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Abb. 3. Profil des Flózes Dickebank.

Erfahrungen mit Strebbruchbau in machtigen Flózen.
Von Betriebsdirektor Bergassessor Heinrich-Otto Ka i s e r ,  Castrop-Rauxel.

Das Hangende bestand aus einem zwischen 0,5—2 m in 
seiner Machtigkeit wecliselnden Tonseliiefer, den ein 2 bis
3 m macłitiger Sandseliiefer iiberlagerte. Stellenweise legte 
sich der Sandseliiefer auch unmittelbar auf das Floz. Ober 
dem Sandschiefer folgte eine mehrere (4 —5) Meter 
machtige Sandsteinbank, die bei dem im Anfang mit Voll- 
versatz bzw. Blindortversatz betriebenen Abbau von Zeit 
zu Zeit unter starken Druckerscheinungen abriB. Das 
Liegende bildete ein fester Tonschiefer.

Der Abbau erfolgte zunachst in der Weise, daB beide 
Bankę getrennt voneinander gebaut wurden. Der Abbau der 
Unterbank ging voraus. Im Abstand von etwa 15 m folgte 
der Verhieb der Oberbank. Die Kohle der beiden Betriebs- 
punkte gelangte durch Schuttelrulschen zur Abbaustrecke, 
in der sie mit Hilfe eines Gummifórderbandes zur Fiill- 
stelle im OrtsquerschIag gebracht wurde.

Die Fremdberge fiir den vorangehenden, mit Voll- 
versatz betriebenen Unterbankstreb wurden dureh einen 
Bandberg und weiter durch die obere Abbaustrecke mit 
Hilfe von Gummifórderbandem der Strebrutsche zugefiihrt. 
In der Oberbank erfolgte anfiinglich Blindortversatz. Nach- 
dem der Abbau beider Bankę in dieser Weise etwa 100 m 
zu Felde gegangen war, wurde im Oberbankstrcb Bruchbau 
eingefiihrt, der sich zunachst recht befriedigend ent- 
wrickelte. Schwierigkeiten traten jedoch ein, ais sich das 
anfiinglich verhaitnismaBig kompakte Bergemittel auf etwa 
0,25 m und weniger verschwachtę und zugleich sehr 
gebrach — brandschieferartig — wurde. Beim Abbau der 
Unterbank lief es teilweise aus. Die Stempel der Unter
bank setzten immer haufiger in die Oberbank durch oder 
umgekehrt. Die Wanderkasten des Oberbankstrebs ver- 
sanken in dem weichen Bergemittel u. dgl. mehr. Von einer 
starren Bruchkante, die bekanntlich fiir das planmaBige 
Hereinbrechen des Hangenden und damit fiir eine plan
maBige Fiihrung von Strebbruchbau iiberhaupt ent- 
scheidend ist, konnte bei dieser Betriebsweise nicht mehr 
dieRede sein. Daher wurde beschlossen, das Floz von nun an 
in seiner Gesamtmachtigkeit (2,7—3 m) mit Strebbruchbau 
abzubauen. Bei dieser Abbauweise lieB sich zudem nicht

Auf der Schaehtantage Erin der Gelsenkirchener 
Bergwerks-AG. in Castrop-Rauxel sind eine Anzaiil von 
Betrieben mit Strebbruchbau in machtigen Flózen be- 
merkenswert. Aus ihrer Reihe soli der Abbau in den 
Flózen Dickebank, Sonnenschein und Karl im folgenden be- 
sehrieben werden.

D er Ab b a u  von F lo z  Di cke bank .
Ende 1938 wurde im Nordfliigel der Spezialmulde von 

Floz Dickebank der flachę westliche Streb in Verhieb ge- 
nommen, in dem spiiter das bis zu 3 m machtige Floz in 
seiner ganzen Machtigkeit mit Strebbruchbau gewonnen 
worden ist (Abb. 1 und 2).

Das mit 10—12° nach Siiden einfallcnde Floz bestand 
aus 2 Banken, der 1,10—1,20 m machtigen Oberbank 
und der 1,30—1,40 m machtigen Unterbank (Abb. 3). Bcide 
Bankę waren durch ein Bergemittel von 0,4—0,5 m Starkę, 
gemessen in der Querschlagsachse, getrennt. Gegen Osten 
wuchs das Bergemittel allmahlich bis auf 0,7 m an, wahrend 
es sich gegen Westen bis auf 0,15 m verschwaehte.

Abb. 1. Sehnitt durch die 2. westliche Abteilung, Nordfeld, 
der Zeche Erin.
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Abb. 2. GrundriB von Floz Dickebank.
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nur der kostspielige Vollversatz der Unterbank ersparen, 
vielmehr stand bei einem Abbau des Flozes in ganzer 
Machtigkeit auch eine erhebliche Leistungssteigerung in 
Aussicht.

Ende Januar 1930 wurde mit der Umstellung des 
Betriebes begonnen. Sie erfolgte nach folgendem Plan. Der 
vorangehende Unterbankstreb wurde zur Oberbank durch- 
gebrochen und der Streb in ganzer A^achtigkeit zugerichtet, 
wahrend der Oberbankstreb allmahlich herangefiihrt wurde 
(Abb. 4 a— d).

a Abbau mit l/ollversatz in der Unterbank u. Bruchbau in der Oberbank.

b Durchbruch wn der Unterbank in die Oberbank.

c Einbringen eines Yoll/ersatzpufFers im GesamtfUz u.Nachho/en d. Oberbankstreb̂
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d Abbau des Flozes in gesamter Machtigkeit mit Bruchbau.

Abb. 4a—d. Obergang zum Abbau des Flozes Dickebank 
in ganzer Flózrnachtigkeit.

Inzwischen wurde der vorgestellte Streb beschleunigt 
zu Felde getrieben, um zwischen ihm und dem nach- 
gefuhrten Oberbankstreb Raum fiir einen Puffer zu 
schaffen (Abb. 4c). Dieser Puffer wurde aus Vollversatz 
gebildet, den man zusatzlich durch Bergekasten verstarkte. 
E r betrug etwa 9 m, ais der Oberbankstreb verhauen war. 
Die Belegung wechselte ohne Stórung in den vordercn 
Streb, der nunmehr voll belegt mit Bruchbau weiter- 
betrieben wurde. Die Umstellung war restlos gegluckt. Der 
Vollversatzpuffer hatte zusammen mit den Wanderkasten, 
die fiir den beginnenden Bruchbau bereits eingebracht 
waren, die dem Oberbankstreb voraneilende Druckwelle 
yoll und ganz aufgefangen. Der Abbau des Flozes in sciner 
ganzen Miichtigkcit von 3 m konnte danach planmaBig 
weitergehen.

Der Verhieb erfolgte nuntnehr in der Weise, daB in 
der Morgcnschicht die Oberbank ausgekohlt und das 
Bergemittel abgedeckt wurde. Die Mittagschicht gewann 
die Unterbank hercin, wahrend in der Nachtschicht die 
Rutsche und die Wanderkasten umgesetzt wurden und das 
Zubruchwerfen des Hangenden im Versatzfeld erfolgte. 
Bei dieser Arbeitsweise gefahrdeten dic leicht herein- 
brechenden Drucklagen der Oberbank infolge der groBen 
Machtigkeit des Flozes die Kohlenhauer der Morgcnschicht 
auBerordentlich bei ihrer Oewinnungsarbeit. Auch wurde 
standig die Rutsche verschuttet, was haufige Fórder- 
stórungen verursachte. Daher wurde der Verhieb derart 
umgestellt, daB in der Morgenschicht die Unterbank ver- 
hauen und der endgiiltige Ausbau gesetzt wurde, nachdem 
in der Mittagschicht tags zuvor bereits die Oberbank her- 
eingewonnen und das Bergemittel abgedeckt worden war. 
Abgesehen von der gróBeren Sicherheit gegen Kohlenfall 
und dem stórungsfreien Lauf der Rutsche, konnte nunmehr 
auch das Bergemittel besser abgefangen und die Verun- 
reinigung der Kohle verringert werden.

Wie die Abb. 5 und 6 zeigen, war der Streb mit Stahl- 
stempeln System Gerlach ausgeriistet, die mit 1,20 m Ab- 
stand unter 2,50 m lange, im Einfallen verlegte Schalhólzer 
gesetzt wurden. Wenn auch das grofle Gewicht der 
Stahlstempel (75 kg) das Setzen erheblich erschwerte,

so haben sie sich im Laufe des Abbaues docli auBerordent
lich gut bewahrt. Dank ihrer starken Ausbildung und ihrer 
geringen Nachgiebigkeit stiitzten sie das Hangende ge- 
niigend starr ab, um zugleich die notwendige starre Bruch- 
kante zu bilden. Holzstempel waren in keiner Weise dem 
Druck des schweren Hangenden gewachsen, wie sich bei 
voriibergehender Verwendung infolge Mangels an Stahl- 
stempeln immer wieder zeigte. Die Holzstempel brachen 
nur zu leicht, so daB die Wanderkasten die Hauptlast auf- 
nehmen muBten. Hierbei zerąuetschten sich die einzelnen 
Kantholzlagcn sehr schnell. Die starre Bruchkante war da
mit nicht in der genugenden Weise gewahrleistet.

Abb. 5. Das Abbaufeld in Flóz Dickebank.

Abb. 6. Das Bruchfeld in Flóz Dickebank.

Bei der weiteren Entwicklung des Bruchbaues erwiesen 
sich die Stahlstempel in der angelieferten Ausfiihrung ais 
zu starr, so daB sie sich verbogen, teilweise die Kópfe und 
Taschen absprangen oder die SchweiBnahte aufplatzten. 
Nachdem man die Stempel durch Einlegen eines zweiten 
Holzplattchens zwischen Tasche und Keilstucken etwas 
nachgiebiger gestaltet hatte, arbeiteteu sie jedoch einwand- 
frei. Hieraus ergab sich, daB bei festem Liegenden eine 
allzu groBe Starrheit der Stahlstempel unvorteilhaft ist, 
daB es yielmehr zweckmaBig ist, wenn sie eine gewisse 
Nachgiebigkeit sozusagen ais »Siclierheitsventil« gegentiber 
Hóchstbeanspruchung aufweisen.

Spater wurden die Schalhólzer durch 100-mm-StahI- 
schiencn (20 kg/m) bei streichender Stellung des Aus
baues mit E rfolg ersetzt. Um den Stahlausbau vollstandig 
wiederzugewinnen, war es nicht zu umgehen, das schwere 
Hangende durch Hilfsstempcl abzusichern. Soweit diese 
im Yerlauf der Raubarbeit nicht von allein brachen und 
damit den Bruch des Hangenden auslósten, wurden die 
vorher angesagten Hilfsstempel mit einer Raubstange um- 
gezogen.

Ais Folgę des starken stahlernen, die Hauptlast auf- 
nehmenden Stempelausbaues zeigte sich, daB die Wander-
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kasten so gut wie keine Belastung aufwiesen. Auch in den 
Zciten der besonderen Druckauswirkungen, die beim Her- 
einbrechen des aus Sandstein bestehenden Haupthangenden 
Iiin und wieder auftraten, wurden die Wanderkasten nur 
verhaltnismaBig wenig beansprucht. Es ergab sich also, 
daB die Wanderkasten die ihnen zugedachte Aufgabe, ais 
»Hangendbrecher« zu wirken, nicht erfiillten. Diese Auf
gabe ubernahmen vielmehr die Stempel. Die Wanderkasten 
wirkten im wesentlichen ais »Schutzkasten«, die den Streb- 
raum gegen Hereinschieben des auBerordentlich grob- 
klótzig und dickbankig hereinbrecher.den Hangenden 
schiitzten. In Rucksicht hierauf muBte ihr Abstand bis auf 
1 m gegen in der Regel 1,50 m bei gewóhnlichen Flóz- 
machtigkeiten verringert werden, um ein Durchschlagen 
der Klotze in die Arbeitsfelder unter allen Umstanden zu 
unterbinden. Die hierbei auftretenden Schubkrafte hatte der 
Stempelausbau allein nicht aufzunehmen vermocht.

Die Wanderkasten bestanden aus 1,50 m langen 
eichenen Kanthólzern von 16x16 cm Starkę, die mit Hilfe 
von Schlagschienen zum Lósen gebracht wurden. Erhóhte 
Sorgfalt muBte auf das gute Verkeilen der Schutzkasten 
gelegt werden, um sie gegen Schubkrafte móglichst stand- 
sicher zu machen.

Beim Zubruchwerfen des Hangenden ergaben sich zeit- 
weise Schwierigkeiten, wenn der Sandschiefer das Flóz 
unmittelbar iiberlagerte. In diesem Fali blieb der Sand
schiefer stellenweise hiingen und muBte hereingeschossen 
werden, um ungiinstige Auswirkungen auf das Betriebsfeld 
(Abrisse und Gebirgsschlage) zu vermciden. Wiihrend 
dieser Zeit konnte die Kohlengewinnung jedoch ungestórt 
weiterlaufen. In diesem Zusammenhang sei auch erwahnt, 
daB das restlose Ausrauben des Bruchfeldes selbst- 
verstandliche Voraussetzung fiir das planmaGige Herein- 
brechen des Hangenden war.

Die Kohlenabfuhrstrecke war in Mollausbau (Abb. 7) 
mit einer Breite von 3,60 m zwisehen den Laufern, einer 
Hóhe von 2,60 m und in dem ublichen Abstand von 1,10 m 
gesetzt. Die Laufer wurden beiderseits in die Bergekasten 
verlegt, die vom Ortsbetrieb von Anbeginn an mitgefuhrt 
wurden. Von auBerordentlicher Wichtigkeit war hierbei, 
daB der yerhaltnismaBig groBe Raum zwisehen dem 
Hangenden, den Bógen und Bergekasten dicht ausgefilllt 
wurde.

Abb. 7. Abbaustrecke in Flóz Dickebank.

Der Firstenlaufer wurde, wie die Abbildung erkennen 
liiBt, ein gewisses Mafi aus der Streekenmitte gelegt, um 
den Bau in die Hauptdruckrichtung zu bringen. Dies wurde 
dadurch erreicht, daB der Laufer am OberstoB etwa 0,20 m 
hóher ais der Laufer am UnterstoB verlegt wurde. Der 
Ausbau erhielt auf diese Weise eine gewisse Schiefstellung, 
wodurch das bei vólliger Symmetrie des Ausbaues hiiufige 
Unter- oder Ubersehieben des einen oder anderen Bogens 
vermieden wurde. Diese Stellung der Baue hat sich seit 
vielen Jahren in den verschicdensten Abbaustrecken ais 
richtig erwiesen.

In der oberen Strecke (W etterstrecke), die hinter dem 
Streb nachgebrochen wurde, wurden statt der Mollbógen 
2,20 m lange hólzerne Kappen mit kurzeń Holzstempeln 
auf den Bergekasten verwendet. In beiden Strecken, die 
eine Lange von rd. 450 m erreichten, hat mit wenigen Aus- 
nalimen der erste Ausbau gehalten und wenig Instand- 
setzung erfordert.

Nach der Umstellung auf Verhieb in ganzer Machtig- 
keit wurde bei einem Abbaufortschritt von 1,40 ni und 
einer mittleren Streblange von 120 in eine durchschnitt- 
liche Fórderung von 519 t/T ag erreicht gegen 286 t/T ag 
bei bankweisem Abbau. Erhebliche Schichtenersparnisse 
wurden ferner bei der Versatzarbeit durch W egfall der 
Bergezufuhr sowie beim Umlegen der Rutschen erzielt. 
Insgesamt konnten gegeniiber detn bankweisen Abbau des 
Flózes 37 Schichten/Tag eingespart werden, ganz ab- 
gesehen davon, daB eine planmaBige Fiihrung des bank
weisen Abbaues zuietzt iiberhaupt nicht melir móglich 
gewesen war.

D er A b b a u  von  F l ó z  S o n n e n s c h e i n .
Nach dem Abbau des Flózes Dickebank wurde im 

Januar 1940 in derselben Abteilung das liegende Flóz 
Sonnenschein mit einer Machtigkeit von 2,40 bis, 2,60 m in 
Yerhieb genoinmen (vgl. die Abb. 1 und 8).

1 in Rede stehendes Fldzstuckma ■ mmmmm m id

Abb. 8. GrundriB von Flóz Sonnenschein.

