBt sich 
immerhin schiitzen, daB 1942 eine Fórderung von 150000 
bis 200000 t und 1943 eine solche von mindestens 3000001 
erreicht werden wird. Angesichts eines friedensmaBigen 

Jahresbedarfs von iiber 1 M ili. t eigentlicher Manganerze, 

der sich infolge der kriegswirtschafthch bedingten Steige
rung der Stahlgew innung ebenfalls um mehrere 100000 t 
jahrlich erhóht haben diirfte, bedeuten selbst diese ver- 
haltnismaBig giinstigen Annahmen nur eine ziemlich be- 

scheidene Teillósung des M anganproblem s. Auch wiirdfc 
eine solche Fórderung nur einige Jahre aufrecht erhalten 

werden kónnen, da die nachgewiesenen Yorrate an
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reicheren b zw . durch Aufbereitung anreicherbaren Erzen 
nur beschrankt s ind . Bei der groBen wehrwirtschaftlichen 
A ufnahm e der Erzvorrate der Ver. Staaten im Jahre 1933 
wurden die Reserven an eigentlichen Manganerzen auf 

4,4 M ili. t m it e inem  Durchschnittsgehalt von 38 o/o Mn 

berechnet.

Z a h l e n t a f e l  3. M anganerzfórderung der Ver. Staaten 
nach Arten und Staaten 1937 bis 1940.

Art

1. Eigentliches Manganerz:

a) Metallurgisches Erz .

b) Batterie-Erz.......................

c) Sonstiges E r z ............... |

2. Eisenmanganerz

3. Manganhaltiges Eisenerz 
(5-10% M n ) ...................

Staat 1Q37 ] 1938 1939 1940

Montana . . . . 17 5 2 8
Tennessee . . . 1 4 7 7
Arkansas . . . 4 3 6 6
Georgia’ . . . . 1 3 3 4
Virginia . . . . 1 1 0 1
Sonstige . . . . 3 1 1 2

insges. 27 17 19 28

Montana. . . . 7 5 8 9

4 2 1 2
Sonstige . . . . 3 1 2 2

insges. 7 3 3 4

Minnesota . . . 85 18 185 253
Neumexiko . . 19 6 32 37
Georgia . . . . 4 3 7 10
Nevada . . . . 1 — — 5
Virginia . . . . 1 2 5 5
Montana. . . . 20 1 2 4
Kolorado . . . 12 1 8 3
Sonstige . . . . 13 5 5 9

insges. 155 34 244 325

Minnesota . . . 1192 264 478 811
Michigan . . . 10 16 — 19
Sonstige . . . . 6 — — 0

insges. 1208 280 478 830

Verschiedene . 894 339 664 749

New Jersey . . 118 40 131 157
4. Manganh. Eisenerz (2-5°/0 Mn)

5. Manganhaltige Ruckstande .

E i n f u h r .

Unter den gegebenen Umstanden bleibt die Ver- 
sorgung mit M anganerz voraussichtlich auf absehbare Zeit 
eine Aufgabe der E infuhr, fiir die in den letzten Jahren alle 
gróBern Manganerzreviere der W elt in Anspruch ge
nommen worden sind. W ahrend aber friiher die Sow jet
union etwa die Halfte der E infuhr zu liefern pflegte, ist 
ihr Anteil in den letzten Jahren stark zuruckgedrangt 
worden und hat seit dem Sommer 1941 naturgemaB voll- 
standig aufgehórt. D ie Ver. Staaten haben sich nam ent
lich auf die reichen Erze der Goldk iiste  und Brit.-Indiens 
eingestellt und 1940 und 1941 vor allem auch den gróBten 
Teil der Ausfuhr der Siidafr. Union aufgenóm men, die 
bisher iiberw iegend nach Deutschland gegangen war. Um  
Frachtraum durch Verkurzung der Versandentfernungen zu 

sparen, haben die Ver. Staaten vor allem aber auch die 
Beziige aus dem iibrigen Amerika, namentlich aus Kuba, 
Brasilien und in geringerm  U m fang aus Chile gesteigert; 
der Manganerzbergbau von Kuba ist iiberhaupt erst durch 

groBziigigen Ausbau der G ew innung  und namentlich der 
Aufbereitungsanlagen m it H ilfe  von nordamerikanischen 

Firmen zu seiner jetzigen Leistung (1940: 120000 t, etwa 
20 o/o der W eltfórderung) gebracht worden. Auch der bra- 

silianische M anganerzbergbau, in dem schon jetzt der 
U.S.  Steel Trust fuhrend ist, soli m it nordamerikanischer 

Hilfe betrachtlich erweitert w erden1. Infolge des Ausfalls 
des kontinental-europaischen Marktes reicht die Fórder- 
kapazitat der siidamerikanischen, afrikanischen und in 
dischen Reviere zur Befried igung aller erdenklichen An- 
forderungen der Ver. Staaten und GroBbritanniens theo- 

retisch bei weitem aus. D ie Unsicherheit der Lieferungen 
beruht ausschlieBlich auf dem durch den Unterseeboot- 
krieg verscharften Frachtraum m angel. Tatsachlich soli aus 
dem besonders entfernten Brit.-Indien schon seit langerer 

Zeit nur noch wenig M anganerz nach den Ver. Staaten ver- 
frachtet worden sein. D ie E infuhr von den Philippinen hat 

naturgemaB aufgehórt.
AuBer M anganerz fiihrten die Ver. Staaten regelmaBig 

auch Manganlegierungen ein. Unter den Lieferlandern fiir 

Ferromangan stand Norwegen weitaus an erster Stelle; 
kleinere Mengen lieferten H o lland , die ehemalige 

Tschechoslowakei und bis 1937 auch Kanada, das weiter
hin der fast alleinige Lieferer fiir Spiegeleisen blieb. Der 

Ausfall der kontinentaleuropaischen Lander und der Be
darf GroBbritanniens w ird seit 1940 die B ilanz um gekehrt

1 Vgl. Gluckauf Nr. 38, 1942, S. 555.

haben; zur Zeit diirften die Ver. Staaten mehr M angan
legierungen aus- ais einfiihren. Immerhin waren und sind 
die in Frage kommenden Mengen im Verhaltnis zum Ge- 
samtbedarf der Ver. Staaten an Mangan geringfiigig.

Z a h l e n t a f e l  4. E infuhr von Manganerz (in 1000 t).

Lieferlander 1913 1929 1938 1939 1940]

126 335 169 138 317
— 34 129 247 251
— __ 3 181

3 134 108 133
71 220 30 43 171
_ 2 0 8

Brit.-Indien................... 144 74 26 91 193
Niederl.-Indien . . . . — 1 __ 5
P h ilipp inen ................... — 4 7 44

10 7 , 0 1 2

insges. 351 676 492 638 1305

M anganinhalt............... etwa 170 329 238 319 628
Wert in 1000 $ . 2030 8451 6919 8493 18232

Z a h l e n t a f e l  5. AuBenhandel der Ver. Staaten in M angan
legierungen (in 1000 t).

1937 1938 1939 1940

E i n f uh r :

Ferromangan......................................... 24 21 34 9
Spiegeleisen............................................. 17 18 39 16

Aus fuh r :

Ferromangan und Spiegeleisen . . . . 2 0 3 13

D ie  M a n g a n e r z p o l i t i k  der  R e g i e r u n g .