Das Flóz besteht ebenfalls aus 2 Banken, der 1,40 m 
machtigen Oberbank und der 0,80 m niachtigeń Unterbank 
(Abb. 9). Beide Bankę werden durch ein yerhaltnismaBig 
mildes Bergemittel von 0,2 bis 0,3 m Machtigkeit getrennt, 
das auf dem zur Zeit betriebenen Ostfliigel unter gleich- 
zeitigem Verschwachen der Unterbank auf 0,5 m allmahlich 
bis zu 0,6—0,7 ni Starkę anwuchs und erheblich an 
Festigkeit zunalun.

Abb. 9. Profil des Flózes Sonnenschein.

Das Hangende besteht aus einem rd. 4 m machtigen 
Tonschiefer, der von einer etwa 10 m machtigen Sandstein- 
bank iiberlagert wird. Das Liegende wńrd aus einem festen 
Sandschiefer gebildet. Das siidlich gerichtete Einfallen 
schwankt zwisehen 10—15°. Die Abbaufront des jetzt in 
Betrieb befindlichen óstlichen Strebs betragt rd. 100 m, be- 
grenzt im Norden durch die Markscheide und im Siiden 
durch eine im Streichen verlaufende Stórung. Zur Zeit wird 
nur die Oberbank mit Bruchbau gewonnen, weil sich das 
Abdecken des 0,7 m starken Bergemittels bei 0,5 m mach- 
tiger Unterbank nicht mehr ais wirtschaftlich erwies.

Die Fórderung beim Abbau des Flózes in ganzer 
Machtigkeit betrug bei einem taglichen Abbaufortschritt 
von 1,55 m rd. 400 t/Tag. Sie gelangte im Streb mit Hilfe 
einer Schiittelrutsche zur Abbaustrecke und in dieser auf
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einem Gummifórderband zu einem Rolloch, dafi beim Ab
bau des Sohlenstrebs ausgespart worden war. Die Schrag- 
bóschung des Rolloclis war zur schonenden Abfiihrung 
der Kohlen mit festen Rutschen ausgelegt. Ober der 
Fórdersohle gelangten die Kohlen aus der Rutsche in eine 
5 m hohe Scliachtwendel, aus der sie in Fórderwagen ab- 
gezogen wurden.

W ahrend des Abbaues mit Bruchbau in ganzer Flóz- 
machtigkeit erfolgte der Verhieb in der Weise, dali in der 
Morgenschicht die Kohle der Oberbank hereingewonnen 
wurde (Abb. 10). In der Mittagschicht wurde das Berge- 
mittel abgedeckt und die Unterbank gew’onnen.

Abb. 10. Blick in das Abbaufeld in Flóz Sonnenschein.

Zur Erleichterung der Kohlengewinnung wurde in der 
festen Oberbank planmafiig geschossen. Erforderlich waren 
rd. 50 Schusse/Tag. Die 1,80 tn tiefen Bohrlócher wurden 
von 2 Mann in der Nachtschicht hergestellt und in der- 
selben Schicht geladen und abgetan. Sie wurden etwa
0,25 m iiber dem Bergemittel mit einem Winkel von 
ungefahr 45° zum Kohlenstoli und zueinander in einem Ab- 
stand von etwa 2,50 m angesetzt. Die Zahl der Patronen 
je Bohrloch betrug bei Verwendung von Wetter-Nobelit B 
(M 2) durchschnittlich 4.

Ais Strebausbau fanden ebenfalls Stahlstempel System 
Gerlach mit 100 mm Stahlschienen (20 kg'm) bei streichen- 
der Stellung des Ausbaues Verwendung. Auch in diesem 
Flóz erwiesen sich die Stahlstempel ais geniigend starr zur 
Bildung der notwendigen Bruchkante. Die mitgefuhrten 
Wanderkasten erfiillten wie in Flóz Dickebank ihren Zweck 
ais Schutzkasten (Abb. 11).

Abb. 11. Das Bruchfeld in Floz Sonnenschein.

Auf Grund dieser und der in Flóz Dickebank ge- 
sammclten Erfahrungen sind Erwagungen im Gange, bei 
dem bevorstehenden Abbau des westlichen Fliigels von der 
weiteren Verwendung der Schutzkasten abzusehcn und 
Reihenstempel einzusetzen. Notwendige Voraussetzung 
hierfiir ist jedoch, dafi die Reihenstempel zusammen mit

den Stahlstempeln des Strebausbaues den beim Herein- 
brechen der Klótze auftretenden Schubkraften gewachsen 
sind. Im iibrigen diirfte sich die Verkleinerung des Streb- 
raumes auf Rutschen- und Kohlenfeld durch W egfall des 
Wanderkastenfeldes in wirtschaftlicher und sicherheitlicher 
Beziehung vortcilhaft auswirken.

Die Wanderkasten bestanden auch liier aus 1,50 m 
langen Kanthólzern von 16x10 cm Querschnitt, die mit 
Hilfe von Schlagschienen gelóst wurden. Der Abstand der 
Wanderkasten voneinandcr betrug 1,10 m. Hinsichtlich der 
Notwendigkeit geringer Abstande, guten Verkeilens und 
planmafiigen Zubruchwerfens des Hangenden gilt das be
reits oben unter Flóz Dickebank Gesagte. Das Umsetzen 
der Wanderkasten und Zubruchwerfen des Hangenden er- 
folgten ebenfalls in der Nachtschicht, in der auch die 
Rutsche umgelegt wurde.

Die Kohlenabfuhrstreckc ist mit einer Sohlenbreite von
3,50 ni und einer Hóhe von 2,50 m aufgefahren und mit 
eisernen Kappen auf kur/.en Stempeln und Bergekiisten ver- 
sehen (Abb. 12). Die Kopfstrecke, die wie in Flóz Dicke
bank liinter dem Streb aufgefahren wird, ist bis auf die 
Kappe, die aus Holz besteht, in der gleichen Weise aus- 
gebaut.

Abb. 12. Abbaustrecke in Flóz Sonnenschein.

Die Umstellung des Betriebes auf Bruchbau brachte 
wiederum eine erhebliche Leistungssteigerung des gesamten 
Betriebspunktes durch Einsparung von rd. 16 Schichten 
je Tag mit sich.

D er A bbau  von F ló z  K arl.
Im Herbst 1938 wurde der Abbau des Sohlenstrebs 

Flóz Karl, 11. óstliche Abteilung, aufgenommen. Das Flóz 
hat eine Machtigkeit von 1,8 m (Abb. 13) und fallt mit 
25—35°, in einzelnen Abschnitten mit bis zu 40° nach 
Norden ein. Die Streblange betragt zur Zeit 240 m 
(Abb. 14).

Das Hangende besteht aus einem grobklótzigen Ton- 
schiefer von rd. 4 bis 5 ni Machtigkeit, der von einem etwa
15 ni machtigen, von mehreren bis zu 0,30 in starken Sand- 
steinbanken durchsetzten Sandschiefer iiberlagert wird. 
Neuerdings legt sich Sandstein stellenweise unmittelbar auf 
das Flóz auf. Das Liegende ist bis zu mehreren Metern 
stark durchwachsen und ais weich zu bezeichnen.

Der Abbau erfolgte zunachst mit Vollversatz, der mit 
Hilfe eines Detnagfórderers mit Austragklappen eingebracht 
wurde. Die Kippstelle war mit einem Schwarzschen

BOK.

10 B .

110 K.

Abb. 13. Profil des Flózes Karl.
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erweitert zu werden. Die Umstellung vollzog sich wahrend 
etwa zweier Monate reibungslos. Mit der Umstellung auf 
Bruchbau konnten der tagliche Abbaufortschritt von 0,6 
auf 1,25 m und die Fórderung von rd. 300 auf 600 t  erhóht 
werden.

Die Betriebsweise ist folgende. Jeden Tag wird ein 
Feld von 1,25 m Breite in der Morgen- und Mittagschicht 
verhauen. In der Nachtschicht erfolgt das Umlegen des 
Fórdermittels, abwechselnd in der unteren und oberen 
Strebhalfte, in das jeweils iibernachste Feld. Ferner werden 
die Wanderkasten urrlgesetzt und der Bruch geworfen.

Der Strebausbau besteht tnangels passender Stahl- 
stempel ganz aus Holz und wird im Einfallen gestellt. Hier 
kam im Laufe des Abbaues die ungeniigende W iderstands- 
fahigkeit des Strebausbaues sowie des Liegenden deutlich 
zum Ausdruck. Nachdem sich die Holzstempel sehr rasch in 
das weiche Liegende eingedruckt hatten, brachen sie vor 
und hinter der W anderkastenreihe sehr haufig. Ais sich 
spater Sandstein unmittelbar auf das Floz auflegte und sich 
der Druck der einzelnen Schollen erheblich verst;irkte, 
konnte von einer Starrheit des Strebausbaues nicht mehr 
gesprochen werden. Die Hauptlast des' Hangenden muBte 
von den Wanderkasten aufgenoninien werden, dereń Ab- 
stand voneinander zeitweise bis auf 0,75 m verringert 
werden muBte. Die Wanderkasten bestehen aus 1,10 m 
langen eichenen Kantholzern von 13x15 cm Querschnitt, 
die infolge ihrer starken Beanspruchung haufig zerdriickt 
werden und ausgewechselt werden miissen. Immerhin 
stellen die Wanderkasten eine ausreichend starre Bruch- 
kante her, so daB das Hangende einwandfrei hereinbricht. 
Die Lósung der Wanderkasten erfolgt auch hier mit Hilfe 
von Schlagschienen (Abb. 16).

Abb. 16. Strebbruchbau in Floz Karl.

Von der Verwendung eiserner Wanderkasten wurde 
abgesehen, weil bei dem vorIiegenden Einfallen die 
Schienen selu* leioht zilm Abrutschen ńeigeh und damit die 
Standsicherheit der Wanderkasten in Frage gestellt wird. 
Die Kanthólzer dagegen besitzen eine gróBere Rcibung und 
verfalzen sich an den Auflagestellen, so daB eine Gefahr 
des Abrutschens, zumal bei sorgfaltigcr Verkeilung, nicht 
zu befiirchten ist. Zudem ist die Auflageflache bei Kant
holzern gróBer, so daB sie sich weniger leicht ais Schienen 
iri das Liegende eindriicken und damit das Hangende besser 
abstutzen. Nótigenfalls kann auch leicht eine geschlossene 
Unterlage aus den Kantholzern hergestellt werden.

Das Rauben des Ausbaues erfolgt mit Hilfe von 2 Raub- 
hiispeln (je 10 PS), dereń einer in der Kopfstrecke, der 
anderc in der Mitte des Strebs seinen Stand hat. Das
16 mm starkę Seil wird jeweils um etwa 20 Stempel ge- 
schlungen und dann allmahlich angezogen. Das Hangende 
bricht im allgeineinen sogleich nach dem Rauben jedes 
einzelnen Stempeis. Die Raubarbeit von 100 m Streblange 
nimmt etwa 2 Stunden in Anspruch. Auch hier sei auf das 
hinsichtlich des Zubruchwerfens des Hangenden unter Flóz 
Dickebank Gesagte hingewiesen.

Die beiden Abbaustrecken stehen in Mollausbau 
(Abb. 17). In der oberen Strecke wird am Unterstofi der

Hochkipper ausgerustet, der von 50 zu 50 m um- 
gesetzt wurde. Die Verbindung zwischen Kipper und Streb- 
fórdermittel stellte eine Schuttelrutsche her, die in eine 
5 m unterhalb der Kopfstrecke liegende, aus dem Versatz 
ausgesparte Begleitstreckc verlegt war.

Sehnitt
Abb. 14. Flóz Karl, GrundriB und Sehnitt.

Infolge der starken Oberlastung des Breinsfórderers 
traten wiederholt Storungen durch ReiBen beider Ketten- 
strange ein, so dafi eine Untertcilung des Strebfórder- 
mittels vorgenommen wurde. Seitdem konnte der VolI- 
versatz reibungslos eingebraeht werden. Einen Blick in 
diesen Streb zeigt Abb. 15.

Abb. 15. Blick in das Abbaufeld in Flóz Karl.

Ais Ende vorigen Jahres Schwierigkeiten in der Berge- 
zufuhr cintraten, wurde versuchsweise Strebbruchbau ein- 
gefiihrt. Seine Durchfuhrung erfolgte zunachst im oberen 
Teil des Strebs, um ganz allmahlich bis zur Sohlenstrecke

" ]  in Rede stehende 
nSzs/iicke

Grundrift
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Laufer auf den iiblichen Bergekasten verlegt. Am OberstoB 
werden die Laufer seit einigen Monaten versuchs\veise auf 
kleine Bergekasten von 60x60 cm Grundflache gelegt. 
Hiervon verspriclit man sich eine bessere Druckaufnahme 
ais bei den bisher gesetzten Unterstempeln, dereń Stand- 
dauer durch regelmaBiges Liiften des StoBes an sich schon 
erheblich verlangert werden konnte, jedoch noch nicht 
ganz befriedigte.

Abb. 17. Kopfstrecke in Flóz Karl.

Der Firstenliiufer liegt, wie in Flóz Dickebank, 
wiederum ein gewisses Mafl aus der Streckenmitte, um den 
Bau in die Hauptdruckrichtung zu bringen. Die Schief- 
stellung des Baues hat sich auch hier ais richtig erwiesęn. 
In der Sphlenstrecke wird in der gleichen Weise ausgebaut, 
jedoch geniigt am anstehenden UnterstoB an Stelle der 
Bergekasten ein Unterstempel.

Die Umstellung auf Strebbruchbau hat auch in diesetn 
Streb erhebliche Einsparungen an Schichten erbracht. Sie 
betragen rd. 31 Schichten/Tag.

E r f a h r u n g s e r g e b n is s e .
Beim Abbau der beschriebenen Flóze hat sich gezeigt, 

daB Bruchbau auch bei Flózmachtigkeiten bis zu 3 m plan- 
maBig betrieben werden kann. Der Abbau in Flóz Karl 
zeigte weiterhin, daB Bruchbau in niachtigen FIózen nicht

nur in ausschlieBlich flacher Lagerung, sondern auch in 
mittlerer Lagerung bis zu 35° Einfallen einwandfrei móglich 
ist. Voraussetzung ist, daB die auch fiir Bruchbau in FIózen 
von gewóhnlicher Machtigkeit giiltigen Regeln Beachtung 
finden. Hierzu gehórten im besonderen ein genugend 
starker Strebausbau und die Bildung einer móglichst starren 
Bruchkante.

Bei festem Liegenden geniigeu Stahlstempel von aus- 
reichender Tragfahigkeit, um den Strebraum zu siehern und 
die notwendige Bruchkante herzustellen (Flóze Dickebank 
und Sonnenschein). Hierbei erweist sich eine gewisse Nach- 
giebigkeit der Stahlstempel ais zweckmaBig, die ais 
»Sicherheitsventi!« gegeniiber Hóchstbeanspruchung wirkt. 
Die Wanderkasten dienen ais Schutzkasten gegen die aus 
dem Bruchfeld hereinschiebenden schweren Klótze.

Bei weichem Liegenden und ungenugender Wider- 
standsfiihigkeit des Strebausbaues ist 'der Einsatz von 
Wanderkasten in dichter Folgę zur Bildung der starren 
Bruchkante notwendig (Flóz Karl). Hierbei ist die Ver- 
wendung von Kanthólzern zweckmaBig, weil sie eine 
gróBere Auflageflache ais Schienen besitzen.

In sehr niachtigen FIózen mit schwerem Hangenden, 
ferner bei stiirkerem Einfallen ist die Verwendung von 
Holz in den Wandcrkiisten zweckmaBig, das infolge seiner 
gróBeren Reibung weniger zum Rutschen neigt ais Schienen. 
Die Standfestigkeit der Wanderkasten gegen auftretende 
Schubkriifte wird dadurch erhóht. Auf gute Verkeilung 
ist in allen Fallen besonderer W ert zu legen.

Gegeniiber dem Abbau mit Voll- und BIindortversatz 
hat sich der Abbau mit Bruchbau ais die wirtschaftlichste 
Abbauart erwiesen.

Z u sam m en  fa ssu n g .
Es werden 3 Abbaubetriebspunkte in niachtigen FIózen 

beschrieben, in denen Strebbruchbau zur Anwendung ge- 
langt ist bzw. noch in Anwendung steht. Das Einfallen 
betriigt 10—15°, in einem Fali bis zu 35°. Die Betriebs- 
weisen vor und nach Einfuhrung des Bruchbaues w'erden 
geschildert und die Erfahrungen kurz aufgefiihrt. Die Ein
fuhrung des Strebbruchbaues hat in den beschriebenen 
Betriebspunkten wesentliche Schichteneinsparungen mit 
sich gebracht.

Die ewige Teufe von Langenfeldern.
Von Bergrat Dr. jur. H .O . K lo c k m a n n , Dortmund.

Das enge Nachbarschaftsverhaltnis, das in einigen 
Bergbaubezirken, so besonders im sudlichen Westfalen, 
zwischen gevierten und gestreckten Feldern besteht, laBt 
die von einer Anzahl grundsatzlicher Zweifel erfiillten 
Fragen um die raumliche Ausdehnung von Langenfeldern 
nicht verstummen. Neben dem begreiflichen Interesse an 
einer zutreffenden, d. h. auch wirklich nur auf den eigenen 
Feldesbesitz beschrankten steuerlichen Bewertung des 
Mineralgewinnungsrechts sind es vor allem berechtsams- 
maBige und abbautechnische Griinde, die das Bedurfnis 
nach einer eindeutigen Klarstellung der Feldesgrenzen voll- 
auf yerstandlich machen.

DaB iiber die raumliche Ausdehnung eines Langen- 
feldes uberhaupt Zweifel entstehen kónnen, erklart sich 
zum Teil aus der Abhangigkeit der Feldesgestalt von den 
im Zeitpunkt der Verleihung durchaus ungewissen Be- 
dingungen des geologischen Verhaltens der Fundlager- 
statte, zum anderen Teil aber aus einer weitgreifenden 
Rechtsunsicherheit, die, wie ich an anderer Stelle1 dargelegt 
habe, im Zusammenhang mit dem Gesetz iiber die Ver- 
leihung des Bergeigentums auf FIózen vom 1. Juli 1821 
kiinstlich in das Langenfelderrecht hineingetragen worden 
ist. Auch gewisse Versuche, »praktische« Auswege aus 
vorhandenen Schwierigkeiten und offensichtlichen Un-

1 Vsl. Oluckauf 76 (IWO) Nr. 19 S.270; Mitt. M arkscheidewes. 51 (1940) 
N r. 1 S. 55.

gcreimtheiten zu finden — Versuche aber, die sich bei 
kritischer Betrachtung mitunter ais von recht wunsch- 
bedingten Vorstellungen beeinfluBt und von Riicksichten 
auf die gesicherten Rechtsgrundlagen des Langenfeld- 
wesens nicht allzu beschwert erwcisen —, haben nicht eben 
dazu beigetragen, jene Rechtsunsicherheit zu verringern.

Nicht immer bleibt die praktische Bedeutung der in 
buntester Vielgestaltigkeit auftauchenden Fragen auf den 
einzelnen Fali beschrankt; die mit den Begriffen der 
>Vierung« und der sewigen Teufe« zusammenhangendeii 
Fragen sind vielmehr so grundsatzlicher und zugleich so 
gewichtiger Art, daB sie bei der Haufigkeit, mit der sie 
wiederkehren, einer Erórterung wohl wert erscheinen. Aus- 
gehend von dem Bcgriff der ewigen Teufe soli hier im 
besonderen dargelegt werden, unter welchen Voraus- 
setzungen ein auf Steinkohle, d. h. auf ein Flóz verliehcnes 
Langenfeld in der H a u p tin u ld e  oder in einer ihr vor- 
gelagerten N eb e n  m u ld ę  sein Tiefstes findet.

Der Begriff der ewigen Teufe gehórt dem un- 
geschriebenen gemeinen Bergrecht an. Die Annahme, daB 
dem Belehnten die verliehene Lagerstatte bis zu ihrem 
Tiefsten gehóre, war in den Zeiten des alten Gangberg- 
baues, von dem die Langenfelder ihren Ursprung nehmen, 
eine so allgemeine und selbstverstandliche, dafi sie weder 
inden Bergordnungen noch inden iiberaus eingehendenberg- 
rechtlichen Vorschriften des Allgemeinen Landrechts (II. 16)
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ausgcsprochen zu werden brauchte. Nach dem Zeugnis 
H e r t tw ig s ,  der in seinem »Bergbuch« (1710) die Rechts- 
grundsatze des gemeinen deutschen Bergrechts auf- 
gezeichnet hat, bedeutet »ewige Teufe« die Teufe, »so tieff 
ais einer den Gang niedcr bringen kan. Denn so lange 
ein Gang in die Teuffe niedersetzet, mag ihm.e nach- 
gesuncken und nachgebrochen werden, und so solte es, 
so zu sagen, ewig wahren«. Nicht minder unmiBverstand- 
lich kpmmt die mit dem Begriff der ewigen Teufe ver- 
bundene VorsteIlung in der vor allem im Flózbergbau 
gcbriiuchlich gewordenen Bezeichnung »das Tiefste« zum 
Ausdruck.

Ais man in spaterer Zeit dazu iiberging, Langenfelder 
auf Flóze zu verleihen, hatte man, zumal der Bergbau auf 
Steinkohle zunachst nur in oberen Teufen betrieben wurde, 
von den vom Verhalten der Erzgange so ganzlich 
abwcichenden Lagerungsverlialtiiissen der Floze noch 
keinerlei genaue Vorstellung. Dieser Umstand erklart es, 
wie es iiberhaupt geschehen konnte, daB eine diesen 
Lagerungsverhaltnissen so vóllig unangemessene Ver- 
leilumgsart im Flózbergbau Eingang gefundcn hat. Ais die 
fortschrcitende Entwicklung der Abbautechnik ein Vor- 
dringen in gróBere Tiefen erlaubte und mit der zunehmen- 
den Zahl der Betriebe immer deutlicher wurde, daB das Auf 
und Ab im Einfallen der Flóze keineswegs eine Ausnahine- 
erscheinung war, hatten die Langenfelder im Flózbergbau 
langst Heimatrechte erworben.

Anfiinglich mag es vorgekominen sein, daB beim 
Erreichen der ersten Muldę, weil man sie fiir das Flóz- 
tiefste hielt, der Betrieb eingestellt wurde. Wo immer sich 
aber annehmen lieB, daB jenseits des Sattels das Flóz 
in eine gróBere Teufe absinken konnte, wraren die iiber- 
kommenen Anschauungen iiber die ewige Teufe AnlaB 
und Rechtfertigung, das Flóz iiber JV\ulde und Sattel 
hinaus bis zu seinem inutmaBlichen Tiefsten abzubauen. 
Daran kann jedenfalls fiir die Verhiiltnisse im siidlichen 
Westfalen kein Zweifel bcstehen, daB v o r g e la g e r te n  
Mulden eine das Feld zur Teufe begrenzcnde Wirkung 
nicht beigelegt worden ist. Wenn hin und wieder Ausnahmen 
das Gegenteil zu besagen scheinen, so wird man ihre 
Bedeutung nicht iiberschatzen diirfen. Sie erkliiren sich 
zwanglos aus der damals noch recht unzureichenden 
Kenntnis des geologischen Aufbaues; solange dieser nicht 
zuverlassig bekannt ist, wird mehr oder weniger je d e  im 
Einfallen angetroffene Muldę fiir die tiefste gehalten 
werden kónnen. In den gedachten Ausnahmefallen mag 
uberdies die Auspragung oder die Teufenlage der Muldę 
eine solche Annahme besonders nahegelegt haben. Auch 
die Besorgnis, im Falle einer W eiterverfolgung des Flozes 
fremde Rechte zu verletzen, wird gclegentlich der Beweg- 
grund fiir eine vorzeitige Einstellung des Betricbes ge
wesen sein.

Aus amtlichen Erórterungen der verschiedensten 
Fragen des Langenfelderrechts in den ersten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts darf gesehlossen werden, daB zu jener 
Zeit die siidwestfalischen Lagerungsverhiiltnisse durchaus 
bekannt gewesen sind. Bezeichnenderweise ist aber die 
Frage einer móglichen Begrenzung der Langenfelder durch 
vorgelagerte Nebenmuldcn in 'diesen Erórterungen nicht 
einmal gestreift worden; vielmehr wird in einem aus dem 
Jahre 1833 stammenden Bericht des Bergmeisters H o n ig -  
m an n  »iiber das ungeordnete und verwickelte Berechtsams- 
wesen auf den Steinkohlen-Flótzen der Grafschaft Mark 
nebst VorschIagen, wie diesem wachensendcn Ubel Einhalt 
zu geben sein diirfte«, beilaufig davon gesprochen, daB 
d ie  t i e f s t e  M u ld ę  d ie  e w ig e  T e u fe  d e r  F ló z e  s e i,  
eine Auffassung, die sich denn auch im Schrifttum oft 
genug ausgcsprochen findet. Anderseits aber lassen die in 
diesen amtlichen Erórterungen angestellten Zweckmafiig- 
keitserwagungen, wann gevierte und wann gestreckte 
Felder zu verleihen seien, deutlich die Sorge der Berg- 
behórden erkennen, bei Langenfeldern nach Móglichkeit 
keine Flózteile bergfrei und damit unverritzt zu lassen. 
Diese gesunde volkswirtscliaftliche Uberlegung Iiegt durch

aus in einer Linie mit der allgemeinen Gepflogenheit, 
Flóze iiber zwischengelagerte Mulden und Sattel bis zu 
der nnitmaBlichen Hauptmulde abzubauen, nachdem sich 
namlich mit der Zeit erwiesen hatte, daB die zuerst an
getroffene Muldę nicht stets die tiefste war. Eine entgegen- 
gesetzte Einstellung hatte nur zu leicht die Folgę gehabt, 
daB so manches Flóz zwischen Neben- und Hauptmulde 
ungebaut geblieben wiire.

Aus dem Gesagten darf indessen zunachst nur gefolgert 
werden, daB die gelegentlich aus wunschbedingten Griindcn 
vorgebrachte und die obengedachten Ausnahmefalle in 
unzulassiger Weise verallgemeinernde Meinung, je d e r  
Muldę komme die W irkung der ewigen Teufe zu, un- 
richtig ist. Tatsachlich hat nun allerdings der an sich 
beherrschende Grundsatz, daB die tiefste Muldę die ewige 
Teufe bildet, eine nicht unwesentiiche Durchbrechung 
erfahren. Wie verschiedene Verleihungen auf den aus einer 
Spczialmulde aufsteigenden »Gegenfliigel« beweisen und 
die Ausfiihrungen eines datnaligen Bergbeamten, von  d e r  
B e rc k e n 1, bestiitigen, beruht diese Durclibreclmng auf 
durchaus grundsatzlichen Vorstellungen, die deshalb bei 
zweifelhafter Sachlage auch heute noch ais Anhalt dienen 
kónnen.

Erhebt sich namlich zwischen der Ncbenmulde und 
der nachst, tieferen Muldę ein Sattel, der nach der Art 
scincr Ausbildung der Flózlagerung das Geprage gibt, 
herrscht mit anderen Worten der Sattel gegeniiber der 
Muldę vor, so hat man das Langenfeld bereits in dieser 
Nebenmulde seine Teufengrenze finden lassen. Bestimmend 
fiir diese Ausnahme war die bergwirtschaftliche ErWagung, 
daB ein aus einer Muldę zum nachsten Sattel hin 
aufsteigender Gegenfliigel bei starker Auspragung dieses 
Sattels nach Hóhe und Weite (nicht notwendig auch in 
streichender Lange) eine so groBe Flachę des Flozes 
einnimmt, daB sich darauf sein besonderes Grubenfeld 
streckcn und ein abgesonderter Bau etablieren* lasse; doch 
sei es dem Belehnten nicht verwehrt, bei Erreicliung seines 
Fcldestiefsten auf den Gegenfliigel, falls er noch im Berg- 
freien liege, besondere Mutung cinzulegen.

ZahlenmaBige Angaben dariiber, wie lioch das Sattel- 
hóchste iiber dem Tiefsten der Muldę liegen musse, um 
einen solehen Ausnahmetatbcśtand annehmen zu lassen, 
finden sich erklarlicherweise nicht. Eine schematische 
Behandlung erlaubte weder die órtliche Verschiedenheit 
des geologischen Gesamtbildes, das jeweils maBgebend 
war, noch die gebotene Anpassung an die stetig wachsen- 
den wirtschaftlichen Bediirfnissc des Bergbaues. Gerade 
dieser letztere Umstand darf, wenn es die Teufengrenze 
eines Langenfeldes nach dem mutmaBIichen Willen der 
Verleihungsbehórde festzustellen gilt, nicht iibersehen 
werden. Einen gewissen Anhalt gibt die Tatsache, daB 
schon um 1810 Felder mit der kleinen 7 Lachtcr-Yierung 
den Anforderungen der Wirtschaftlichkeit nicht mehr 
geniigten, weshaib im Jahre 1821 eine erweiterte Vierung 
bis zu 500 Lachtern zugestanden werden muBte. Nach 
neueren Reformvorschlagen2, die auf eine an sich vorbehalt- 
los zu begriiBende »Normung« des Langenfeldwesens zur 
Beseitigung seiner zahlreichen Streitąucllen und Liickcn 
abzielcn, soli eine Muldę die W irkung der ewigen Teufe 
stets dann auslósen, wenn der auf sie folgende Sattel sich 
um mehr ais 100 m iiber die Muldensohle erhebt. Eine 
derartige generelle Regelung erscheint jedoch nicht un- 
bedenklich, besonders wenn es sich um Felder mit groBer, 
nur ins Hangende gestreckter Vierung handelt; sie diirfte 
auch entbehrlich sein, weil die heutige genauere Kenntnis 
der Lagcrungsverhaltnisse eine durchaus sachgcmaBe 
Anwendung des alten, die órtlichen Eigentumlichkeiten 
beriicksichtigenden Verfahrens erlaubt.

Nicht selten kommt es vor, daB ein beliehenes Flóz 
(in der nachstehenden Abb. 1 F 1) nach verhaltnismaflig 
kurzem regelmaBigem Einfallen uber einen ebenso 
regelmaBig ausgebildeten Gegenfliigel (G 1) wieder zu-

1 Z. B erg r.2 (1861) S.60.
■ Vjfl. N e u m a n n :  Die Keschichlliche Entwicklung der L ingenfelder, 

Mitt. M arkscheidewes. 51 (1940J S. 66-
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tage ausgeht. In diesein Falle bildet das Tiefste der 
Muldę bei a unzweifelhaft die ewige Teufe des auf das 
■FJóz F 1 verliehenen Feldes1. Aus diesem Umstand glaubt 
man mitunter folgern zu kónnen, daB die der Muldę a ent- 
sprechenden tieferen Mulden b, c usw. ihrerseits die ewige 
Teufe fiir die auf die Flóze F 2, F 3  usw. verliehenen 
Felder bilden inuflten. Diese Meinung geht von der An- 
nahme einer sogenannten V e r le ih u n g s m u ld e  aus, dereń 
Wesen darin bestehen soli, daB innerhalb einer bestimmten 
Aluldenzone alle ihr angehórigen Flóze den gleichen 
reehtlichen Bedingungen zumindest hinsiehtlich der ewigen 
Teufe unterliegen. E in en  s o le h e n  R e c h t s g r u n d s a tz  
a b e r  k e n n t d a s  L a n g e n f e ld e r r e c h t  e b e n s o w e n ig  
w ie  d en  B e g rif f  d e r  V e r le ih u n g s m u ld e ,  der offenbar 
erst aus neuerer Zeit stammt, in geologischen Vor- 
stellungen wurzelt, in rechtlieher Hinsicht aber nichts 
besagt und deshalb besser vermieden wird. Zwar kann 
sich jcne Meinung auf Falle berufen, die ihre Richtigkeit 
zu bestatigen scheinen; nur verkennt sie, daB die bc- 
hauptete Folgę sich nicht aus einem Rechtssatz, sondern 
aus sehr naturlichen Ursachen herleitet. Der wahre Grund 
fiir die ais Beweis in Anspruch genommene Erscheinung 
besteht namlich darin, daB die liegenderen Flóze innerhalb 
derselben Muldę ebenfalls zutage ausgehen. Insoweit 
mag der Ausdruck Verleihungs- (oder Bcrechtsams-) muldę 
Giłltigkeit haben, sofern damit eben nur ein tatsachlicher 
Zustand bezeichnet wird; nicht aber darf damit ein recht- 
licher Inhalt oder auch nur die Vorstellung verbunden 
werden, jener Zustand sei durch rechtliche Ursachen be- 
dingt. M aB g eb e n d  b le ib t  im m er u n d  i ib e ra l l  d e r  
G ru n d s a tz ,  daB s ic h  d ie  e w ig e  T e u fe  e in e s  je d e n  
F u n d f ló z e s  n a c h  se in e n  e ig e n e n  L a g e ru n g s -  
b e d in g u n g e n  r ic h te t .