Der Ernst des Manganproblems war der Regierung 
und der Óffentlichkeit der Ver. Staaten schon wahrend des 
ersten W eltkrieges offenbar geworden, ais die vóllige Ab- 
schneidung der russischen und die durch den Frachtraum
mangel hervorgerufene Einschrankung der indischen und 
brasilianischen Lieferungen die auf solche Sorgen vóllig 
unvorbereitete Schwerindustrie zeitweilig in erhebliche 
Schwierigkeiten gestiirzt hatten. Die Ver. Staaten waren 
das einzige Land —  auBer spater der Sowjetunion — , das 
in dem dem FriedensschluB folgenden Jahrzehnt die wehr- 
wirtschaftliche Bedeutung des Rohstoffproblems im Hin- 
blick auf die Kriegserfahrungen weiter im Auge behielt 
und auch einige praktische Folgerungen zog. Auf dem 
Gebiet der Manganerzversorgung wurde zur Hebung der 
inlandischen Erzfórderung im Jahre 1922 ein Schutzzoll in 
Hóhe von 1 cent je lb (453,6 g) Mangan in Erzen mit >30o/0 
eingefiihrt, entsprechend einem Zoll von 11 S je t 50o/0igen 
Erzes. Auf Betreiben des Bergbaus wurde dieser Zoll 
im Jahre 1930 auch auf Erze mit 10—30 o/0 Mn aus- 
gedehnt, 1936 aber fiir alle Erze auf die Halfte herab- 
gesetzt, da der Zoll bei den gesunkenen Erzpreisen 
wahrend der Weltwirtschaftskrisis 1930-1935 zeitweilig 
mehr ais 100 o/0 der W eltmarktpreise ausmachte, also die 
Versorgung der inlandischen Eisenindustrie unverhaltnis- 
maBig verteuerte. W ehrwirtschaftliche Erwagungen traten 
bei diesen MaBnahmen gegeniiber dem leitenden binnen- 
wirtschaftlichen Ziel zuriick. Immerhin war der Zoll auch 
in der halben Hóhe bedeutend genug, um  auf Kuba, dessen 
E infuhr zollfrei erfolgen durfte, trotz der Armut der dor- 
tigen Erze den Aufbau eines recht leistungsfahigen Berg
baus zu ermóglichen, dessen Lieferungen im jetzigen Krieg 

eine wichtige Rolle spielen. Fiir den inlandischen Bergbau 
blieb die W irkung  gering. Im  iibrigen erschien in den 
beiden Jahrzehnten nach dem W eltkrieg ein erstaunlich 
umfangreiches Schrifttum in den Ver. Staaten, das die 
Rohstoffsorgen unter dem Gesichtspunkt eines etwaigen 

neuen Krieges untersuchte; das Mangan nahm  in diesen 
Uberlegungen einen besonders groBen Raum  ein.

Im  Rahmen der ailgemeinen W eltaufriistung seit dem 

Jahre 1937 verdichteten sich auch die wehrwirtschaftlichen 
Vorbereitungen der Ver. Staaten aus der bisher iiber- 

w iegend akademischen Erórterung allmahlich zu prak

tischen MaBnahmen. In der amtlichen Listę des Army and 
Navy M unitions Board, die die hierbei zu beriicksichtigen- 

den »strategischen« Rohstoffe aufzahlte, stand M angan 

neben Nickel, Z inn, Antimon, Chrom , G lim m er, Queck- 
silber und Quarzkristallen in vorderster Reihe. Im  Oktober

1937 begann das Navy Department Kriegsvorrate an 
Manganerzen und Ferromangan anzulegen; bei der Aus- 

schreibung der Lieferungen wurde ausdriicklich die Her- 
kunft aus inlandischen Yorkom m en verlangt. M it dem
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Naherrucken der Kriegsgefahr wurde Anfang 1939 ein 
RegierungsausschuB zur Untersuchung des Mangan- 
problems eingesetzt und am 7. Juli 1939 ein Gesetz an- 
genommen, das fiir die nachsten vier Jahre eine Ausgabe 
von insgesamt 100 Mili. 8 zwecks A ufspe icherung  von 
Rohstoff-Kriegsvorraten vorsah. Die Summę wurde in der 
Folgezeit mehrfach erhoht und iiberschritt im Sommer
1942 2 Mrd. 8 . Bis Mitte September 1941, dem letzten Zeit- 
punkt, fiir den entsprechende Veróffentlichungen vorliegen, 
hatten die mit der Durchftihrung betrauten Staatswirt- 
schaftsstellen, die Metals Reserve Co., eine Tochtergesell- 
schaft der Reconstruction Finance Corporation (Refico), 
und, in wesentlich geringerem Umfange, das Treasury 
Department Auftrage auf Lieferungen von 2844000 t 
Manganerz mit einem Gesamtwert von 108,6 Mili. 8 erteilt, 
hiervon 66,8 Mili. 8 fiir Inland- und 41,8 Mili. 8 fiir Aus- 
landerze. Bis zu dem genannten Zeitpunkt waren hiervon 
246000 t aus dem Ausland und 7000 t aus dem Inland ab- 
geliefert und weitere 28000 t auslandischen Erzes befanden 
sich unterwegs. Alle Lieferungen waren zunachst aus- 
schlieBlich fiir die Anlegung von Kriegsvorraten bestimmt.

Das ebenfalls im Sommer 1939 verabschiedete Gesetz 
»Strategic M aterials Act« stellte der staatlichen Berg- 
baubehórde (U.S. Bureau of Mines) jahrlich 350000 8 .und 
der Geologischen Bundesanstalt (U.S. Geological Survey) 
ebenso 150000 8 auf die Dauer von vier Jahren zur Ver- 
fiigung, um ihnen die Untersuchung von manganhóffigen 
Gebieten und die Ausarbeitung von Verfahren zur wirt
schaftlichen Nutzbarmachung zu ermóglichen. Im Sommer
1940 wies der KongreB dem U. S. Bureau of Mines erneut
2 Mili. 8 fiir die Errichtung von Versuchsanlagen zur Man- 
gangewinnung an. Bis zum Frtihjahr 1941 hatten die ge
nannten Dienststellen insgesamt 375 Vorkommen unter- 
sucht, von denen etwa der zehnte Teil weitere Versuchs- 
arbeiten Iohnte und von denen einige ais zur alsbaldigen 
Ausbeutung geeignet anerkannt wurden. Fast durchweg 
handelte es sich um Lagerstatten armerer Erze, die einer 
Anreicherung bedurften, um fiir die vor allem angestrebte 
Herstellung von Ferromangan geeignet zu werden. Das 
U. S. Bureau of Mines wandte diesen technischen Fragen 
seine besondere Aufmerksamkeit zu und studierte nament
lich die Móglichkeiten der Flotation, vor allem aber die 
Auslaugung mit anschlieBender Elektrolyse. Tatsachlich er- 
wies sich ein Verfahren zur Gewinnung metallischen Man- 
gans auf diesem Wege ais brauchbar, und die Ver. Staaten 
waren in den letzten Jahren das erste und einstweilen ein- 
zige Land, das metallisches Mangan in wirtschaftlich nen- 
nenswerten Mengen (1940 : 225 t mit 99,9 o/o Mn) erzeugte. 
Der Markt fiir Manganmetall erwies sich aber einstweilen 
ais zu eng, ais daB die Verfahren in gróBerm MaBstabe 
angewendet werden konnten.

Im Juli 1940 errichtete die Regierung endlich einen 
Technischen Mangan-AusschuB (Technologie Com- 
mittee of Manganese) unter Mitwirkung der National Aca- 
demy of Sciences und des National Research Council, etwa 
unserer Kaiser Wilhelm-Akademie und dem Reichsfor-

schungsrat entsprechend. Der AusschuB sollte ebenfalls die 
Frage der Nutzbarmachung armer Manganerze, vor allem 
aber auch das Problem der Manganeinsparung in den bisher 
angewendeten metallurgischen und sonstigen technischen 
Anwendungen studieren. Er gab im Jahre 1941 zwei Denk- 
schriften liierzu heraus, in denen er u. a. den stiirkern Ein
satz von Spiegeleisen an Stelle von Ferromangan, Wieder- 
verwendung der Martin-Schlacke, Zusatz von Mangan im 
Mischer statt im Hochofen und den Ersatz von Mangan in 
Ferrolegierungen durch hóherwertige andere Metalle 
empfahl.