Daraus folgt fiir den oben dargestellten Fali, in dem 
von einer besonderen Muldenzone nicht gesprochen werden 
kann, weil die Gegenflugel G 2 und G 3 der Fundflóze 
F 2 und F 3 nicht zutage ausgehen, dafl die auf diese Flóze 
verliehenen Felder angesichts der geringen Erhebung des 
Sattels ihr Tiefstes nicht schon in den Spezialmulden bei 
b und c, sondern erst in den Hauptmulden bei c und f  
finden.

Bisher war nur von der ewigen Teufe des F undflózes 
die Rcde. Der Umstand, dafl alle Langenfelder mit einer 
sogenannten Vierung verliehen sind, erfordcrt noch ein 
Eingehen auf die Frage, wie es sich mit der ewigen Teufe 
der in die Yierung fallenden und daher zum Felde 
gehórigen V ie ru n g s -  oder B eg le itf ló ze  verhalt. Die 
Darstellung des Rechts der Vierung, das aus den eingangs 
angedeuteten Griinden zu den schwicrigsten und am 
meisten umstritten gewesenen Kapiteln des Langenfelder- 
rechts gehórt. muB einem besonderen Aufsatz vorbehalten 
bleiben. Hier sollen nur die Folgerungen bchandelt werden, 
die sich bei richtiger, d. h. gesetzentsprechender An-

1 Dies gilt auch dann, wenn die ins Hangende verliehene Vierung 
groBer sein sollte ais der Abstand A S, denn die Vierung ins Hangende 
kann niemals iiber den SchnittpunktS der M uldenachsenebene mit der Crd- 
oberflache hinausreiehen, mag sie in Unkenntnis der Lagerungsverhallnisse 
auch dariiber hinaus verliehen worden sein Beweis: Die ewige Teufe ist 
ein g e s e t z l i c h e s ,  jeder Verleihung stillschweigend zugrunde liegendes 
Bestimmungselement fiir die GeMalt des FeldeskSrpers; ihre W irkung ist 
somit s tarker ais die auf V e r l e i h u n g  beruhende Lange (Or5Be) der 
Vierung. Eine Verleihung kann niemals W irkungen auBern, die iiber die 
gesetziichen Grenzen hinausgehen. Daraus folgt, daB die OróBe der (stets 
an das F u n d tto z  geknupften) V ierung in s  H a n g e n d e  von der Tiefen- 
lage der die ewige Teufe dieses Flózes bildenden Muldę abhangig ist.

wendung der Yierungsgrundsatze fiir das Tiefste der 
Begleitflóze ergeben.

Die Antwort ist an sich einfach genug: A lle  von  d e r  
V ie ru n g  e in g e s c h lo s s e n e n  B e g le i t f ló z e  en d cn  an 
d e r  T e u f e n g r e n z e  d e s  F e ld e s ,  d ie  s ic h  i h r e r s e i t s  
n ach  dem  V e rh a l te n  d es  F u n d f ló z e s  u n d  s e in e r  
ew ig e n  T e u fe  b e s tim m t. Weitere Erórterungen wurden 
entbehrlich sein, wenn nicht der Begriff der groBen Vierung 
in der Vergangenheit eine ebenso sinnwidrige wic den 
klaren, aber trotzdem miBvcrstandenen Bestiininungen 
des Gesetzes von 1821 zuwiderlaufende Auslegung erfahren 
hatte. Eine eingehende Auseinandersetznng mit jenen auch 
unter sieli in denkbar schroffem Gegensatz stehenden An- 
sichten und ihre Richtigstellung auf der Grundlage der 
amtlichen Materialicn zu dem Gesetz vom 1. Juli 1821 
findet man in den Mitteilungen aus dem Markścheide- 
w esen1.

In eben derselben Weise wie bei der kleinen Vierung 
verlaufen die Vierungsflachen bei der groflen Yierung 
p a r a l le l  mit dem Hangenden bzw. Liegcnden des F u n d - 
f ló z e s 2, das sie im Abstande der verliehenen Vierung 
im Streichen und Einfallen in allen seinen Biegungen und 
Kriimmungen begleiten. Beide Vierungen, die groBe wic 
die kleine, sind »winkelrecht«, ihre Vermessung aber 
erfolgt »horizontal« an der Tagesoberflache. Unzutreffend 
und abzulehnen ist vor allein die mit der Bezeichnung 
»geodatische Vicrung« verkniipfte Meinung, die in ganz- 
licher Verkennung des Wesens der Vierung und der 
»horizontalen Vermessung« zu Raumgebilden gelangt ist, 
die mit einer (vom Gesetz ais solche ausdriicklich bei- 
behaltenen) Vierung nichts mehr geinein haben.

Die Teufenbegrenzungsflache (AB) eines Langen- 
fcldes ergibt sich aus einer lotrcchten Ebene, die durch 
die Achse der tiefsten Muldę gelegt ist (vgl.Abb. 2). Die 
tiefste Kante des Feldeskórpers (bei B) liegt also um 
soviel tiefer ais die ewige Teufe des Fundflózes F, ais 
die Vierung ins Liegende betragt; fiir die Kante bei A 
ergibt sich Entsprechendes aus der hangenden Vierung. 
Demzufolge enden die Begleitflóze BF 1 und BF 2 bei C 
und D, praktisch also in ihrem eigenen Muldentiefsten.

Wie aber, wenn das Tiefste der Beglcitflóznuilden 
nicht, wie in Abb. 2, lotreclit iiber oder unter dem 
Muldentiefsten des Fundflózes liegt? Wollte man auch in 
solchem Falle starr daran festhalten, daB die L o tre c h te  
durch das Muldentiefste des Fundflózes niafigebend sei, so 
wurde, wie die gestrichelte Linie AB in Abb. 3 zeigt.

1 Mitt. M arkscheidewes. 51 (1940) N r. 1 S. 55.
2 So will es die Lehre des L3ngenfeld?rrechts; angesichts desstSndigen 

An- und Ab^chwePens des Schichtenverbandes móchte es vom berg- 
mannischen Standpunkt allerdings zweckmaBiger sein, die hatigende und 
die liegende Vierungsflache parallel dem hangendsten und liegendsten 
YierungsfliJz folgen zu lassen.
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eine hóchst unzweckmaflige und zu Ver\virrungen Anlall 
gebende Durchschneidung der Begleitfloze die Folgę sein, 
dergestalt, dafi im Falle B F 1 das Feld auf den Gegen- 
fliigel dieses Flozes bis D hiniibcrgriffe, wogcgcn im Falle 
BF 2 das Begleitflóz bereits vor seinem Muldentiefsten bei 
E abgeschnitten werden wiirde. Hier verlangt die Ver- 
nunft unabweislich eine Teufenbegrenzung, die an den 
naturgegebenen Tatsaelien nicht achtlos vorbeigeht.

Rechtliche Bcdenken, die Teufcnbegrenzungsf lachę 
eines gestreckten Feldes nach dem Tiefsten der Begleit- 
flózmulden auszurichten, konnen um so weniger erhoben 
werden, ais das Wesen der Langenfeldverleilnmg ja gcrade 
in der gewollten Abhangigkeit der Feldesgcstalt von den 
natiirlicheji Gegebenheiten der Lagerstattenbildiing besteht. 
Wenn dies zunachst auch nur vom Fundfloz gilt, so er- 
fordem doch dic nicht um ihrer selbst willen ersonnenen 
Rechtsgrundsatze in den Grenzen des Sinnvollen eine 
Anpassung an Formen, die nicht Menschengeist, sondern 
dic Natur geschaffen hat. Verf;ihrt man in dieser Weise, so 
ergibt sich ais Teufengrenze dic (nicht notwendig gcrade) 
Linie NO, die durch das Mukjentiefste aller zum Fclde 
gehórigen Floze gelegt ist.

AbschlieCend noch eine grundsatzliche Bemerkung zu 
dcm haufig vorgebrachtcn und zu einer Art ultima ratio 
gewordenen Einvsrand, diese oder jenc Folgę — vor allem 
die sich manchmal (bei flachem und regelmaBigem Ein- 
fallen des Fundflozes) ergebende kiloineterwcise Aus- 
dehnung des Feldes in dic Tiefe — habe der Gesetzgcbcr 
oder dic Verleihungsbeh6rde oder der Muter »nicht 
gcwollt«. Dali eine solche Folgę vom Standpunkt des 
Gcviertfcldbesitzers, dessen Feld durch die Langengerecht- 
same mitunter regelrccht in zwei Teile getrennt wird, 
liochst unęrwtinscht ist, soli gem  zugegeben werden. Durch 
die einfache Behauptung eines angeblich entgegenstehenden 
Verleihungswillcns IaBt sie sich aber nicht aus der Welt 
riiumen.

Was zunachst den G esetzgffcber betrifft, so sind die 
angedeuteten Folgen zumindest in bedingtcr Weise von 
scinem Willen umfaBt gewresen. Dic Matcrialien und Motive 
zum Gesctz vom 1. Juli 1821, das dic althergebrachte und 
besonders aus der C!eve-Markischen Bcrgordnung von 
1766 iiberkommene Verleihung von Langcnfcldcrn auf 
Floze ausdriicklich auch fiir die Zukunft zulieB, sowie die 
an die sogenannten Querlinicn-Mutungen anknupfende Vor- 
geschichte zu diesem Gesetz bcwcisen mit aller Deutlich- 
keit, das man die Eigenart und UnregelmaBigkeit der 
Flozlagerung im allgeineinen und die sich daraus er- 
gebenden Schwierigkeiten der Feldesstrcckung sehr genau 
gckannt hat. Gleichwohl hat man sie nicht zum Anlafl 
genommen, cinschrankende Bestimmungen in das Gesetz 
aufzunehmen, was ein leichtes gewesen wiire, wenn man 
bestinnnte, aus der Natur der Liingenfclder sich ergebende 
Rechtsfolgen ais ungcwollt hatte ausschlieBen wollen. 
Auch ais bei der praktischen Anwendung jenes Gesetzes 
die Schwierigkeiten aus Griinden des miBverstandenen

Vierungsbegriffs erheblich zunahmen und deshalb vcr- 
schicdentlich wohlbegriindete Vorstellungen erhoben 
wurden, die auf eine Abschaffung der Langenfclder ab- 
ziclten, fanden diese zwar Gehór, aber kcine Anerkennung. 
Einzelheiten findet man in den Protokollen zu den sechs 
unvollendet gebliebenen »Entwiirfen eines gemeinen 
preuBischcn Bcrgrechts« aus den Jahren 1833 bis 1850.

Die Bedeutung und der EinfluB des Willens der V er- 
le ih u n g s b e h ó rd e  auf die Gestalt gestreckter Felder 
wird gemeinhin weit fiberschatzt. Vom Willen, d. h, vom 
Ermesscn der verlcihenden Bergbehorde hing lediglich die 
GróBe der Vierung und allenfalls noch die Entschcidung 
ab, ob sich mit Riicksicht auf die ortlichcn Lagerungs- 
bedingungen die Verleihung eines gestreckten oder eines 
gevicrten Feldes enipfehle. Fiir die Feldesgcstalt aber war 
einzig und allein das zufiillige, im Zeitpunkt der Vcrleihung 
iibrigens fast ausnahmslos unbckannte Verhaltcn des Fund- 
flózes im Streichen und Einfallen und die vor allem seit 
1834 bzw. 1836 ausschlieBlich der Projektion des Muters 
iiberlassene Streckung der Vermessungslinie (auf der die 
verliehene Fundgrube nebst den MaaBen abgetragen wurde) 
maBgebend. Auf diese Streckung und damit auf die Willens- 
bildung des Muters EinfluB zu nehmen oder ihn zu be- 
raten, wurde den Bergbehórden 1834 sogar ausdriicklich 
untersagt, da sie sich »nur gewahrend oder versagend« zu 
verhalten hatten. Begnugte sich z. B. der Muter damit, »die 
Verinessungslinic nach einer wahrscheinlichen oder voraus- 
gesetzten Hauptstreichungslinie zu verlangen, so hatte er 
sich — wie ein MinisterialerlaB aus dem Jahre 1835 fest- 
stellt — die Folgen eines solchen Begehrens bei einem 
kiinftig anzutreffenden tauben Felde selbst zuzuschreiben«.

Der Willen des M u te rs  endlich war, wic man un- 
bedenklich unterstellen darf, auf den Erwerb eines Feldes 
von móglichst vorteilhafter Gestalt gerichtet, zumal ihm 
ja auch die alleinige Verantwortung fiir die Streckung des 
Feldes iiberlassen blieb. Zwar beschrankte sich seine tat- 
sachliche Kenntnis auf das Verhalten des Fundflozes im 
Ausgehenden; wiire ihm aber auch dessen Verhalten in der 
Teufe bekannt und die Teufenbegrenzung in scinen Willen 
gestellt gewesen, so wird sich wohl kaum ernstlich be- 
streiten lassen, dali er sich fiir die t i e f s t e  nur irgend 
zulassigc Grenze cntschieden haben wiirde.

Erweist sich somit die Berufung auf den Verleilmngs- 
willen ais ein wenig Erfolg verheiBendes Mittel zur 
Bcseitigung unzweckmafiiger Berechtsamsvcrhaltnisse, so 
fiihrt doch mitunter der Weg iiber eine Z u le g u n g  des 
stórenden Langenfeldes zu dem erwiinschten Zicl. Viel- 
leicht crfiillt sich auch einmal dic Hoffnung des Berg
baues, durch eine Art n o rm e n m a B ig e r  R e g e lu n g  der 
immer noch vcrbliebenen unklaren und streitigen Fragcn 
des Langenfeldwesens auf diesem nichts weniger ais 
nebensachlichen Gebiet zu Verhaltnissen zu gelangen, die 
nicht nur in rechtlicher Hinsićht eindeutig, sondern auch 
vom berginiinnisch-wirtschaftlichen Standpunkt aus zweck- 
vo!l sind.

U M S C H A  U
Aus dem  B ergschadenrech t .

Von Oberbergrat Hanns B ra n d , Bonn.
Eigentiimer von Bauland erheben vielfach wegen 

verminderter Baulandeigenschaft Schadensersatzanspriiche 
gegen den schadigenden Bergwerksbesitzer zu einer Zeit, 
wo das Land noch anderweit genutzt wird und an eine 
Bebauung auch noch nicht zu denken ist. Das Reichs- 
gericht hat die Berechtigung dieser Anspriiche wiederholt 
anerkannt1. Seine Rcchtsprechung hat nicht immer Ver- 
stiindnis gefunden. Die Bergwerksbesitzer befurchten mit 
Recht vor allem in dichtbesiedelten Gebieten eine er- 
hebliche Mehrbelastung, mit der sie nicht gercchnct haben.

1. Nachstehend soli zunachst untersucht werden, ob 
die Rcchtsprechung des Reichsgerichts n ac h  g e l te n d e m  
R ech t der Kritik standhalt. Diese bewegt sich in folgen-

1 Vgl. 2 .  Bergr.47 (1906; S.256; 73 (1932) S.516.

der Richtung: Es fchle an einem gegenwartigen Schaden, 
soweit die Kosten fiir eine Bausichcrung in Rechnung 
gestellt wurden, denn ein Bau werde in absehbarer Zeit 
nicht errichtet. Es sei sogar moglich, dafi niemals gebaut 
wiirde. Ferner sei nicht sicher, ob nicht in dcm Augen- 
blick der Bebauung dic Bergschaden schon wieder ab- 
geklungen seien. Eine Riickforderung der Schadcnsersatz- 
betrage sei dann aber in den Fiillen ausgeschlosscn, wo 
die Leistung auf einem rechtskraftigen Urteil beruhe, es 
sei denn, dafi der Nachweis der Arglist gelunge. Alle diese 
Folgen wurden verinieden, wenn der Minderwert fiir Bau
land in Hohe der Bausicherungskosten erst bei Beginn 
des Baues ersetzt wiirde. Vorher sei ein Schaden nicht 
entstanden, sondern nur eine Vcrringerung des Tauschwerts 
anzuerkennen, die aber nicht erheblich sei.

Dazu ist folgendes zu sagen: Nach § 148 ABG. ist dem 
durch Bergbau geschadigten Grundeigentumer vo!lst;in-
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diger Ersatz zu leisten. Der Bcrgwerksbesitzer ist danach 
vcrpflichtet, jede nachweisbare Schadigung des Grund- 
eigentums zu ersetzen. Das Berggesetz sagt ebensowenig 
wie das Biirgerliche Gesetzbucli, wclche Einwirkung ais 
Scliaden zu gelten hat. Der Sprachgebrauch und Er
wagungen allgemeiner Art mussen daher liicr^ wie dort 
entscheiden. Schaden im Sinne des § 148 ABG. ist des- 
halb jede Verschleehterung der Verni6genslage mit der 
aus dieser Bestimmung ersichtlichen Einschrankung, dali 
der Schaden das Grundeigentum oder sein Zubehor treffen 
mu8. Jede Wertverrninderung ist also Schaden. Dabci ist 
es unerheblich, ob sie ganz auf kórpcrlicher Beeinflussung 
beruht. Audi die Gefahr einer korperlichen Beeinflussung 
bringt Schaden, denn aucli sie beeinflufit, sobaki sie be- 
kanntgeworden ist, den W ert des Grundstucks. Dali auch die 
Bergschadensgefahr nach der Auffassung des Gesetz- 
gebers zur Ersatzpflicht fuhren soli, zeigt klar die Be
stimmung des § 150 Abs. II ABG. Hier wird dem 
unlauteren Grundeigenfiimer in einem Sonderfall der An- 
spruch auf Ersatz von Gebaudeschaden versagt, der ein 
erst drohender Schaden ist. Dies laBt erkennen, dafi im 
Rcgelfall die Bergschadengcfahr der Ersatzpflicht unter- 
liegt, und zwar sowohl wenn sie den Grund und Boden 
ais auch wenn sie Gebaude betrifft.

Der Scliaden, der in drohenden Bergschaden seinen 
Grund hat, entsteht nicht nur ais Minderung des 
»Gebrauchswerts« dem Eigentiimer, der bauen will, son
dern auch ais Minderung des »Tausclnverts« demjenigen, 
der ein Bauland zunachst anders nutzt; und zwar entsteht 
er in dcm Augenblick, wo nach der begriindeten Ver- 
kehrsmeinung Bergschadengcfahr droht, weil Bergbau in 
gefahrdrohendcr Nahe umgeht oder umgegangen ist. Der 
Schaden entspricht dem Verhaltnis des Wertes des un- 
beriihrten und nicht bedrohten Gruiidstiicks zu dem- 
jenigen des Grundstucks im bedrohten Zustand. Die Hóhe 
dieses Schadens druckt sich in der geringeren Bcwertimg 
aus, der ein von Bergschaden bedrohtes Grundstiick des- 
halb unterliegt, weil es nur mit besonderen Sicherungs- 
maBnahmen, also mit gróBerem Kostenaufwand, bebaubar 
ist. Da der Bergwerkseigentumer durch seine Ersatz- 
leistung diesen Wertunterschied auszugleichen hat, mufi 
der Ersatzanspruch in dem Augenblick ais entstanden 

elten, wo der Schaden erkennbar geworden ist und dio 
ewertung bceinfluflt.

Einen Posten, und zwar einen wesentlichen Posten der 
Minderwertsberechnung machen die Bausiciierungskosten 
aus, die im iibrigen nur einen Anhalt fiir die Berechnung 
bilden. Der Verkaufswert des Grundstiicks vermindert sich 
in der Regel iiber diese Kosten hinaus, weil das Grund- 
stuck wegen der allgemeinen Nachteile, die der drohende 
Bergschaden bringt, und wegen der Móglichkeit verstarkter 
bergbaulichcr Einwirkungen im Wert an sieli sinkt.

Die Frage, welche Summę fiir Bausicherung ein- 
zuset/en ist, richtet sich nach Erfahrungsgrundsatzcn. Will 
man hier allen voraussehbaren Schaden erfassen und 
beriicksichtigen — dies verlangt der § 14S ABG. —, so mufi 
man mit denjenigen Mehrkosten rcchnen, die zum Schutze 
eines Hauscs von mittlerer GróBe aufzuwenden sind. Dies 
gilt fiir den Rcgelfall. Solite ausnalnnsweise von vornherein 
feststehen, dali sich das Bauland etwa wegen seiner 
beengten Lage oder aus polizeilichen Griinden nur mit 
einem auBergewóhnlich kleinen Gebaude bebauen lafit 
oder dafi es mit Sicherheit fiir ein auBergewóhnlich grofies 
Haus benutzt werden wird, so andert sich die Recltnung 
entsprcchend.

Die im wesentlichen auf gleichcn Erwagungen fuBende 
Rcchtsprechling des Reichsgerichts ist gelegentlich auf 
Widerspriich gestoBen. Ein im Jahre 1938 ergangenes 
Urteil des Reichsgerichts, das h ier1 einer ablehnenden 
Kritik unterzęgen worden ist, hatte iiber folgenden 
Sachverhalt zu befinden: Zur Śicherung eines Wasser- 
turmes gegen drohende Bergschaden hatte eine Gemeinde 
im Jahre 1910 Schadensersatz erhalten. Die Rechtsnach- 
folgerin der Gemeinde erhob erneut Anspriiche, weil die 
wegen VergróBerung des W asserbedarfs nunmehr erforder- 
liche VergróBcrung des Wasserwerks eine Verstarkung 
des Fundaments bedingte. Ersatz dieser Kosten lehnte der 
yerklagte Bergwerksbesitzer mit dem Hinweis auf die 
Vcrjahrung ab. Das Landgericht entschied nach Klage- 
antrag, das Oberlandesgericht wies die Klage ab, aas 
Reichsgcricht stellte das erstinstanzliche Urteil wieder her 
mit folgender Begrundung: Nur bei Haus- und Fabrik- 
neubauten von durchschnittlicher Beschaffenheit konne der

1 Oluckauf 74 (193S) S.393.

Satz gelten, daB der Anspruch auf Schadensersatz wegen 
rerm inderter Bauplatzeigenschaft von einem beśtimmten 
Bauvorhaben unabhangig sei. Der Anspruch auf Schadens
ersatz sei daher, soweit der Schutz der vergróBerten 
Anlage in Betracht koninie, noch nicht verjahrt, weil er 
insowcit nicht voraussehbar gewesen sei. Infolge des Um- 
standes, dafi die Befiirchtung von Bergschaden die 
VergróBerung des Wasserwerks durch den Einbau einer 
starkeren Śicherung verteuert habe, sei ein Schaden ent
standen, und zwar erst in dem Augenblick, ais man an 
die Veranderung des Wasserwerks herangegangen sei, also 
nicht im Jahre 1910, sondern im Jahre 1936. AuBerdem 
beginne die Verjahrungsfrist gemafi § 151 ABG. erst mit 
der Kenntnis vom Dasein des Schadens. Zwar sei nicht die 
Kenntnis von Umfang und Hóhe des Schadens erforderlich, 
und alle voraussehbaren Folgezustande galten ais bekannt. 
Dies gelte aber nicht fiir spatere neue Nachteile, die un- 
vorhersehbar und nicht zu erwarten seien. Erst die nach- 
traglich notwendig gewordene Neuplanung, an die im Jahre 
1910 nicht zu denken gewesen sei, habe ais neue W irkung 
der Bergschadensgefahr eine Griindungsverstarkung not- 
wendig gemacht.

In dem genannteu Aufsatz wird diesen Ausfuhrungen 
gegeniiber zunachst hervorgehoben, fiir,die Entstehung des 
Schadens sei es unerheblich, ob das Grundstiick einmal 
bebaut wiirde, welches Gebaude darauf errichtet wiirde 
und wie grofi es sei. Dies betreffe nur den Umfang 
und die Bemessungsgrundlage, nicht die Entstehung des 
Schadens. Wenn man also die vom Reichsgericht auf- 
gestellten Grundsatze zum Ausgang nehmc, miisse im 
vorIiegenden Fali Vcrjahrung eingetreten sein.

Diese Erwagungen sind nicht iiberzeugend. Die Ur- 
sache des Schadens ist hier allerdings fiir den schon 
entsćhadigten Schadensfall die gleiche wie fiir den geltend 
gemachten erweiterten Schaden. Fiir die Frage, ob ein 
Schaden entstanden sei, ist aber nicht die Ursache ent- 
scheidend, sondern allein die Einwirkung auf das Grund- 
stiick, d. li. hier die zu einer Verminderung des Grund- 
stiickswerts fiihrende Notwendigkeit, die bisherige Bau
sicherung zu verstarken. Der demnach neue Schaden ist 
also erst mit der Planung und Erstellung des yergróBerten 
Wasserwerks in die Erscheinung getreten. Vorher koiinte 
die Bergschadengefahr sich nicht in dem erweiterten 
Umfange auf den W ert des Grundstucks auswirken. Der 
erweiterte Schaden war also vorher auch noch nicht ent
standen. Mit der Behauptung, der Schaden iibersteige das 
Mafi der tatsachlich geleisteten Entschadigung, ware die 
Klagerin im Jahre 1910 noch nicht durchgedrungen, der 
Anspruch hatte insoweit abgewiesen werden mussen. 
Friihestens mit der Planung der erweiterten Anlage ist 
also der streitige erhóhte Schadensersatzansprucli ent
standen. Hieraus ergibt sich zugleich, daB er nicht vorher 
verjahrcn konnte.

Solite der Fali eintreten, auf den der Verfasser des 
erwahnten Aufsatzes hinweist, daB die Sicherungskosten 
fiir einen Bau in Rechnung gestellt werden, der nach- 
traglich unterbleibt, so wurde allerdings einem Riick- 
forderungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung 
der Grundeigentumer, wenn er nicht dolos war, mit dem 
Einwand der Rechtskraft begegnen kónnen. Die Ergeb- 
nisse unserer Betrachtungen kann dies jedocli nicht er- 
schuttern. Es wird immer Fiille geben, wo der Richter in 
Ubereinstimmung mit den ProzeBbeteiligten seiner Ent- 
scheidung einen objektiv unrichtigen Sachverhalt zugrunde 
legt. Der Richter ist sogar durch die Grundsatze der 
Verhandlungsmaxime geliindcrt, davon abzuweichen. Seiner 
freien Beweiswiirdigung mufi es iiberlassen bleiben, ob 
er den Nachweis, daB mit einer auBergewóhnlich starken 
Belastung des Baulandes zu rechnen ist, im Einzelfall ais 
erbracht ansehen will. Es handelt sich hier gar nicht um 
Schwierigkeiten, die dem Bergschadenrecht eigentiimlich 
sind, sondern um die natiirliche Folgę der Tatsache, daB 
Richter und ProzeBbeteiligte nicht in die Zukunft sehen 
kónnen. Die immerhin entfernte Móglichkeit, daB der 
Richter bei der Urteilsfindung von falschen tatsachlichen 
Vcrhaltnissen ausgeht, kann aber nicht dazu berechtigen, 
eineni Grundeigentumer den Ersatz eines, wie nach- 
gęwiesen, tatsachlich entstandenen Schadens entgegen der 
Vorschrift des § 148 ABG. vorzuenthalten.

Dem Verfasser kann ferner nicht beigepflichtet werden, 
wenn er einen Widerspruch darin sieht, daB das Reichs
gericht in einem Fali eines tatsachlich ohne Śicherung 
bebauten Grundstiicks eine Schadensrechnung abgelehnt 
hat, wo solche Kosten fiir eine Bausicherung trotzdeni
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eingesetzt sind. Der Minderwert errechnet sich hier un- 
abhangig von den Sicherungskosten, wie obcn erliiutert, 
soweit nicht § 150 ABG. Platz greift und den Ersatz- 
anspruch ausschlicBt.

Auch in dem Fali der Ubertragung des Grundstiicks 
entstehen nicht die Schwierigkeiten, die der Verfasser der 
erwahnten Abhandlung sieht. Der Eigentiimer namlich, 
der bei Ubertragung seines Grundstiicks den Minderwert 
nicht in Rechnung stcllt, ohne aus einem besonderen 
Grundc dazu berechtigt zu sein, wird dem Kiiufer gegen- 
iiber eine zum Schadensersatz verpflichtendc Handlung 
begehen. Der Streit kann also den Grundeigćntumern 
iiberlassen bleiben. Die Frage des Beginns der Ersatz- 
pflicht des Bergwcrksbesitzers kann die Moglichkeit cines 
solchen Streits nicht beruhren.

Ist schliefllich ausnahmswreise damit zu rcchnen, dafi 
Abbauwirkungen abklingen, so muB der Richtcr — nach 
Anhórcn cines Bergsachverstandigen — allerdings hierauf 
Bedacht nehmen. Diese Tatsache konnie dic Hohe des 
Minderwcrts beeintrachtigen, einen Minderwert unter Um- 
stiinden sogar ganz in Wcgfall bringen. Auch hier besteht 
durchaus die Moglichkeit, daB der Richter von den 
Sachverstandigen objektiv falsch beraten wird und dcshalb 
bei seiner Entschcidung ' von falschen tatsachlichen Vor- 
aussetzungen ausgeht. Die Folgen sind wieder die 
geschilderten, d. h. nach Klarung der Vcrhaltnisse wurde 
einer Klage auf Riickzahlung von Schadensersatzbetragen 
der Einwand der Rechtskraft entgegenstehen, es sci denn, 
dafi der Grundeigentumer dolos war. Auch hier also handelt 
es sich nicht um Auswirkungen einer anfechtbaren Aus- 
lcgung der gesetzlichen Bestimmungen iiber den Berg- 
schaden. Entscheidcnd ist vielmehr der Grundsatz der 
Rechtskraft, der aus Griinden der Rechtssicherheit jeden 
spateren Richter an die Entschcidung auch dann bindet, 
wenn sie unrichtig ist.

Die Rechtsprcchung des Reichsgerichls stcht also mit 
der augcnblicklichen Fassung der §§ 148 ff. des Berg- 
gesetzes im Einklang.

II. Der hieraus sich ergebenden Belastung kann der 
Bergwerksbesitzcr dadurch begegnen, daB er eine Bau
sperre erwirkt. Eine befristete Bausperre wird in viclen 
Fallen nicht ausreichen. In Bctracht kommt daher die 
Vcrordnung iiber Baubeschrankungen zur Sicherung der 
Gewlnnung von Bodenschatzen vom 28. Februar 1939.

Die nach dieser Vcrordnung zulassige Sperre wird 
grundsatzlich cntschadigungslos yerharigt. GcmaB §3 a.a.O . 
kann, abgesehen von dem Fali, daB ein Wirtschafts- 
betrieb unw’irtschaftlich wird, nur ein Harteausgleich in 
Frage kommen. Dic entschadigungslose Bausperre wird 
sicher in den Fallen nicht ais eine Hartę angesehen werden 
lconnen, wo der Baulandcigentiimcr das Grundstuck ander- 
weitig nutzt und an eine Bebauung noch nicht denkt. Im 
Fali des § 3 der Verordnung iiber die Regelung der 
Bebauung vom 15. Februar 1936 entfiele glcichfalls eine 
Entschadigung (§ 3 Abs. 4 a. a. O.).

In den Ausnahmefallen dagegen, in denen eine Ent
schadigung gezahlt werden muB, ware eine Entlastung 
des Bergwerksbesitzers nur durch eine Anderung des Prcu- 
Bischen Bcrggesetzes moglich. Wenn auch eine endgultige 
Freisteilung von der Ersatzpflicht fur Bausicherungskosten 
nicht vertretbar erschcint, so kónnte man doch sclir wohl 
daran denken vorzuschreiben, daB die Bausicherungs
kosten erst mit Errichtung des Baucs fallig werden.

Wiirde das PreuBische Berggesetz in dieser Weise 
geandert, so konnten die auf Bcrgschadcngefahr beruhen- 
den Bausicherungskosten den Verkaufswert nicht mehr 
beeinflussen, weil dann der Rechtsnachfolgcr fiir den Fali 
der Bebauung einen Ersatzanspruch gegen den Bergwcrks- 
besitzer hatte. Dem Grundeigentiimer kann ferner zu- 
gemutet wferden, bis zum Augenblick der Bebauung auf 
den Ersatz der Sicherungskosten zu warten. Im voraus 
erhalt er den Teil des Mindcnverts. der iiber diese Siche
rungskosten hinaus aus allgemeinen Griinden zu einer 
tninderen Bewertung des Grundstiicks fiihrt.