Ais wichtigste HilfsmaBnahme der Regierung zur Ab- 
wendung einer eigentlichen Mangannot diirfte sich bisher 
die Anlage von V orra ts lagern  erwiesen haben. Auch die 
Privatindustrie verfiigte bei Beginn der Krisis iiber ansehn- 
liche Vorratsmengen (Anfang 1941: 928000 t mit 48°/o Mn 
unter ZollverschluB). Zuziiglich der Regierungsvorrate, 
dereń Hóhe aus den oben angegebenen Lieferauftragen nur 
teilweise und nur bis zum September 1941 hervorgeht, sollen 
die gesamten Speichermengen bis zum Kriegseintritt der 
Ver. Staaten im Dezember 1941 rd. 2 Mili. t erreicht haben. 
Hienzu kommen wohl noch ansehnliche Mengen in Gestalt 
von Vorraten bei den verarbeitenden Werken selbst. Im 
Jahre 1942 setzte erstmalig der Riickgriff auf die Vorrate 
ein; die Metals Reserve Co. muBte in den Monaten Januar 
bis April 71000 t an die Industrie abgeben.

Die weitern Aussichten.
Mit einer Manganerzfórderung im eignen Land in Hóhe 

von einigen 100000 t in den nachsten Jahren und einem 
kriegswirtschaftlichen Vorrat von wohl immer noch nahezu
2 Mili. t sollten die Ver. Staaten in der Lage sein, den 
Bedarf ihrer Stahlindustrie an reichen Manganerzen 
wenigstens auf die Dauer von zwei Jahren zu befriedigen. 
Die zur Verfiigung stehenden Mengen erscheinen sogar 
reichlidh hoch. Man muB aber beriicksichtigen, daB die 
amerikanische Industrie seit jeher gewohnt ist, aus dem 
Vollen zu schópfen, und daB die Erfiillung der sehr weit ge- 
spannten riistungswirtschaftlichen Piane unter Umstellung 
der gesamten Industrie sehr betrachtliche Steigerungen des 
Verbrauchs mit sich fiihrt, die durch einen auch nur zeit- 
weilig und in Einzelsektoren auftretenden Rohstoffmangel 
bedenklich verscharft wiirden. Die Regierung wird iiber- 
dies auch kaum wagen, den Vorrat noch wahrend des 
Krieges vóllig zu verbrauchen. Auch wahrend dieser Zeit 
muB eine erhebliche Manganerzeinfuhr stattfinden. Uber- 
dies gestatten die geologischen Vorrate im Lande selbst die 
Fortsetzung der gesteigerten Forderung nur auf wenige 
Jahre. Unter diesen Umstanden ist die Manganerz- 
verśórgung schon jetzt, sicherlich aber nach verhaltnis- 
maBig kurzer Zeit, auf die Einfuhr aus Obersee angewiesen 
und damit von der Gestellung ausreichenden Frachtraums 
und der Aufrechterhaltung der Seewege abhangig. Fiir wie 
ernst die Regierung selbst die Lage hinsichtlich der Mangan- 
erzversorgung hiilt, lassen ihre umfassenden Bemiihungen 
erkennen.

U M S C H A  U
Doppel-Sink- und SchwimmgefalJ.

Von Dr.-lng. Friedrich Schu lte , Brambauer.

Bei den Untersuchungen zur Feststellung des Wirkungs- 
grades einer Kohlenwasche ist die Sink- und Schwimm- 
analyse von den Einsatzkohlen und den gewaschenen Pro- 
dukten zweckmaBig und in vielen Fallen recht aufschluB- 
reich. Die bisher dazu verwendeten GefaBe haben fast 
durchweg den Mangel einer schlechten Trennwirkung. Man 
suchte die Trennwirkung durch Erhóhung des Sinkraumes 
zu verbessern, jedoch entspricht der Erfolg meistens nicht 
den Erwartungen. Wenn die Sink- und SchwimmgefaBe mit 
nur wenig Materiał beschickt werden, d. h., wenn die Dicke 
des schwimmenden Materials im Verhaltnis zum Quer- 
schnitt des SinkgefaBes gering ist, erzielt man eine bessere 
Trennwirkung. Ein Mangel vieler dieser GefaBe bleibt aber 
die zeitraubende und unsichere Gewinnung der getrennten 
Produkte.

In der nachstehenden Abbildung ist ein Sink- und 
SchwimmgefaB1 dargestellt, das die angegebenen Mangel 
im wesentlichen behoben hat. Das GefaB ist dort, wo sich 
das Schwimmgut befindet, stark verbreitert, so daB die

1 Zu beziehen durch Feddelcr, Essen, Wachtlcrsti.

Dicke des Schwimmgutes ger.ing bleibt und somit ein gutes 
Absinken des schweren Gutes ermóglicht wird. Um ein 
schnelles Arbeiten zu gewahrleisten, sind der obere und 
untere Stopfen untereinander auswechselbar; einer von 
diesen Stopfen ist ais FuBstopfen ausgebildet, um das Ge
faB standsicher zu machen.

Zum Gebrauch wird das GefaB bis zur Mitte des im 
oberen Teil befindlichen zylindrischen Teiles mit einer 
Schwerefliissigkeit angefiillt, wobei der in der Mitte be- 
findliche Trennhahn geóffnet ist. Beim Eintragen des zu 
untersuchenden Gutes durch die obere Stopfenóffnung 
wird ein groBer Teil des Schwergutes absinken. Nachdem 
das gesamte Untersuchungsgut eingebracht ist, wird das 
GefaB mit dem oberen Stopfen geschlossen und durch 
Neigen, Schiitteln oder Rollen des ganzen GefaBes das 
Sink- und Schwimmgut bewegt, bis eine móglichst voll- 
standige Trennung in Schwer- und Leichtgut eingetreten 
ist. Bei vielen Produkten dauert das Absitzen der einzelnen 
Bestandteile sehr lange, wenn zwischen den spezifischen 
Gewichten flieBende Ubergiinge vorhanden sind. An der 
engsten Stelle des GefaBes, also am Trennhahn, kann man 
neobachten, ob das ganze Trenngut zur Ruhe gekommen 
ist. Nach Beendigung des Trennvorganges wird der Hahn
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geschlossen, der im oberen Teil des TrenngefaBes noch 
nicht abgesetzte Feinstanteil gehórt dann zum Leichtgut, 
der im unteren zum Schwergut. Die Inhalte der beiden Ab- 
teilungen, also das Schwimmgut oder das Schwergut' 
werden getrennt auf Faltenfilter oder Trichter mit poróser 
Glasfrittenplatte gegeben und dann getrocknet. Die klar 
ablaufende Schwereflussigkeit kann des ófteren wieder 
yerwendet werden.

Mit dieser Vorrichtung ist es móglich, Kontrollen eines 
Aufbereitungsvorganges innerhalb kurzer Zeit vorzu- 
nehmen; die Gewinnung von Produkten mit bestimmten 
spezifischen Gewichten ist wesentlich erleichtert.

P A  T E N T B E R / C f i T
Gebrauch sm u ster-Eintragun gen1,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 19. November 1942.

5 b, 1525221. Heinrich Korfmann jr., Maschinenfabrik, Witten (Ruhr). 
Hilfsvorrichtung fiir die Verspannung von Kerb- und Schlitzmaschinen.
18. 10. 41.

5b, 1525271. Gebr. Bóhler & Co. AG., Wien. Einsteckende fiir Ge- 
steinsbohrer, AbbauspieBe und ahnliche Werkzeuge zu Prefilufthammern.
3. 2.41.

lOa, 1525317. Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hiittenwerke, Dillingen 
(Saar). Kohlenschild fiir Kohlenstampf- und Ausdriickmaschinen. 23. 9. 42.

Paten t-Anmeldungen',
die vom 19. November 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

la. 2. R. 109218. Erfinder: Alfred Szpissak, Eisenerz (Steiermark). 
Anmelder: Reichswerke AG. Alpine Montanbetriebe Hermann Góring, Wien. 
Austragleitflachc an Stauchsetzmaschine. 27.1.41.

la . 4. Sch. 121290. Erfinder: Wilhelm Oberjohann, Dortmund-Wambel. 
Anmelder: Schiichtermann & Kremer-Baum AG. fiir Aufbereitung, Dort
mund. NaBsetzmaschine. 4. 11. 40.

1 c. 11. E. 55047. Erfinder: Dr. phil. Wilhelm Schafer, Bochum. An
melder: Erz- und Kohle-Flotation GmbH., Bochum. Verfahren zur Her
stellung von Reinstkohle nach dem Schaumschwimmverfahren. 4.7.41.

lOa. 12/01. 0  . 23274. Erfinder: Dr.-Ing. Carl Otto, Essen. Anmelder: 
Dr. C. Otto & Comp. GmbH., Bochum. Koksofentiir mit selbsttatiger Ent- 
und Verriegelung; Zus. z. Pat. 718505. 15. 11. 37. Osterreich.

10a. 24/01. S. 127624. Societe Chimique de la Grandę Paroisse, Azote & 
Produits Chimiques S.A., Paris. Verfahren zur Spiilgasschwelung yon 
kohlenstoffhaltigen Stoffen. 14. 6. 37. Frankreich 30. 6. 36.

lOb. 3/01. J. 67161. Erfinder: Max Jahns, Berlin-Halensee, und
Johannes Fischer, Dessau. Anmelder: Max Jahns, Berlin-Halensee. Vcr- 
fahren zum Herstellen von Prefllingen; Zus. z. Pat. 647 702. 5. 6. 40.

lOb. 5/02. K. 15332J. Erfinder, zugleich Anmelder: Hans Kobald. 
Perchtoldsdorf. Briketts aus zerkleinerten, thermisch verkohlten Stoffen 
oder Abfallen derselben fiir die Treibstoff erzeugung. 1.2.39. Osterreich
3. 2. 38.

81 e. 143. A. 90638. Erfinder: Hans Hofer, Berlin-Steglitz. Anmelder: 
Armaturen-Apparate-Fabrik Preschona Adolf Meyer, Berlin. SelbstschlieBen- 
der Fullhóhenbegrenzer. 9. 12. 39.

Deutsche Patente.
(V°Adem Tage/ ai.1. ^em Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann)

l a (6). 727106, vom 24.3.37. Erteilung bekanntgemacht am 24.9.42. 
G e s e lls c h a ft  f i ir  F ó rd e ra n la g e n  E rn s t  H ecke l mbH. in S a a r 
brucken . Verfahren und Waschrinne zum Abscheiden feinsłer Gutteile 
aus feinkórnigem Aufbereitungsgut. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Bei der Behandlung des Aufbereitungsgutes, z. B. Kohle, in Rinnen- 
waschen wird das Waschwasser ein- oder mehrmalig vollstandig oder teil-

1 In der Patentanmeldung, die mit dem Zusatz »Osterreich« versehcn 
ist, ist die Erklarung abgegeben, dafl der Schutz sich auf das Land Oster
reich erstrecken soli.

den R'inen a abgezogen und in Sctzvorrichtungen (z. B. Spitz- 

w nhl,. • i  » Ju esen setzen sich die groberen Feingutteile ab, die 
A“fbereitungs«ut oder einem der an den. Rinnen a der 

anfallenden Endguter zugefuhrt werden. Das am Oberlauf der 
Setzyomchtungen b abflieBcnde Wasser wird je nach dem Aschengehalt 
aer m ihm schwimmenden Feststoffe wahlweise den Klarungssiimpfen c fu. 
asthenarme und asehenreiche Schlamme zugefuhrt. Das die feinsten Outteile

mit spezifisch schwererem Gewicht mitfuhrende Waschwasser kann mog- 
lichst restlos aus den Rinnen a der Waschen abgezogen werden, bevor das 
Aufbereitungsgut unter gleichzeitigem Zusatz von Frischwasser in die fol
gende Rinne gelangt. Bei der geschutzten Rinne sind ais Setzvorrichtungen 
mit Sieben o. dgl. versehene Spitzkasten verwendet, die in die Rinne so 
eingeschaltet sind, dafi sie aus dieser das Waschwasser wahrend der Auf
bereitung ganz oder teilweise abziehen.

5d (11). 727021, vom 12.1.41. Erteilung bekanntgemacht am 17.9.42. 
Jose f R ie s te r  in Bochum -D ah lhausen . Vorrichtung zum tnechani- 
schen Laden. Erfinder: Wilhelm Hardieck in Bochum-Dahlhausen.

Bei der zum Laden hereingewonnener Kohle im Streb dienenden Yor
richtung ist an jedem Gewinnungsort ein das Beladen des im Streb ver- 
legten Hauptfórdermittels a bewirkendes Mittel b angeordnet. Samtliche Be- 
lademittel b sind durch ein gemeinsames Zugmittel c miteinander ver- 
bunden, mit dessen Hilfe die Mittel parallel zum Hauptfórdermittel a 
mit einer dem Abbaufortschritt angepaBten Geschwindigkeit im Stpeb auf- 
warts gezogen werden kónnen. Bei der Aufwartsbewegung der Ladeinittel 
gleitet die gewonnene Kohle auf die Mittel. Die letzteren kónnen wahrend 
des Beladens von dem Zugmittel gelóst werden. Dieses Mittel kann mehr- 
strangig sein, einen Bestandteil des Hauptfórdermittels a bilden und bei 
Verwendung eines Bandfórderers ais Hauptfórdermittel zum Lagern der 
Tragrollen dieses Fórderers oder bei Verwendung einer Schiittelrutsche ais 
Hauptfórdermittel ais Laufbahn fiir die Laufrollen der Rutsche benutzt 
werden. Die Strange des Zugmittels kónnen ferner in einer Lageplatle der 
Lademittel gefiihrt werden, so daB das Hauptfórdermittel und die Ladc- 
mittel wahrend der Fórderung ihre Lage zueinander beibehalten.

5d (11). 727273, vom 10.12.40. Erteilung bekanntgemacht am 24.9.42. 
Gebr. E ic k h o ff , M a s c h in e n fa b r ik  und E iseng ie fie re  i in 
Bochum. Abbaufórdereinrichtung. Erfinder: Fritz Vorthmann und Dr.-Ing. 
Arno Rodehuser in Bochum.

Die fiir den untertagigen Strebbau bestimmte Einrichtung hat, wie 
bekannt, ein hinter einer Stempelreihe liegendes, am AbbaustoB a entlang 
gefiihrtes Hauptfórdermittel (Rutsche, endloses Band o. dgl.) b. Zwischen 
diesem Fórdermittel und dem AbbaustoB ist fiir jeden Gewinnungsort (Ein- 
bruch) c ein parallel zum Hauptfórdermittel verlaufender kurzer endloser 
Nebenfórderer d angeordnet. Die letzteren befórdern das ihnen zugefiihrte 
gewonnene Gut in mit dem ciem AbbaustoB zugekehrten Ende auf dcm 

. Liegenden aufruhende Querfórderer e, dereń Abwurfende iiber dcm Haupt
fórdermittel liegt. Die dem AbbaustoB zugekehrte Seite der Nebenfórdc~er d 
und der Querfórderer kónnen rampenartig ausgebildet sein und beide 
fórdermittel liegt. Die dem AbbaustoB zugekehrte Seite der Nebenfórderer d 
werden dicht an den AbbaustoB herangeschoben, so daB ein Teil des Kohlen- 
stoBes, wenigstens dessen vordere lockere Lagen, beim Abbau unmittelbar 
in die Fórderer fallt. Falls diese nach dem AbbaustoB hin rampenartig 
ausgebildet sind, wird dieses erleichtert, weil die Fórderer alsdann mit be- 
kannten Hilfsmitteln (z. B. Ratschengetriebe mit Zahnstange) in das ab- 
gebaute lose Haufwerk oder in einen im StoB hergestellten Schramschlitz 
geschoben werden kónnen.

5d (15io). 727274, vom 8.6.38. Erteilung bekanntgemacht am 24. 9. 42. 
K ar l B rieden  in Bochum  und D ip lo m - B e rg in g e n ie u r  A rn o ld  
Rom er in Herne. Einschleusvorrichtung mit Zellenrad fur Druckluft- 
fór der anlagen.
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Die Welle a des Zellenrades b der besonders fur den Blasversatz be- 
slimmten Vorrichtung ist yerschiebbar und kann wahrend des Betriebes mit 
Hilfe eines quer zu ihr gelagerten Handrades c und eines in Richtung ihrer 
Achse wirkenden Oetriebes d (Zahnstange, Exzenter oder Kurbeltrieb) ver- 
schoben werden. Das Handrad b kann dabei durch eine Sperryorrichtung, 
z. B. einen unter Federwirkung stehenden, in den auf der Welle des rja_nd' 
rades c befestigten Teil des Getriebes d eingreifenden, von Hand yerschieb- 
baren Bolzen e in jeder Lage gesichert werden, so daB das Zellenrad in 
jeder Stellung festlegbar ist.

lOa (13). 726911, vom 10. 10. 40. Erteilung bekanntgemacht am 10.10.40. 
Dr. C. O tto  S Comp. Gm bH . in Bochum. Heizwand fiir Koksofen. 
Erfinder: Paul Heil in Bochum.