Damit der Bergwerksbesitzer in die Moglichkeit ver- 
setzt wird, seine Leistung zuriickzufordern fur den Fali, 
daB das Bauvorhaben nicht zur Durchfiihrung kommt, 
muBte eine weitere Sicherung yorgesehen werden. Der 
Moglichkeit einer Ubervorteilung durch boswillige Wieder- 
cinstellung des Baues miifite dadurch vorgebeugt wrcrden, 
daB der Bergwerkseigentiimer fiir den Schaden in Hohe 
der Bausicherungskosten bei Beginn der Errichtung des 
Baues statt Zahlung Sichcrheit zu leisten hat und das Recht 
auf Riicknahme noch behalt.

Sonderpeche fiir K orros ionsschu tz  und D ichtungs- 
m assen aus deu tschem  S te in k o h len tee r .

Erst kiirzlich1 ist hier auf dic Bedeutung von Stein- 
kohlenteererzcugnissen ais Korrosionsschutz in Bergbau- 
betrieben hingewiesen worden. Ober weitere Erfolge auf 
diesem Gebiet berichten neuerdings K. D a e v e s , H. K las  
und H .S c h lu m b e r g e r 2. Danach ist es durch gemeinschaft- 
liche Arbeit mchrerer Stcllen der V c r e in ig te n  S ta h l-  
w erk e  gelungen, Sonderpeche herzustcllen, die im Gemisch 
mit Fiillstoffen, wie Gesteinsstaub und Mikroasbest, hcrvor- 
ragende Eigenschaften hinsichtlich Korrosionsschutz und 
Abdichtung besitzen. Da weite Vcrbraucherkrcise er- 
fahrungsgemafi neuen Erzeugnissen dieser Art zunachst 
miBtrauisch gegeniibertrctcn, haben die Vereinigten Stahl- 
werke die Bcwahrung der T e p la -M a s s e n  in jahrelangen 
praktischen Versuchen abgewartet.

Bekannt ist, daB schon die bisher aus Steinkohlenteer 
hergestellten Korrosionsschutzmittel in mancher Hinsicht 
den aus Erdólbituinen gewonnencn iiberlegen waren, so 
beziiglich Wasser- und Lichtbestandigkeit, Wurzel- und 
Baktcricnfestigkeit, wahrend die letztgenanuten bessere 
mechanische Eigenschaften aufweiscn sollten. Die neuen 
Tepla-Massen werden ohne chemische Behandlung oder 
Zusiitzc, dic auf das Isoliervermógen schadlich wirken 
konnten, hergestellt; sie unterscheiden sich aber in ihrem 
Aufbau erheblich von den gewóhnlichen Weichpechen, so 
daB ihre physikalischen Eigenschaften durch die Bei- 
mengung von Fiillstoffen weitgehend dem Verwendungs- 
zweck angepafit werden konnen. So lassen sich die Er- 
weichungspunkte (nach K.S.) zwischen 45° und 90°, die 
Brechpunktc unter 10°, die Werte fiir Frostbcstandigkeit 
(DIN 1996 U 66) uber 3,50 m (0°C ) halten; hcrvor- 
zuheben ist die groBe Kohasions- und Adhasionskraft der 
neuen Massen, die somit allen praktischen Anforderungen 
geniigen. Ais Hauptverwendungsgebiete der Tepla-Massen 
kommen in Betracht: der Sclmtz von Rohrcn durch Isolie- 
rung und Muffenkitt, der Schutz von Bauten aller Art 
gegen Grundwasser, die Bcnutzung ais Dachklebemasse, 
Fugen- und PflasterverguBtnasse usw. S ch ee r.

B eobachtungen  der  M agnetischen  W arten  
der  W estfa lischen  B erggew erkschaftskasse  

im N ovem ber  1940.

Nov.
1940

].2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11 . 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22. 
23. 
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mts.-
Mittel

g f Ś e l

Łl OJ3 t
| ^ = l-c<oo

Deklination =  westl. Abweichungf der MagTietnadel 
vom Meridian von Bochum 

Unter-
scliied ^  <4 ,

zwischen ^ Clt “ es
Hochst- 

und Min- 
destwert 

=  Tages- 
scliwan- 

kung
r

Beobachtungen ausgefallen!

*4S,6
45.6
47.6 
48,9
47.8 
48,3
49.8
54.2
47.6
46.6
47.7
47.0
47.3
48.0
47.8
49.0 
49,2
51.5
42.8
43.6

6 52,7 
52,9
51.4
56.0
50.0
50.7
55.8
57.1
52.5
52.8
52.0
55.1
49.9
50.9
50.5
53.1 
55,8
54.0
51.1

7 6,0

41.5
44.5
43.7 
42,9 
41,3
44.2
37.3 
22,1
37.8
37.9
34.3
29.0
38.1
42.1
38.9
33.8
27.0
36.8
36.0
30.0

11,2
8.4
7.7 

13,1
8.7
6.5

18.5
35.0
14.7 
14,9
17.7
26.1
11.8
8.8

11.6 
19,3 
28,8 
17,2 
15,1 
36,0

Beobachtungen ausgefallen!

6 48,3 | 6 53,5 | 6 37,0 16,5

TJ-CC li
‘•5 *

14.4
13.9
14.9
18.5
13.9
14.7
14.7
16.7
14.4
13.2 
18.1
19.4
15.2 
135
14.6
13.8 
7.6

13.9 
14.8
16.7

21.2
10.8
10.3
24.0 

1.1
10.5
23.2 

2.1
23.8
23.2 

2.4
21.5 

0.1 
0.1

23.5 
1.6

22.9
22.4
23 7
24.0

I Monats- 
i Summę

Stdrungs-
charakter
0 =  ruhig
1 =  gestdrt
2 a  stark

gestórt

E 1 j

20 i 17

'G . D e u b n e r ,  Gliickauf 76 (1940) S. 683/89.
2 Korrosion und Metallschut? 16 (1940) S. 339/4?.
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E lektrische  A nlagen in B raun k o h len b r ik e t t -  
fab r iken  und Anlagen zur Gewinnung 

von B raunkoh lens taub .
Der Reichswirtschaftsminister hat durch ErlaB vom 

18. Oktobcr 19401 die sRichtlinien fiir elektrische Ent- 
staubung in Braunkohlenbrikettfabriken« vom S. Juni 1932 
neu gcfaBt und die Richtlinien fiir die Errichtung elek- 
trischer Starkstromanlagen in Braunkohlenbrikettfabriken 
vom 8. Juni 1932 und 25. Juli 1934 ersetzt durch »Richt- 
linien fiir elektrische Leuchten im Trockendienst von Braun
kohlenbrikettfabriken und Anlagen zur Gewinnung von 
Braunkohlenstaub*.

1 RWMBl. S. 503.

Die Richtlinien. sollen bei der Priifung der Betriebs- 
plane zum Anhalt genommen werden; sonst gelten fiir die 
Errichtung und den Betrieb der elektrischen Anlagen in 
Braunkohlenbrikettfabriken die Vorschriften des Verbandes 
DeutscherElektrotechniker, soweit dieOberbergamter nichts 
Abweichendes oder Ergiinzendes bęstimmen. Die Raume 
des Trockendienśtes gelten ais feuergefiihrlich im Sinne 
der VDE.-Vorschriften.

Die Richtlinien fiir elektrische Entstaubung behandeln 
die bauliche Gestaltung des Niederschlagraumes, des Ab- 
fiihrungschlotes und des Austrages, die elektrische Aus- 
stattung, Sicherheitsvorrichtungen, den Betrieb, und zwar 
die Priifung, das inbetriebsetzen, die Bedienung, dasAuBer- 
betriebsetzen und die Verantwortlichkeit, schliefllich MaB- 
nahmen bei Feuer und Feuerverdacht. S c h lii te r .

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

bekamitgemacht im Patcutblatt yom 24. Dezember 1940.
I c. 1 495740. Kldcicner-Humbo 1 dt-Deutz AG.. Koln. Sehaumschwimm- 

masehine mit Doppelriihrer. 16.10.40.

Patent-Anmeldunęen
die vom 24. Dezember 1940 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatcntamtcs ausliegen.
Ib , 6. M. 145692. Erfinder: Dipl.-lng. Eugen Meyer, Frankfurt (Maln). 

Anmelder: Metallgcsetlschaft AG., Frankfurt (Main). Verfahren und Ein- 
richtung zur elektrostatischen Trennung. 27.7.39. Protektorat Bohmen und 
Mahren.

lOa, 22/05. P. 77469. Erfinder: Franz Puening, London. Anmelder: 
Franz Puening und H. A. Brassert & Company Ltd., London. Scliwelofen 
fiir flłissige oder vcrfliissigbare Beschickuntren z. B. aus Stcinólnickstandcn 
und Pcchen. 17.6.38. Groflbritannien 18.6.37.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erleilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die fiinfjahrige Frist. irmerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
l a  (40). 700333, vom 12.9.37. Erteilung bekannt- 

gemacht am 21.11.40. Kai P e te r s e n  in S ó b o rg  bei 
K o p e n h a g e n . Verfahren und Vorrich(ung zum Lagern 
und Aufbewahren von Miii! u. dgl. vor der Verbrennung 
oder Aufbereitung. Rrioritat vom 17.9.36 ist in Anspruch 
genommen.

Das Gut wird, bis es verbrannt oder aufbereitet werden 
soli, in einem liegenden, drehbaren oder schwenkbaren, 
im wesentlichen verschlossenen Behalter in unterbrochener 
oder ununterbrochener Bewegung gehalten. Dabei kann 
das Gut geliiftet werden. Die gesęhutzte Vorrichtung hat 
einen liegenden, drehbaren Behalter mit einem Eintrag- 
und einem Austragschaufelrad. Dieses kann mit Mitteln 
zum Regeln oder Verhindern des Austragens des Gutes 
versehen scin.

5b (2330). 700335, vom 7 .6 .39 . Erteilung bekannt
gemacht am 21. 11. 40. K arl J a ic k  in D a rm s ta d t-  
E b e r s ta d t .  Schrampicke mit vorgesetztem Hartmetall- 
plattchen, das nur mit seiner gekrummten •Ruckenflache 
und seiner Fufiflaehe dem Pickenkorper anliegt.

Das Hartmetallplattehen der Picke ist auf seiner 
Ruckenflache sattelfórmig ausgehóhlt und auf dieser Flachę 
sowie auf seiner FuBflache auBer durch Lotung durch 
die Lotung sichernde Seherstifte mit der Picke verbunden. 
Durch die sattelfórmige Aushóhlung der Ruckenflache des 
Plattchens werden seitliche StóBe und Driicke abgefangen.

lOa (19Ui). 700552, vom 11.2.39. Erteilung bekannt- 
gcmacht am 28.,11.40. Dr. L o u is  N e tt le n b u s c h  in 
O b e rh a u s e n  (Rhld.). Verfahren zum \'ermeiden der 
Obcrhitzung der Destillationsgase waagerechter Koksdfen. 
Erfinder: Dr. Louis Nettlenbusch in Oberhausen (Rhld.).

Ein regclbarer Teil der die crste Kiihlstufe verlassen- 
den, alle Nebenerzeugnisse aufier dcm verfliissigten Teer 
enthaltenden Destillationsgase wird durch ein Geblase von 
der der Gasvorlage entgegengesetzten Seite her in den 
Gassammelraum der Ofenkammern zuriickgefiihrt und auf 
die ganze Lange des Sammelraumes yerteilt. Bei Koksofen 
mit zwei Qasvorlagen werden die gekiihlten Destillations
gase aus bciden Vorlagen gleichzeitig abgesaugt und in der 
Langsmitte der Kammern in dereń Gassammelraum ein- 
gefiihrt.

ŁIn den PatcntanmeldunRen. dic am SchluB mit dem Zusatz 
sOstcrrcich* und Protektorat Bohmen und Mahrena versehen ęind, ist die 
Erklaruns abKegeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterrcich bzw. 
auf das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

10a (12]0). 700370, vom 14. 1. 3S. Erteilung bekannt
gemacht am 21. 11. 40. E d u a rd  K u h l in E sse n . Verschlufl 
fiir Fiillóffnungen, besonders fiir Verkokungsófen.

w A A

Fiir samtliche Verkokungśkammern a der Ofen sind 
ein gemeinsamer gasabdichtender auBerer Deckel b und 
eine gemeinsame warmeisolierende Deckplatte c vor- 
gesehen. Diese ist mit iiber den Kammern liegenden Fiill- 
óffnungen d versehen, die durch einen mit dem Deckel 
verschiebbar verbundenen Fiilldeckel e abgedeckt sind. Die 
Deckplatte c kann mit Ausdehnungsfugen versehen und auf 
der oberen Seite zwisehen den Ftillóffńungen d sattel- 
formig aitsgebildet sein.

lOa (2401) 700337, vom 28 .9 .37 . Erteilung bekannt
gemacht am 21. 11. 40. K arl B e rg fe ld  in B e r l in -  
H a le n se e . Verfaliren zur Erzeugung von Verbrenntings- 
gasen fiir Spiilgasschwelung. Der Schutz erstreckt sich auf 
das Land Ósterreich.

In der crsten Kammer eines Verbrennungsofens oder 
in einem ersten Verbrennitngsofen wird hochwertiges Gas 
ohne LuftiiberschuB vol!standig verbrannt. Das Ver- 
brennungserzeugnis wird in die zweite Kammer des Ofens 
oder in einen zweiten Ofen iibergefiihrt, in die (in den) 
auBerdem ein Schwachgas und eine zur vollstandigen Ver- 
brennung der brennbaren Bestandteilc dieses Gases aus- 
reichende Sauerstoff- oder Luftmenge kurz vor dem Eintritt 
des Schwachgases eingefiihrt werden. Das aus der crsten 
Kammer des Ofens (oder aus dem ersten Ofen) austretende 
Gas hat eine so hohc Temperatur, daB es die Verbrennung 
des Schwachgases in der zweiten Kammer des Ofens (in 
dcm zweiten Ofen) mit Sicherheit gewahrleistet.

lOa (36j,). 7002H . vom 19.6.37. Erteilung bekannt
gemacht am 21. 11.40. C o n s ta n t in  P a u l B r a ta s ia n u  in 
C ra io v a  (Rumanien)j Ofenanlage mit senkrechten Retorten 
zur gemeinschaftlichen Dehandlung, besonders Veredelung 
fester, fliiss:ger, dampf- oder gasformiger Rolistoffe. 
Prioritat vom 1S. 7 .36 ist in Anspruch genommen.

Die Retorten a der zur Veredelung von festen Brenn- 
stoffen, Erzen, Kohlenwasserstoffen usw. allein oder 

leichzeitig bestimmten Anlage bestehen aus Eisen- oder 
tahlblech und sind mit einem aus einzelnen Ringen 

zusammengesetzten guBeisernen Mantel b umgebcn. Dic 
Retorten sind mit allseitigem Abstand in Schachte des 
Ofenmauerwerkes c hcrauszichbar eingesetzt und ruhen 
mit ihrem eingesetzten Boden d mit Hilfe von Zwischen- 
boden auf einem mit Durchbrechungen versehenen Rohr e
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des FórdergefaBes, durch die ein schneller VerschleiB der 
Spurlatten e hervorgerufen wird, die Aufhangeachse so 
zu vcrschieben, dafl sie iiber dem Schwerpunkt des GefaBes 
liegt.

35a (9 12)- 699906, vom 6 .5 .39 . Erteilung bekań nt- 
gemacht am 14. 11. 40. G e w e r k s c h a f t  E is e n h u t te  
W e s tf a l ia  in L unen . Sicueryęrrichtung fiir F orderwagen- 
Ąufschiebevorrichtuńgen. Erfinder: Julius Herrmann in 
Wethmar bei Liinen.