Die Oberflache der diel Wand bildenden Steine ist so ausgebildet, daB 
die Fugen des Steinverbandes sich etwa gegen die Mittelebene der Heizwand 
zu keilfórmig erweitern. Dadurch soli die Standfestigkeit und Gasdichtig- 
keit der Wand erhóht werden.

lOa (38oi). 727388, vom 22.5.38. Erteilung bekanntgemacht am 1.10.42.
S aburo  S h ib a ta  in T ok io . Erzeugung von Brennólen aus vergorenem 
Schlamm.

Durch anaerobe Vergarung organischer Abfallstoffe, z. B. Kloaken- 
schlamm oder Fiikalien erhaltener Schlamm wird ohne Zusatz von Brenn
stoffen in Retorten verschwelt.

81 e (63). 727020, vom 29. 12. 38. Erteilung bekanntgemacht am 17.9.42. 
A rno A ndreas in B e r lin - C h a r lo t te n b u rg . V er fahren zum fordem 
von puherfói migem Massengut in fliefffSrm gem Zustand in einer geschios- 
senen Fórderrinne mit poiiger, luftdurchldssiger Grundflache. Der Schutz 
erstreekt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Ober die Oberflache der porigen, luftdurchlassigen Grundflache der 
Fórderrinne wird in der Forderrichtung durch eine in schnell aufeinander- 
folgenden Absatzen wirkende Zuteileinrichtung ein pulsierender Luftstrom 
geblasen.

81 e (136). 727187, vom 17.1.37. Erteilung bekanntgemacht !am 24.12.42. 
H e in r ic h  K oppers Gm bH . in Essen. Schlitzbunkereinrichtung mit 
mehreren Bunkerabteilen. Zus. z. Pat. 649654. Das Hauptpat. hat angefangen 
am 15.12.32. Erfinder: Karl Mack in Offenbach (Main).

Um bei bekannten Schlitzbunkern mit mehreren Bunkerabteilen, aus 
denen yerschiedene Gutsorten in beliebiger Menge in einem einstellbaren 
Mischungsyerhaltnis mittels vor den Bunkerabteilen mit gleicher Geschwin
digkeit hin und her bewegter, an den Enden der Bunkerabteile durch 
Wendeschalter umgesteuerter Abstreiferwagen entnommen werden, eine das 
eingestellte Mischungsyerhaltnis stórende Voreilung einzelner Abstreifer
wagen zu verhindern, werden die yoreilenden Abstreiferwagen am Ende des 
von ihnen zu bedienenden Bunkerabteils selbsttatig so lange stillgesetzt, bis 
der letzte Abstreiferwagen an dem Ende seines Bunkerabteils angelangt ist. 
Alsdann werden die Riicklaufschalter der Motoren samtlicher Abstreifer
wagen selbsttatig eingeschaltet. Zur Erzielung der angegebenen Wirkung 
konnen die von den Abstreiferwagen an dem Ende der Bunkerabteile ge- 
steuerten Wendeschalter so in den Stromkreis der Motoren der Abstreifer
wagen geschaltet sein, daB der Stromkreis aller Motoren in der Reihen- 
folge ihrer Ankunft unterbrochen und bei Auslósung des Wendeschalters 
des Motors des zuletzt ankommenden Abstreiferwagens der Impuls zum 
SchlieBen des Stromkreises durch den die entgegengesetzte Fahrrichtung 
der Wagen beeinflussenden Wendeschalter fiir alle Motoren gleichmafiig 
gegeben wird.

B U C H E R S C H A U
Fliissigkeitspumpen. Eine Einfiihrung in Bau, Berechnung 

und Verwendung der Kreiselpumpen, Kolbenpumpen 
und Sonderbauarten. Von Dr.-Ing. Carl R i t t e r  VDI, 
Staatlicher Baurat im technischen Schuldienst und Ab- 
teilungsleiter. 3., erw. Aufl. (Bibliothek der gesamten 
Technik, Bd. 456.) 405 S. mit 350 Abb. Leipzig 1942, 
Dr. Max Janecke. Preis in Pappbd. 8,60 3tM.
Das 400 Seiten umfassende Buch gibt in leicht ver- 

standlicher Form die theoretischen Grundlagen zur Kon
struktion und Berechnung der Pumpen. In der neuen Auf- 
lage ist der Abschnitt iiber die Rohrreibungsverluste weiter 
erganzt worden. Besonders eingehend sind die Anwendungs- 
gebiete: Abwasser-, Bergwerks-, Brennstoff-, Feuerlósch-, 
Kesselspeise-, Kondensations-, Saure- und PreBpumpen be
handelt sowie der neu aufgenommene Abschnitt iiber 
Pumpen von Berechnungsanlagen, von der einfachen Hand- 
pumpe in den verschiedensten Bauarten zum Um- und 
Abfiillen samtlicher Fliiśsigkeiten bis zur Kolben- und 
Kreiselpumpe in gróBter Ausfiihrung mit Antrieb durch 
Elektromotor, Dieselmotor und Dampfturbine fiir Wasser- 
yersorgungsanlagen. In 350 Skizzen und Abbildungen und 
ausfiihrlichen Schilderungen werden samtliche Pumpen- 
arten besprochen. Das Buch enthalt zahlreiche Angaben 
iiber Leistungen und Charakteristiken der verschiedenen 
Bauarten sowie die Herstellungsfirmen und ist daher wert- 
volI fiir Konstrukteur und Verbraucher.

Oberschu lte .

Bergwerk muB bliihen. Siegerlander Erzstufen, gefórdert 
und aufbereitet von Adolf W urm bach. 135 S. Siegen 
1942, Vorlander. Preis geb. 3,80 91M.
Ein Siegerlander Kind aus altem Bergmannsstamm, 

dem ais Lehrer in Gelsenkirchen auch die rheinisch-west- 
falischen Kumpels nicht fremd sind, besingt seine Heimat, 
das »Bergmannsland, Eisenland, Kóhlerland, Haubergsland, 
Stillingsland, Heimwehland«, besingt des Bergmanns Art 
und Arbeit. In vier Abschnitten, »Bergheimat«, »Es geistert 
um den Berg«, »Bergmanns Tagewerk«, »Von Bergmanns 
Art und Seele« bieten 80 warmherzige Gedichte reiche Ge- 
legenheit zu innerer Einkehr und erąuickendem Verweilen 
fiir miiBige Stunden. Ob nun alte Sagen und Erzahlungen 
aus dem Bergmannsleben in Verse gebracht sind, ob die 
Tatigkeit, das Wesen und das Innenleben des Bergmanns 
bei seinem schonen, aber schweren Berufe in seiner Fróm- 
migkeit, Kameradschaftlichkeit und stolzen, festen Treue 
zum deutschen Vaterlande geschildert ist, seinem Heim und 
seinem Familiensinn Worte in gebundener Form gewidmet 
sind, immer klingt die tief empfundene Verbundenheit des 
Dichters mit dem Bergmannsstande und mit seiner Sieger
lander Heimat durch. Ergreifend und herzerfrischend sind4

Darstellungen, wie die der Feier bei der Einstellung des 
Betriebes der uralten Grube Stahlberg im Gedicht »Der 
Miisener Feierabend 1931« oder das »Der Ahn« iiber- 
schriebene Lebensbild eines alten Bergmanns oder Erinne- 
rungen an »Das Grubental bei Littfeld«, »Das alte Berg- 
mannshaus«, »Die Bergmannsglocke«, »Die tote Grube« und 
anderes mehr. Das Gedichtbandchen, das der Maler Hans 
Achenbach, zum Teil nach alten Vorwiirfen, mit schonen 
Zeichnungen geschmiickt und das der Verfasser dem Berg- 
meister a. D. Johannes Rothmaler zu Siegen zugeeignet hat, 
ist so recht geeignet, bei alten Bergleuten das Gedenken an 
fruhere Zeiten wachzurufen und bei den Jungen Liebe zum 
Bergmannsstande, zu des »Bergmanns Tagwerk, dem 
schónsten von allen«, zu wecken und zu erhalten. Deshalb 
ist dem mit so viel Uberzeugung und Innigkeit abgefaBten 
Buche weite Verbreitung bei Alt und Jung zu wiinschen. 
Den Berufs- und Bergschulen mag es ais Gabe an ihre 
Schiiler fiir ausgezeichnete Leistungen willkommen sein. 
Vor allem aber ist es dazu berufen, den Bestrebungen zur 
Schaffung eines zahlreichen Nachwuchses fiir die Gruben- 
belegschaften den Weg zu bereiten; denn das Wort des 
Dichters gilt:

»Der Bergbau braucht Manner, die das Herz 
Am rechten Flecke haben, *•
Denn Bergwerk ist kein Scherz . . . . «  Serio.

Heimatkunde des Krejses Komotau. Hrsg. voin Heiinat- 
kunde-Beirat der Stadt Komotau. 2. Bd.: Kultur. 7. H.: 
Bergbau. 1. T.: Der E rzbergbau  und  seine Lager
statten. Von Dipl.-ing. Lothar Maria E ise lt. 128 S. 
mit Abb. und Karten. Komotau 1941, Stadtgemeinde 
Komotau.

Der Erzbergbau im Komotauer Geltungsbereich und 
den angrenzenden Gebieten hatte mit seiner hochsten Bliite 
im 16. Jahrhundert zeitweilig innerhalb des gesamten erz
gebirgischen Bergbaus die gróBte wirtschaftliche Be
deutung, ist aber dann allmahlich bis auf die staatlichen 
Betriebe bei Joachimsthal ganz zum Erliegen gekommen. 
Wenn der Verfasser es unternimmt, im Rahmen einer 
Heimatkunde diesen Erzbergbau darzustellen, so glaubfer, 
gleichzeitig auch den fachlich nicht vorgebildeten Leser- 
,reis mi  ̂ ^etl elementaren Begriffen des Erzbergbaus und 
der Entstehung der Erzlagerstatten vertraut machen zu 

Hi- i*crlieri ŝP,rechend gibt die vorliegende Arbeit einen 
5rb,hck ,^^er Orundbegriffe der Erzlagerstattenlehre 

und die einzelnen Lagerstattengruppen mit ihren wichtig- 
sten ronn- und Entstehungsmerkmalen und verbindet 
damitjeweils eine kurzerp oder ausfuhrlichere Beschreibung 
emes der sehr verschiedenartigen Erz- und Alaunvorkommen 
aes Komotauer Reviers nach den friiheren oder noch vorhan-
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denen Aufschliissen. Dabei werden auch einige gesehiehtlich 
bedeutsamere Vorgange erortert, obgleich auf eine umfas- 
sende geschichtliche Darstellung des Komotauer Erzberg- 
baus verzichtet werden muBte. In einem abschliefienden 
Riickblick und einer Vorschau setzt sich der Verfasser fiir 
eine erneute, s. E. aussichtsreiche Untersuchung eines Teils 
der beschriebenen Erzlagerstatten ein. Zahlreiche, z. T. 
noch nicht veróffentlichte Bilder bereichern den Text, ein 
eingehendes Orts- und'Sachverzeichnis erleichtert das Zu- 
rechtfinden in der 90 Seiten umfassenden Schrift.

In einem besonderen, von Archivrat Dr. W enisch in 
Komotau bearbeiteten Anhang sind auf weiteren 38 Seiten

»Urkundliche Beilagen aus der Bliitezeit des Erzgebirgs- 
bergbaus im 3. Viertel des 16. Jahrhunderts« zusammen
gestellt, die bemerkenswerte Einzelheiten der Zustande des 
damaligen Bergbaus widerspiegeln und deshalb bergbau- 
geschichtlich bedeutsam sind.

Die sehr gut ausgestattete Arbeit soli dem Bestreben 
dienen, in breiten Volkskreisen des Komotauer Bezirks die 
Kenntnis iiber die engere Heimat zu erweitern und zu ver- 
tiefen. Dariiber hinaus diirfte sie in bergbaugeschichtlich 
und lagerstattenkundlich interessierten Kreisen freundliche 
Aufnahme und Beachtung finden.

Dr.-Ing. W. de la Sauce.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U'
(Eine Erklarung der Abkiirzungen ist in Nr. /  auf den Seiten 14—16 ver5f!entllcht. ’ bedeutet Text- oder Ta/elabbildungen.)

Geologie und Lagerstjittenkunde.

Kohle. Jodl, Richard: U b e r  d i e  B e z i e h u n g e n  
zwischen H ym atom e lansaure  und  H um insaure . 
Ein Be itrag  zum B ildungsm echan ism us der K oh len 
aus L ign in . Brennstoff-Chem. 23 (1942) Nr. 22 S. 259/63*. 
Herstellung der Versuchsproben. Róntgenographische und 
pyknometrische Untersucliungen der beiden Sauren. Ver- 
gleich ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften 
sowie des Feinbaues. Stellung der Hymatomelansaure in 
der genetischen Inkohlungsreihe. Schrifttum.

Erdól. Hecht, H.: E rdó lvo rkom m en  im A lte rtum . 
Olu. Kohle 38 (1942) Nr. 43 S. 1303/10*. Aus den Ausfuh- 
rungen ergibt sich eine Fiille von Angaben im griechischen 
und rómischen Schrifttum, und man kann wohl mit Recht 
behaupten, daB eine starkere Beachtung dieser Hinweise 
die erst vor wenigen Jahrzehnten eingeleitete industrielle 
ErschlieBung der Erdólvorkommen hatte erleichtern kónnen.

Bergtechnik.

Allgemeines. Kauenhowen, W.: Aus der F riihze it 
der deutschen E rd ó lfó rd e ru n g . Ol u. Kohle 38 (1942) 
Nr. 43 S. 1306/10*. Das Erdól im Bergwerksbuch von 
Agricola. Das wundertatige Quirinusól der Mónche vom 
Kloster Tegernsee. Der Ólheimer Krach.

Becker, H.: D ie A u sb ild u n g s fra g e  in der d e u t
schen E rd ó lin d u s tr ie . Ol u. Kohle 38 (1942) Nr. 43 
S. 1311/17. Um die gegenwartigen und kiinftigen Auf
gaben der deutschen Erdólindustrie losen zu kónnen, ist 
eine planmafiige Ausbildung des Nachwuchses in allen 
Sparten notwendig. Besonders dringend ist die Ausbildung 
eines Erdólingenieurs, die nach einem besonderen Studien- 
plan in einer neu zu schaffenden Fachrichtung »Erdól- 
technik« erfolgen muB.

Fórderung. Buskiihl, Heinz: M óg lich ke ite n  und 
Aussichten f iir  die U m s te llu ng  von Klein- auf 
G roB fórderw agen im Kempen-Bergbau. Gluckauf 78 
(1942) Nr. 47 S. 698/701*; Nr. 48 S. 709/13*. Die dem 
Kempen-Bergbau innerhalb des nordwest-europaischen 
Wirtschaftsraumes erwachsenden Aufgaben werden heraus- 
gestellt. Zu ihrer Erfiillung bedarf es einer Leistungs- und 
Fórdersteigerung. Von den engen Betriebsquerschnitien in 
den Kempen erscheint eine Verbesseruung der stark ver- 
nachlassigten Wagenfórderung durch eine Inhaltsver- 
gróBerung besonders aussichtsreich, zuinal die iibrigen 
Fórdervorgange weitgehend mechanisiert sind. Bei giin- 
stigster Ausnutzung der Grubenraume sowie nach geringen 
Anderungen an den Betriebseinrichtungen erreicht man 
Wageninhalte von 2,23 bis 3 m3 gegeniiber zur Zeit 885 1. 
Die auf Grund bergtechnischer Gegebenheiten ermittelten 
Abmessungen lassen bei Verwertung der im GroBfórder- 
wagenbau vorliegenden Erfahrungen eine vorteilhafte 
Fahrweise sowie erhóhte Betriebssicherheit erwarten. Dem- 
entsprechende Entwiirfe werden erlautert. Die Wirtschaft
lichkeit der MaBnahmen ist iiberall trotz der nicht geringen 
Aufwendungen sichergestellt, z. T. ergeben sich dariiber 
hinaus betrachtliche Gewinne. Schichteneinsparungen be- 
wirken eine Leistungssteigerung und ermoglichen eine 
Fórdererhóhung mit eigenen Arbeitskraften.