35a (908)- 699848, vom 28. 7.37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 7 .11 .40 . F r ie d c l  N eu m a n n  in B ochum . 
Fórderkorbaufhdngung. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Land Ósterreich.

auf. In den Retorten sind durch dereń frei aufliegenden, 
durch einen Tauchsandverschlul! f  abgedichteten Deckel g  
hindurchragende, iiber durch ihren Boden d hindurch- 
gefuhrte Rohrstutzen h gestiiIpte heraus/iehbare Heizrohre i 
vorgesehen. Das die Retorten tragende Rohr e ist unterhalb 
der Retorten mit einer Rostfeuerung k umgeben, dereń 
Heizgase die Retorten umspiilen. In die Heizrohre i jeder 
Retorte a wird von oben her aus einer besonderen Bc- 
hcizungseinrichtung L ein brennbares entzundetes Geinisch 
(Luft und gasfórmige oder fliissige Brennstoffc, die von 
der Behandlung von schweren Kohlenwasserstoffen in den 
Retorten herriihren kónnen) eingeblasen. Der Deckel jeder 
Retorte ist mit einem Rohrstutzen m  yersehen, der an einen 
Sauger u angeschlossen ist. Der Druckstutzen des letzteren 
ist mit einem Rohr o verbunden, das durch den Deckel der 
benachbarten Retorte hindurchgefiihrt ist und annahernd 
bis zum Boden der Retorte reicht. Die Druckstutzen der 
Sauger aller in einer Reihe liegenden Retorten kónnen 
auch mit einer Sammelleitung p verbunden sein, mit der 
die Rohre o samtlicher Retorten in absperrbnrer Ver- 
bindung stehen.

Auf den das Kauschenherz a und den dieses um- 
gebenden Klemmkórper b der Aufhangung mitcinandcr 
verbindcnden Schraubcnbolzcn c sind zur Vermeidung des 
Zuruckschnellens des Herzens bei Seilschwingungen und 
RiickstóBen Fcdcrn d  von verhaltnismaBig groBer L;inge 
angeordnet. Die Federn sind in die Schraubenbolzen um- 
gebenden Ringkammern e untergebracht und wirken auf 
die Muttern /  der Schraubenbolzen c oder auf dereń Unter- 
legscheiben g. Die Muttern oder dereń Uuterlegscheiben 
liegen in der Endlage auf der Stirnflache der Ring
kammern auf.

35a (908). 700351, vom 23. 9. 3S. Erteilung bekannt- 
gemacht am 21. 11.40. D em agA G . in D u is b u rg . Fórder- 
gesiell, besonders fiirGcjdfiforderitngen. E rfinder: Heinrich 
Renfordt in Duisburg.

Die Achse a, mit dereń Hilfe das Gestell b am Seil c. 
oder am Seilgeschirr d aufgchangt ist, ist z. B. mit Hilfe 
einer Schlittenfiilirung am Gestell in waagerechter Richtung 
seitlich verschiebbar. Dadurch ist es móglich, bei durch die 
Betriebsrerhaltnisse bedingter, stets einseiiiger Beladung
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Die Vorrichtung hat einen durch einen Hilfsinotor 
bewegten Steuerschieher a, der die beiden in seiner 
Bewegnngsrichtung liegenden Zylinder b des Motors bildet. 
Die Kolben c des Motors werden durch Ansatze des 
Schiebergehauses gebildet. Auf dem Steuerschieber a ist 
ein in der gleichen Richtung wie dieser verschiebbarer 
kleiner, von 1 land zu bewegender Schieber d  angeordnet, 
der das Druckmittel zu einem der Zylinder des Steuer- 
schiebers leitet und gleichzeitig dessen zweiten Zylinder 
mit dem Auspuff e des Schiebergehauses verbindet.

81 e (890j). 700319, vom 25. 12. 37. Erteilung bekannt
gemacht am 21, 11. 40. M it te ld e u ts c h e  S ta h l w e rk e  AG. 
in R iesa . Fórderkubel mit Boden- 
cntleerung. Erfinder: Kurt Speer 
in Lauchhammer. Der Schutz er- 
strcckt sich auf das Land Oster
reich.

Ein an den Fórdcrseilen a 
hangendes Querstiick b tragt 
zwei parallel zur Langsachse des 
Kiibels c verlaufende, gegeniiber 
diesem yerschiebbare Fiilirungen d 
mit einer Querschiene e. Am 
Kubel sind sich an die Quer- 
schienen e sowie unten an die 
Fiilirungen d anlegende An- 
schliige /  und g  sowie an den 
Fiilirungen d  am Kiibei anliegende 
Gleitrollen h vorgesehen. Der die 
untere Offnung des Kiibels ver- 
śchlieflende Kegel i wird mit 
Hilfe einer durch' den Kubel 
hindurchgefuhrten Stange h und 
einer einstellbaren Feder i o. dgl. 
von dem Querstuck b getragen.

81 e (S90I). 700602, vom 12.9.36. Erteilung bekannt
gemacht am 28. 11. 40. G u te h o f f n u n g s h u t te  O b e r 
h a u se n  AG. in O b e rh a u s e n  (Rhld.) Vorrichlung zur 
Schonung beim Verladen von Kohle in Fórdergefafie.

In dem FórdergefaB ist eine gewendelte Rutscli- 
einrichtung eingebaut, die aus einem mehr oder weniger 
gewólbten Blecli bestehen kann. Die Rutscheinrichtung ver- 
hindert oder yermindert wenigstens das Herabfallen des 
Fórdergutes (Kohle usw.) in das FórdergefaB. Dieses kann 
im Querschnitt eckig, kreis- oder ellipsenfórinig sein.

81 e (136). 700146, vom 30.11.37. Erteilung bekannt
gemacht am 14. 11. 40. M a s c h in e n fa b r ik  B uckau  
R. W o lf  AG. in M a g d e b u rg . Aufgabefórderband zum  
Enlleeren von Behdltern.- Erfinder: Otto Zimmermann in 
Magdeburg. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Das die Rollen des Fórderbandes tragende, im Bereich 
des Fórderbandes liegende Geriist w ird durch quer zur 
Langsrichtung des Bandes ebenfalls in dessen Bereich 
liegende Tniger getragen, die auf der einen Seite des 
Geriistes z. B. an Tragbócken befestigt sind und auf der 
anderen Seite des Bandes von auBerhalb dessen Bereichs 
liegenden Druck- oder Zuggliedern gehalten werden.

81e (143). 700536, vom 23. 1. 36. Erteilung bekannt
gemacht am 21.11.40. F irm a  A ug. K ló n n e  in D o rtm u n d . 
Tank mit Schwimmdach.

Das Dach wird an einer Drehung durch einen biegungs- 
steifen Trager (oder mehrere solcher Triiger) verhindert, 
der an einem Ende am Behaltermantel oder auf dem Dach 
gegen seitliche Bewegung gesichert gelagert und mit Hilfe 
einer Rollenfiihrung auf dem Dach oder am Behaltermantel 
in Langsrichtung radial zum Dach gefiihrt ist..

B U C H E R S C H A U
Das Gold. Von Georg B erg  und Ferdinand F r ie d e n s -  

b u rg . Mit einem Beitrag von Heinrich Q u ir in g . (Die 
metallischen Rohstoffe, ihre Lagerungsverhaltnisse und 
ihre wirtschaftliche Bedeutung,H. 3.) 248S. mit 43Abb. 
S tuttgart 1940, Ferdinand Enke. Preis geli. 20 91M.
Das Buch bildet das dritte Glied der von dem 

verstorbencn Prasidenten der fruheren PreuBischen 
Geologischen Landesanstalt, P. K ru sc h , begonnenen Ver- 
óffentlichungsreihc iiber »Die metallischen Rohstoffe«. Es 
bringt erstmalig in dcutscher Sprache eine umfassende Ab- 
handlung aller mit dem Golde und seiner Bewirtschaftung 
zusammenhangendeii geologischen und lagerstattenkund- 
lichen, chemischen und technischen, geschichtlichen und 
namentlich wirtschaftspolitischen Fragen. Dadurch wird 
es zu-einer selir bemerkenswerten Neuerscheinung, welehe 
das schon uniibersehbar umfangreiche Schrifttum iiber das 
Gold doch noch in wertvoller und kcineswegs iiberflussiger 
Weise erganzt.

Im einzelnen werden darin die Goldvorkommen der 
ganzen Erde ebenso volIstandig und planmaBig besprochen 
wie auch alle sonstigen Fragen, welehe ihre Ausbeutung 
und Verwertung sowie das Gold iiberhaupt angehen, 
mógen sie wissenschaftlicher oder technischer, wirtschaft- 
licher oder politischer Natur sein. Im einzelnen konnte man 
vielleicht einige Stellen etwas beanstanden — der Gold- 
gehalt der Meere und seine Auswertung z. B. ist noch 
etwas umstritten; auch konnte die g r u n d s a tz l ic h e  Um- 
wertung, welehe das Gold durch die jiingste weltpolitische 
Entwicklung erfahrt, m. E. etwas anschaulicher aufgezeigt 
worden sein —, jedoch handelt es sich hier nur um kleine 
Schónheitsfehler, welehe den hohen Gesamtwert des treff- 
lichen Buches in keiner Weise beeintrachtigen, dessen 
Herausgabe ohnehin gewisse Schwierigkeiten entgegen- 
standen.

Es diirfte namlich nach dem Tode Kruschs, dessen 
umfassendes Fachwissen wolil kaum zu ersetzen war, deni 
Verleger nicht leicht gefallen sein, fiir die gleichwertige 
Fortsetzung der angefangenen Veróffentlichungsreihe die 
geeigneten Nachfolger auszuwahlen. Er konnte jedoch 
keine besseren finden ais die jetzigen Bearbeiter, von

denen G. B erg  den chemischen und lagerstattenkundlichen 
Teil geliefert hat, wahrend F. F r ie d e n s b u r g  den 
wirtschaftsgeographischen und wirtschaftspolitischen Inhalt 
abgehandelt und H. Q u ir in g  einen lesenswerten geschicht
lichen Beitrag hinzugefugt hat. So konnte durch ein ver- 
standnisvolles Zusammenwirken von drei hewahrten Sach- 
kennern ein vortreffliches Werk entstehen, das einem 
groBen Leserkreis von Geologen und Lagerstattenforschern 
sowie Berg- und Huttenleuten, nicht weniger aber auch 
Wirtschafts- und Wehrpolitikern sehr willkómmen und von 
groBem Nutzen sein wird. Der Gule des lnhalts der 
verdienstvoIlen und reichbebilderten Arbeit entspricht 
auch ihre buchmaBige Ausstattung, wie man sie von dem 
ruhmlichst bekannten Verlage nicht anders gewohnt ist.

M eisn er.

Leitungen, Schaltgerate und Beleuchtung in Bergwerken 
untertage. Von Professor Dr.-Ing. e. h. Wilhelm 
P h il ip p i .  (Bibliothek der gesamten Technik, Bd. 466.) 
2., neubearb. Aufl. 85 S. mit Abb. im Text und auf 
Taf. Leipzig 1940, Dr. Max Janecke. Preis in Pappbd. 
2,S0 XM.
Das Biichlein ist fiir den Bergingenieur bestimmt, der 

bei der zunehmenden Elektrifizierung untertage in iinmer 
gróBerem Umfang auf elektrische Anlagen stófit und sich 
iiber sie unterrichten will. Aber auch dem Elektroingenieur, 
der sich mit den Verhaltnissen im Bergbau vertraut machen 
will, gibt der Verfasser wertvoile Hinweise, wie sich die 
besonders schwierigen Verhaltnisse untertage meistern 
lassen. Dipl.-Ing. M e n d rz y k .

Martin Luther und der Bergbau. Von Dr. pliil. Hanus F re y -  
d an k . (Bildcr aus der Mansfelder Vergangenheit, 
Bd. 4.) 112 S. mit 43 Abb. Eisleben-Lutherstadt 1940, 
Schriftenreihe des Mansfelder Heimatverlages Ernst 
Schneider.
Der groBc Reformator Martin Luther ist keineswegs 

der Solin eines armen Bergmanns gewesen, wie lange Zeit 
hindurch in falscher romantischer Ausschmuckung iiber- 
liefert wurde. Sein Yater war vielmehr ein angesehener,
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nicht unbegiiterter M ansfclder Hiittenmeister, der aus dem 
Ertrag seiner Hiittenbetriebe seinen Sohn Martin an der 
Erfurter Universitat studieren lassen konnte, wie — aller- 
dings erst in den Ietzten Jahren gemachte — gluckliche 
Archivfunde ergeben haben. Zeit seines Lebens aber hat 
sieli A tetin Luther aufs engste mit dem Berg- und Hiitten- 
wesen seiner Mansfelder Heimat verbunden gefiihlt, und 
vor allem in seinen »Tischgespr;ichen« offenbaren sich 
immer wieder nicht nur seine Liebe zum Bergbau, sondern 
nicht zuletzt auch seine vortrefflichen Kenntnisse der 
technischen Eigenarten bergmannischer Arbeit. Nachdem 
bereits anlaBlich der 450. W iederkehr von Luthers Oeburts-. 
tag (am 10. November 1933) Dr. Hanns Freydank in der 
Zeitschrift fiir das Berg-, Hutten- und Salinenwesen eine 
Abhandlung iiber »Martin Luther und der Bergbau* ver- 
offentliclit hatte, ist diese dainalige Arbeit, die einen wert- 
vollen Beitrag sowohl iiber Martin Luther und seine Familie 
ais auch zur Geschichte der Mansfelder Berg- und 
Huttenindustrie iiberhaupt darstellt, inzwischen aber ver- 

riffen war, nunmehr mit einigen Verbesserungen und 
erichtigungen ais Buch erschienen.

K ru g e r .

Zur Besprechung eingegangene Biicher.
Bayer, Fritz: Gasanalyse. Methoden der Arbeitspraxis 

unter Berucksichtigung der physiologischen Wirkungen 
der Gase. (Die chemische Analyse, Bd. 39.) 2,, umgearb. 
Aufl. 314 S. mit 122 Abb. Stuttgart, Ferdinand F.nke. 
Preis geh. 25 MM, geb. 27 MM.

B u c h n e r ,  Fritz f :  Hundert Jahre Geschichte der
Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg. Hrsg. von der 
Maschlhenfabrik Augsburg-Niirnberg AG. 220 S. mit 
Abb.

Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. Aufl. 
Hrsg. von der Deutschen Chemischen Gesellschaft. 
System-Nummer 68: Platin. Teil A. Lfg. 4: Nachweis 
und Bestirnmung der Platinmetalle. 102 S. Berlin, 
Verlag Chemie GmbH. Preis in Pappbd. 17 .5tli .

Herbst H., unter Mitarbeit von W. B e r k e  und H. SchiiB - 
ler :  Untersuchungen an Fangvorrichtungen fur
Schachtfórderungen. 1. T. (Berichte der Yersuchs- 
grtibengesellschaft, H. S.) 186 S. mit 87 Abb. Gelsen
kirchen, Carl Bertenburg.

Lachot ta ,  Hubert: Kohle, Zink und Eisen. Aus dem 
Werden und Wachsen des oberschlesischen Industrie- 
gebiets. (Vergangenheit und Gegenwart, Lander, 
Menschen, Wirtschaft.) 100 S. mit 43 Abb. Berlin, 
Verlag fiir Sozialpoiitik, W irtschaft und Statistik, Paul 
Schmidt. Preis geb. 3,80 MM.

Mi e s b a c h ,  Hermann: Die Knappschaftsversicherung.
3. Aufl., fiir den im Felde stehenden Verfasser bearb. 
von T h i e l m a n n .  (Wege zur Kassenpraxis. 
Schulungsschriffen der »Arbeiter-Vcrsorgung<(, H. 25.) 
105 S. Berlin-Lichterfelde, Verlag Langewort. Preis in 
Pappbd. 2,50 MM.

Mi n t r op ,  L.: Karl Haussmanu 22.6.1860 — 24.1.1940. 
(Sonderabdruck aus den »Mitteilungen aus dem Mark- 
scheidewesen« 51 (1940) H. 1.) 23 S. mit 1 Bildnis. 
Stuttgart, Konrad Wittwer.

S c h a c k ,  Alfred: Der industrielle Warmeiibergang.
Fiir Praxis und Studium mit grundlegenden Zalilen- 
beispielen. 2., verb. Aufl. 348 S. mit 41 Abb. Dussel
dorf, Verlag Stahlcisen mbH, Preis geb. 19,60 MM\ 
fiir Mitglieder des Vereins Deutscher Eisenhuttenleute 
17,60 M l.

Siebbóden und Filtermedien im Steinkohlenbergbau. Mit 
Anhang: Fiktiver Verfahrensstammbaum einer NaB- 
aufbereitung unter besonderer Berucksichtigung der 
Sieb-, Setz- und Filtervorgange. Hrsg. vom Ingenieur- 
und Filterdienst der Steinhaus GmbH., Duisburg. 16 S. 
Abgabe erfolgt kostenlos.