Posselt, R.: Uber B eansp ruchungsve rha ltn isse  
und Lebensdauer von D rah tse ilen . Berg-u. hutteinn. 
Mh. 90 (1942) Nr. 10, S. 151/58. Fórderseile werden auf 
ihre Zug- und Biegebeanspruchungen untersucht, und dabei 
wird festgestellt, daB bei zunehmender Seilverfestigung 
und bleibender Langung die Beriihrungsstellen der ein-

1 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vora Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 $Ut 
fur das Yierteljahr zu beziehen.

zelnen Drahte immer mehr durch Verdrangung der Innen- 
schmierung Anfressungen erleiden, die zu Querschnitts- 
verminderung und schlieBlich zum Bruch fiihren. Das Auf- 
suchen solcher Briiche, vor allem der inneren, unsichtbaren 
Drahtbriiche, wird durch elektromagnetische Priifverfahren 
oder durch róntgenologische Untersucliungen ermóglicht, 
die allerdings keine eindeutige zahlenmiiBige Festlegung 
gestatten. Eine weitere Móglichkeit ergibt sich in der stati- 
stischen Aufstellung bleibender Seilliingungen und iiuBerer 
Drahtbriiche in Abhangigkeit von der Betriebsdauer. An 
Hand von Diagrammen, die von 6 Koepe-Seilen einer 
Schachtanlage aufgestellt wurden, wird gezeigt, daB ein 
Seil mit steil verlaufender Langungskurve ebenfalls eine 
Zunahme der auBeren Drahtbriiche aufweist und abgesehen 
von den iibrigen Einzelheiten der Fórderanlage, wie Seil- 
bauart, Seilabmessungen, Teufe, Lasten, Geschwindigkeits- 
verhaltnisse usw., sich der SchluB ziehen laBt, daB bei 
weiterer Verwendung des Seils in absehbarer Zeit mit dem 
Eintreten des Bruches zu rechnen ist. Zur Verlangerung 
der Lebensdauer von Fórderseilen wird mit Nachdruck auf 
eine sachmaBige AuBen- wie Innenschmierung von Draht
seilen hingewiesen, die den an den Beriihrungsstellen der 
Drahte auftretenden Flachendriicken angepaBt sein muB. 
Auch ist eine Verzinkung der Drahte zu empfehlen, da der 
Zinkiiberzug nicht nur gegen Rost und Korrosion schiitzt, 
sondern auch schmierende Wirkung besitzt. Der Aufbau 
eines Drahtseiles soli móglichst einfach sein und aus 
starken Drahten bestehen, wodurch dereń Gesamtzahl im 
Seil herabgedriickt wird. Die Hanfseele soli neben hoher 
Festigkeit und Elastizitat auch eine groBe Aufnahmefahig- 
keit fiir den zu verwendenden Schmierstoff haben. Der 
Gleichschlag ist wegen seiner gróBeren Biegsamkeit und 
besseren Auflage dem Kreuzschlag vorzuziehen.

F. M u lle r.

Pointner, K .: D ie Berechnung und P r iifu ng  der 
T r e i b f a h i g k e i t v o n  A uf zugstreibscheiben. 
Warme 65 (1942) Nr. 46 S. 395/400*. Obwohl die physika
lischen Grundgesetze von Reibungswinden festliegen, be
stehen noch heute Meinungsverschiedenheiten dariiber, wie 
die sicherheitstechnischen Belange am geeignetsten beriick- 
sichtigt werden sollen. In der vorstehenden Abhandlung 
werden die strittigen Fragen einer kritischen Betrachtung 
unterzogen und die fiir die Berechnung und Priifung der 
Treibfahigkeit wichtigsten Gesichtspunkte erortert.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Dampfkessel. Hellemans, A .H .W .: D e r  i s o l i e r t e  
F l a m m r o h r k e s s e l .  Brennstoff- u. Warmewirtsch. 24 
(1942) Nr. 10 S. 177/84* (SchluB f.). Es wird ge
zeigt, daB die Isolierung des Flammrohrkessels nicht nur 
die Einmauerung iiberfliissig macht, sondern daB bei An
wendung der neuzeitlichen Erkenntnisse hinsichtlich der 
Warmeiibertragung der Flammrohrkessel unter Erhaltung 
Seiner groBen Belriebssicherheit und weiterer guter Eigen- 
schaften mit geringeren Kosten jetzt ebenfalls ein Dampf- 
erzeuger geworden ist, der selbst bei geringem Dampf- 
bedarf auch in wirtschaftlicher Beziehung einer groBen 
und neuzeitlichen Kesselanlage nicht nachsteht.

Kreiselverdichter. Kluge, F .: V a k u u m - K r e i s e l -  
verd ichter. Z. VDI 86 (1942) Nr. 41/42 S. 623/28*. An 
Hand der Kennlinien des Vakuum-Kreiselverdichters 
werden zunachst die Betriebsverhaltnisse und Arbeitsmóg- 
lichkeiten erortert. Sodann wird an einigen Ausfiihrungen 
der konstruktive Aufbau beschrieben und dargelegt, 
welche Wirkungsgrade erreichbar sind. Den AbschluB 
bildet eine kurze Besprechung des Anfahrvorganges.
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Chemie und Physik.

Yergasung. Traustel, Sergei: G rundsatz liches zur 
Berechnung von Vergasungsvorgangen. Feuerungs- 
techn. 30 (1942) Nr. 10 S. 225/31. Vergleich verschiedener 
Berechnungsverfahren miteinander. Berechnung mit Hilfe 
von Umsatzgraden, sowie mit Hilfe von Stoffbilanzen. An- 
genaherte Lósung. Gegeniiberstellung der Ergebnisse. 
Wassergas. Die Energiebilanz. Beispiel Generatorgas. 
Schrifttum.

Wirtschaft und Statistik.

Der Bergbau der S iida frikan ischen  U nion und 
seine Bedeutung im gegenw artigen Krieg. Gluck
auf 78 (1942) Nr. 47 S. 701/03*. Wertmafiig wiegen die 
kriegswirtschaftlich weniger wichtigen Edelmetalle und 
Edelsteine, vor allem Gold und Diamanten, so weit vor, 
dafi die daneben gefórderten unedlen Mineralien gern iiber- 
sehen werden. Siidafrika liefert aber auch in einer anderen 
Reihe von Mineralrohstoffen wachsende Fórdermengen, die 
sowohl fiir den Aufbau einer eigenen Riistungsindustrie ais 
auch fiir die Versorgung Englands und der Ver. Staaten 
schon jetzt eine erhebliche Bedeutung besitzen. Besonders 
wichtig in dieser Hinsicht ist die Fórderung von Steinkohle 
und Eisenerz, die den Aufbau einer eigenen Schwerindustrie 
ermóglicht hat, ferner von Manganerz, Chromerz, Asbest 
und Glimmer.

Lohnpolitik. Kalckbrenner, O.: Der Le istungs lohn  
nn Baugewerbe. Monatsh. NS-Sozialpol.9(1942) H. 15/16 
S. 142/43. Mit der Reichstarifordnung iiber den Leistungs- 
I°hn im Baugewerbe und den dazu ergangenen Tariford- 
nungen zur Festsetzung von Bauleistungswerten vollzieht 
sich in einem wichtigen Schlusselgewerbe lohnpolitisch eine 
grundsatzliche Wandlung, die fiir die Neuordnung des ge- 
samten deutschen Lohnsystems bedeutungsvoll ist Der 
Verfasser kennzeichnet die Grundziige des neuen Lohn- 
StiStt mS lm Bau&ew.el'be und erórtert insbesondere die Ver- 
ptlichtung zur Einfiihrung des Leistungslohnes, begriindet 
die Notwendigkeit reichseinheitlicher Leistungszeiten und 
legt dar, warum diese in der praktischen Anwendung be- 
weglich gehalten sind. Positive Erfahrungen iiber die Aus- 
vvirkung des neuen Lohnsystems im Baugewerbe lassen 
sich noch nicht mitteilen, da die Neuordnung erst am 
1. Januar 1943 verbindlich in Kraft tritt.

Setefn S e t n i e  25ccgleute
Bezirksverband Gau Baden-ElsaB.

Samstag, den 5. Dezember, 17 Uhr, findet in Miil- 
hausen i. E. im Hotel Deutscher Hof, Kolmarer Str. 18, die 
Orundungsversammlung des Bezirksverbandes Gau Baden/ 
ElsaB sowie der Untergruppe Miilhausen des Bezirksver- 
bandes Gau BacIen/ElsaB des VDB. im NSBDT. statt.

Im AnschluB an die Griindungsansprachen halt Herr K 
Herdemerten, Leiter der Herdemerten-Grónland-Expe- 
chtion, einen Vortrag iiber »Wegeners- und Herdemertens- 
Gronland-Expeditionen« (mit Lichtbildern), zu dem die Mit
glieder ebenso wie zu dem anschliefienden kameradschaft- 

sind Beisammensein mit ihren Damen herzlichst eingeladen

Simon, Leiter des Bezirksverbandes Gau Baden/Elsafi.

Bezirksverband Gau Steiermark.

Samstag, den 5. Dezember, finden in Gemeinschaft mit 
der Bezirksgruppe Metali und Erz und des NS.-Dozenten- 
bundes Arnt fur Wissenschaft an der Montanistischen Hoch- 
schule Leoben im Horsaal I der Montanistischen Hochschule 
m Leoben folgende Vortrage statt: 16.30 Uhr Berg- 
inspektor Dip -Ing. August Sovinz, Fohnsdorf »Die Ab- 

deDs Wassereinbruchs im Wodzicki-Hauptschachtr, 
17.30 Uhr Bergschuldirektor Dipl.-Ing. Hans R i n d l e r  
Leoben »Das bergmannische Berufserziehungswesen in den 
rY °T -  Un<i  Ąlpengauen, mit besonderer Beriicksichtigung

h e r z l f c h S ^ K * ' ” ' U"Ser'  Si" d

R ind ler, Leiter des Bezirksverbandes Gau Steiermark.

Bezirksverband Gau Hessen-Nassau.

Donnerstag, den 10. Dezember, 16 Uhr, findet in Wetz- 
lar m der Adolf-Hitler-Schule einVortrag vonDr. Semm ler 
Saarbrucken, uber das Thema »Als Wehrgeologe am West- 

statt, zu dem samtliche Mitglieder desVDB. und der

iibrigen dem NSBDT. angeschlossenen Verbande herzlichst 
eingeladen sind. Gaste sind willkommen.

Schw anenberg,
Leiter des Bezirksverbandes Gau Hessen-Nassau.

Bezirksverband Gau Essen.
U nte rg ruppe  Essen.

Im Monat Dezember 1942 werden vom Bezirksverband 
Gau Essen des Vereins Deutscher Bergleute, in Gemein
schaft mit dem Haus der Technik, Essen, Hollestr l a 
nachstehende Vortragsveranstaltungen durchgefuhrt: ’
Freitag, den U. Dezember 1942, 16.30 Uhr: Vortragsreihe• 

»Der elektrische Strom im Ruhrbergbau untertage« 
(T Tag) Dr.-Ing. B. Passmann, Verein fur die berg- 
baulichen Interessen, Essen »Stand und Aussichten der 
Elektrifizierung«.

Dienstag, den 15. Dezember 1942, 17 Uhr: Diplom-Berg
ingenieur Dr.-Ing. Otto M u lle r , Fried. Krupp Aktien- 
gesellschaft Bergwerke Essen, Essen-Bergeborbeck 
»Mechanisierung beim Gesteinsstreckenvortrieb«. 

Donnerstag, den 17. Dezember 1942, 16.30 Uhr: Vortrags- 
reihe: »Der elektrische Strom im Ruhrbergbau unter- 
tage« (2. Tag) Oberingenieur Dipl.-Ing. W. A l te na 
Bergbau AG. Ewald-Kónig-Ludwig, Herten »Die elek- 
tromotorischen Antriebe«.

Wir geben unseren Mitgliedern von diesen in Gemein
schaft mit dem Haus der Technik durchgefiihrten Vortrags- 
veranstaltungen Kenntnis mit der Bit e um rege Beteiligung 
Der Eintritt ist gegen Vorweis der Mitgliedskarte zu samt- 
lichen Veranstaltungen kostenlos.

Rauschenbach, Leiter der Untergruppe Essen.

Bezirksverband Gau Westfalen-Siid.
U nterg ruppe  Siegen.

Montag, den 14. Dezember, 16 Uhr, findet im Biirger- 
haus Siegen, Koblenzer Str. 8, ein Vortrag des Herrn Ersten 
Bergrat von Rein brecht uber das Thema »Reiseerlebnisse 
im fernen Osten« (mit Lichtbildern) statt. AnschlieBend 
kameradschaftliches Zusammensein. Wir bitten um rege Be
teiligung. 6

von Reinbrecht, Leiter der Untergruppe Siegen.

Bezirksverband Gau Westmark.
In nachstehendem geben wir einige Anderungen und 

trganzungen zu dem hier1 veróffentlichten yortra^s- 
1 rP,gli?mm des Bezirksverbandes Gau Westmark fiir das 
l. Halbjahr 1943 bekannt:

Be.r? fss.essor A rbenz »Erfahrungen mit Reihenstempeln«. 
Volkhngen: Sonntag, den 2. Mai 1943, 17 Uhr.

Dr.-Ing Hoffmann(»BewertungsmaBstabe fiir Steinkohlen,
 ̂ insbesondere Saarkohlen«.

Saarbrucken: Mittwoch, den 14. Juli 1943, 18 Uhr.

DVrMMr RaU oDie Wassen'ersorgung der Saargruben«. 
Volklingen: Sonntag, den 4. Juli 1943, 17 Uhr.

Dr. Semm ler »AIs Wehrgeologe am Westwall«.
Neunkirchen: Sonntag, den 21. Februar 1943, 17 Uhr.

kohknghruben«Die SUmpfung der 'othringischen Stein-

Sulzbach: Sonntag, den 4. Juli 1943, 17 Uhr.

Vorzefit« th >>D'e Dinosaurier’ die gróBten Tiere der

Neunkirchen: Sonntag, den 4. Juli 1943, 17 Uhr.

n  i  G eo log ische  A rbe itsgem e inscha ft. 
rotessor Dr. Kraus »Das Landschaftsbild der Alpen ais 

Folgę der erdgeschichtlichen Entwicklung«.
Saarbiucken: Mittwoch, den 26. Mai 1943, 18 Uhr.

P' I n Z ?  k >>D,A‘ Grimdwasserverhaltnisse im Saar- 
Lotln ingischen Rauin«.

Saarbrucken: Mittwoch, den 20. Januar 1943, 17.15 Uhr., — - w .  j a u u a i  1 '

c u , o Geologische Wanderung. 
\y/ u  Sonntag> den 20. Juni 1943, 9 Uhr.rv  w/-i£ xi J UU1 V unr.

unseren Anschauungem^ " 2  def SalzlaSerstatten nach 

Saarbrucken: Mittwoch, den 24. Miirz 1943, 17.15 Uhr.

■ . van Rossum ,
Leiter des Bezirksyęrbandes Gau Westmark.

schle?isch?nCnstp-k^ reM 0rcR o b e r t ’ v °rsitzer des Ober-

S f t  60 Lebensja"hryn tatS> ,0 " ' ndel a”  5' D"
1 Oliickauf 78 (1942) Nr. 36 S. 532.