T iig lic h , W.: Der Verkehr mit Sprengstoffen. Die rcichs- 
und landesrechtlichen Vorschriften nach dem Stande 
vom 1. August 1940. 14., neubearb. Aufl. 246 S. mit 
Abb. Berlin, Carl Heymanns Verlag. Preis geb. 6 M l.

Technik voran! Jahrbuch fiir alle Freunde deutscher Tech
nik 1941. Herausgeber: Reichsinstitut fiir Berufs- 
ausbildung in Handel und Gewerbe. 232 S. mit Abb. 
Leipzig, B. G. Teubner. Preis in Pappbd. 0,95 MM.

T h u r o w ,  Willy H.: Englisch-deutsches und deutsch-
englisches Worterbuch der Chemie. Nachtrag. Teil I 
und Teil II: Englisch-Deutsch und Dcutsch-Englisch. 
85 S. Berlin-Zehlendorf, Verlag Dr, Arthur Tetzlaff. 
Preis geb. 15 M l.

Unfall-Verhutungskalcnder 1941. Kalcnder fiir Betriebs- 
sichcrheit. Hrsg. vom Anit Soziale Se!bstverantwortung 
im Zentralbiiro der DAF. und vom Reichsverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften. 63 S. mit Abb. 
Berlin, Verlag der Deutschen Arbeitsfront.

von Vels  en,  Wilhelm: Beitrage zur Geschichte des nieder- 
rheinisch-westfalischen Bergbaues. ZusammengefaBt 
und neu herausgegeben von Walter Ser io .  Alit einem 
Geleitwort von Otto von  Vel sen.  (Schriften zur 
Kulturgeschichte des deutschen Bergbaues, Bd. 3.) 
150 S. mit 12 Abb. Essen, Verlag Gliickauf GmbH, 
Preis geb. 6,60 MM.

Vol l me r ,  W alter: Die Potterslcute. Geschichte einer 
Bergmannsfamilie. 274 S. Hamburg, Hanseatische 
Yerlagsanstalt. Preis geb. 5,20 MM.

Z  E  I  T  S  C H R I F T E N S  C H A  U '
(E ine E rklarung  der A bkurztw gen  is t  in N r. i auf den Seiten  25—27 verdlfen liich l. * bedeulet T ex t -  oder Tafelabbildungen.)

Geologie und Lagerstattenkunde.
Erdol. Richter, W olfgang: D ie  A r b e i t s m e t h o d i k  

im S e d i m c n t p e t r o g r a p h i s c l i e n  L a b o r a t o r i u m  
der  A b t e i l u n g  E r d o l  an  d e r  R e i c h s s t e l l e  f i i r  
Bode n  f o r s c h  u n g , B e r l i n .  01 u. Kohle 36 (1940) 
«r. 43 S. 483/85*. Die Aufbereitung von Bohrkernen. Die 
Behandlung der Aufbereitungsriickstande aus dem mikro- 
palaontologischen Laboratorium. Die Abtrennung der 
Schwerminerale. Die serienmaBige Bearbeitung von Bohr- 
proben.

Behrmann, R. B.: G e o l o g i e  u n d  E r s c h l i e B u n g  
7 er  E r d ó  1 v o r  k o m ni e n l t a l i e n s .  01 u. Kohle 36
(1940) Nr. 46 S. 522/37*. Der regional-geologische Aufbau 
der Apenninhalbinsel. Die einzelnen Erdólprovinzen, strati- 
graphische und tektonische Verhaltnisse. Die Erdólmutter- 
gesteine. Die AufschluB- und Fórdertatigkeit. Schrifttum.

Bergtechnik.
Allgemeines. Plasche, Fritz: D er s u d e t e n l a n d i s c h e  

p r a u n k o h l e n b e r g b a u  nach  d e r  B e f r e i u n g .  Bergbau 
■ Nr. 26 S. 351/54. Uberblick iiber die Entwicklung
jn friiherer Zeit und die durch die Eingliederung zu 
losenden Aufgaben.

S chór fen. Baring, R.: E r d o l  u n d  L u f t b i l d .  01 u. 
Konie 36 (1940) Nr. 46 S. 519/21*. Der weitgehende Ein-
»: i 1 Einseitig bedruckte Ab?ug:e der Zciischriftcnschan fur Karfcizwecke 
fiir ycrlatr Gliickauf bei monatlichcra Vcrsand zum Prcise von 2,50 3UL 
fiu dis Y.erteljahr zu beziehen.

satz des Luftbildes zur pIanvollen ErschlieBung erdol- 
hóffiger Gebiete in den Y^r. Staateu und die bisher geringe 
Anwendung dieses Verfahrens in Europa. Ubersicht iiber 
die wichtigsten Bauarten der Aufnahmegerate. Aus- 
wertungsmoglichkeiten der Ergebnisse. Schrifttum.

Tiefbohrcn. Besigk, H., und G. Kiihne: B e i t r a g  z u r  
Ke nn t n i s  d e r  A r b e i t s w e i s e  von  G e s t e i n s b o l i r e r n  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r u c k s i c h t i g u n g  s p a n a b -  
h e b e n d e r  B o h r  er .  I. Ol u. Kohle 36 (1940) Nr. 43 
S. 485/92*. Betrachtungen iiber die Arbeitsweise von Ge- 
steinsbohrern. Was ist Bohren? Versuche mit Rollenbohrern 
und dereń Ergebnisse. Eindringtiefe und spezifischer 
Fliichendruck. Zerspanungsarbeit eines Drehbohrers. Unter- 
suchung verschiedencr Bohrerformen. Erm ittlung der 
giinstigstcn Schneićlenform. Bestirnmung der Gesteins- 
festigkeit fiir Bohrversuche.

Muller, F .: K r i t i s c h e  B e t r a c h t u n g  d e r  in
D e u t s c h l a n d  e i n g e f i i h r t e n  B o h r r o h r e  und '  d e r e ń  
E i n b a u m e t h o d e n  be i m R o t a r y - B o h r e n .  01 u. Kohle
36 (1940) Nr. 43 S. 492/93. Einwande gegen die in den 
DIN-Normblattern erfaBten deutschen Bohrrohre und Ge- 
sichtspunkte im Hinblick auf die Einfiihrung einer neuen 
Rohrart.

Kolbeck, R.: U m s t e l l u n g  v o n  B o h r m o t o r e n  
von Di ese l -  a u f  E r d g a s b e t r i e b  im o s t m a r k i s c h e n  
E r d o l g e b i e t .  Ol u. Kohle 36 (1940) Nr. 46 S. 537/42*. 
Erfordernissc und Gegebenheitcn des Betriebes. Die An- 
lage der Gaszufiihrung. Die Umstellung des Dieselmotors
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fiir Wechselbetrieb auf Gasbetrieb mit Magnetziindung. 
Betriebsergebnisse sowie Vorziige und Nachteilc des 
Wecliselbetriebgasmotors. Die Umstellung des Dicsel- 
motors auf Gasbetrieb nach dem Diesel-Gas-Verfahren. 
Bctriebsergebnisse, Vorziige und Nachteile des Diesel-Gas- 
Motors. Sowohl der auf reinen Gasbetrieb ais auch der auf 
Diesel-Gas-Betrieb umgestelite Dieselmotor haben sich 
bestens bewahrt. Dem Diesel-Gas-Motor ist aber aus ver- 
schiedcnen Griinden der Vorzug gegeben worden.

Gewinnung. Vogel, W alter: E r m i t t l u n g  d e r  Wi r t -  
s c h a f t l i c h k e i t s g r e n z e n  f i i r  d e n  E i n s a t z  vOn 
S c l i r a m m a s c h i n e n  m i t  H i l f e  v o n  A r b e i t s z e i t -  
s t ud i en .  Gluckauf 77 (1941) Nr. 1 S. 1/5*. Ergebnisse 
von Arbeitszeitstudien iiber den Zeitaufwand fiir das Lósen, 
Laden und Ausbauen in verschiedenen Flózen und Zahlen- 
tafeln zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeitsgrenzen fiir 
den Einsatz von Schrammaschinen, die erkennen lassen, 
daB die Schrammaschine fiir sich allein — ohne Mechani- 
sierung des Ladevorganges — nur in verhaltnismaBig be- 
scheidenem MaBc zur weiteren Sfeigerung der Gesamt- 
leistungsfahigkeit des Ruhrbergbaues beizutragen vermag.

Wilde, Gustav: D e r  E i n s a t z  v o n  S c h r a m 
ma s c h i ne n .  Gluckauf 77 (1941) Nr. 1 S. 5/11*. Dar- 
legung der Schramleistungen, der Schramkosten, der Be- 
triebsorganisation und des Strebzuschnitts auf Grund einer 
fiir das Jahr 1938 auf einer gróBeren Anzahl von Zechen 
durchgefiihrten Erhebung.

Fritzsche, Carl Hellmut: S t a n d  d e r  E n t w i c k l u n g  
v o n G e w i n n u n g s -  u n d  L a d e m a s c h i n e n  u n d  
b i s h e r i g e  E r f a h r u n g e n  b e i  i h r e m  E i n s a t z .  
Gluckauf 77 (1941) Nr. 1 S. 11/21*. Grundsatzliches iiber 
die Mechanisierimgsmóglichkeiten des Gewinnungs- und 
Ladevorganges im Steinkohlenbergbau. Beschreibung der 
von der Zeche RheinpreuBen und der Firma Gebr. Eick
hoff, von der Demag und von der Eisenhiitte Westfalia- 
Lunen entwickelten Maschinen und ihrer Arbeitsweisen. 
Die Gestaltung sowie Hilfsmittel fiir das Einbringen des 
Ausbaues und die Durchfiihrung des Betriebes.

Grubensicherhcit. Eickmann, B.: B e a c h t e n s w e r t e  
N e u e r u n g e n  in d e r  U n f a l l v e r h u t u n g  u n t e r -  
t a g e .  Bergbau 53 (1940) Nr. 26 S. 354/57*. Beschreibung 
eines Bandgriffes fur das Umlegen von Fórderbandern, 
eines Luftschlittens fiir W andcrpfeiler, einer Schlauch- 
sicherung gegen das Abspringen von Prefiluftschlauchen 
und eines Schlauchaufziehers, einer Schacht- und Stapel- 
sicherung sowie einer Anfahrsteuerung zum schonenden 
Aufschieben von Fórderwagen.

Aufbercitung und Brikettierung.
Allgemcines. Wiister, Reinhard: N e u e  W e g c  d e r  

F i l t r a t i o n  in A u f b e r e i t u n g s a n l a g e n .  Met. u. Erz
37 (1940) Nr. 23 S. 469/73 und Nr. 24 S. 489/93*. Ober- 
blick iiber den gegcnwartigen Stand der Filtertcchnik in 
der Erz- und Kohlenaufbcreitung. Sonderbauarten des 
Trommelfilters. lnnenfilter, Scheibenfilter. Planfilter. 
Schautnzerstórer und Schlannnschleuder. Die Filterleistung. 
Anwendungsmóglichkeiten. Vorziige und Nachteile der ver- 
schiedenen Bauarten. Wirtschaftlichkcit.

Rumpelt, H orst: U b e r  d i e  B e s c h l e u n i g u n g  d e r  
F i 11 e r g e s c h w i n d i g k e i t d u r c h  B e e i n f 1 u s s u n g 
d e r  T r i i b e .  Cliem. Fabrik 13 (1940) N r.26 S.4S1/83*. 
Versuchc mit Aufschwemmungen von Kaolin, Steingut- 
masse, Zementrohmehl und mit Braunkohlentriibe zur 
Klarung der Frage, wie sich die Filtergeschwindigkeit 
durch Temperaturerhóhung oder durch Elektrolytflockung 
mit Hilfe von hydrophilen Kolloiden — die ais Sensi- 
bilisatoren wirken — steigern liiBt. Mitteilung von Er- 
gebnissen, die zeigen, wie sehr man die Filterleistung durch 
den Zusatz von Sensibilatoren — hier im besonderen Konn- 
jakumehl —, und zwar weit mehr ais durch Temperatur
erhóhung steigern kann.

Braunkohlc. Kulin, O.: D ie  s i c h e r h e i t l i c h e n  An-  
f o r d e r u n g e n  an  d i e  E i n r i c h t u n g  u n d  d e n  B e - 
t r i e b  d e r  B r a u n k o h l e n b r i k e t t f a b r i k e n  n a c h  
d e n  n c u c n  b e r g b e h ó r d l i c h e n  B e s t i m m u n g e n .  
Z. Berg.-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. 88 (1940) Nr. 8 S. 240/45. 
Erórterung der neuen, am l.April 1941 in Kraft tretenden 
»Bergpolizeiverordnuńg fiir Braunkohlenbrikettfabriken 
und Anlagen zur Gewinnung von Braunkohlenstaub«.

Chemische Technologie.
Kohlenuntersuchung. Richter, H . : Z u r P r i i f u n g d e r  

f e s t e n  B r e n  n s t o f f  e. Arch. Warmewirtsch. 21 (1940)

Nr. 12 S. 269/71*. Uberblick iiber die bisherigen Norm- 
priifverfahren fiir Kohle, die erzielten Fortschritte und 
iiber erforderliche Anderungen im Hinblick auf neue Er- 
kenntnisse wissenschaftlicher und betrieblicher Art. Physi- 
kalische Prufverfahren: Heizwert, Probenahme und -auf- 
bereitung, Verkokungsriickstand und fluchtige Bestandteile, 
Koksfestigkeit. Chemische Priifverfahren: Wasser-, Ascheiir, 
Schwefel- und Stickstoffgehalt; Eleinentaranalyse.

Gaswerksbetrieb. Zollikofer, H.: R a t i o n e l l c  Koh l en-  
a u s n i i t z u n g  im G a s w e r k s b e t r i e b .  (Schlufi.) Monats- 
bull. Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfaclnn. 20 (1940) Nr. 12 
S. 194/90*. Die Gestehungskosten des Mischgases. Tech- 
nische Gesichtspunkte. Brennstoffverbrauch in den Gas- 
werken.

Phenol. Kleinert, Theodor: O b e r  d i e  P h e n o l a u f -  
na h me  von Br a u n k o h l e n .  Brennstoff-Chem. 22 (1940) 
Nr. 1 S. 1/2*. Ausdehnung der fruheren Untersuchungeu 
auf Braunkohlen, die dem Lignin nahestchcnde Substanzen 
enthalten. Ergebnisse, die zeigen, daB die Phenolaufnahme 
der untersuchten Braunkohlen Adsorptionsvorgangen ent- 
spricht und dali das Adsorptionsvermógen durch eine Vor- 
behandlting der Kohlen mit Salzsaure erheblich erhóht 
werden kann. Schrifttum.

Vergasung. Leye, Alexander Reinhold: V e r g a s u n g  
m i t  W a s s e r d a m p f  u n d  S a u e r s t o f f. Gas- u. Wasser- 
fach S3 (1940) Nr.51 S .669/72 und N r.52 S .688/91. Dar- 
legung eines Verfahrens zur rechnerischen Erfassung der 
Vergasung und Spaltung, das es dem Konstrukteur und 
dem Betriebsmann ermoglicht, die wichtigsten GróBen der 
Vergasung und Spaltung auf einfache Art zu erfassen. 
Der funktionelle Zusammenhang zwisehen Brennstoff, Ver- 
gasungsmittel und erzeugtem Gas. Grundgleichungen der 
Vergasung. Kennzahl des trockenen Vergasungsmittels und 
der vollkommenen Verbrennung. Vergasungssauerstoff und 
Vergasungsdampf, Sauerstoffuberschufizaiil und Wasser- 
dampfiibersehuBzahl. Zusanunensetzung des erzeugten 
Gases, Verhaltniszahlen fiir das erzeugte Wassergas. 
Beispiele aus der Praxis. Schrifttum.

Treibstoffgewinnung. Fischer, Franz: G e g e n w a r t i g e  
u n d  z u k i i n f t i g e  M ó g l i c h k e i t e n  d e r  G e w i n n u n g  
f l i i s s i g e r  T r e i b s t o f f e .  Brennstoff-Chem. 22 (1940) 
Nr. 1 S. 2/7,-Oberblick iiber das Gebiet und einige Gedanken 
iiber die fernere Entwicklung. Naturbenzin, Crackbenzin, 
Spezialbenzine, aromatisiertes Benzin, • Benzol, Alkohole, 
Schwelbenzin, Druckhydrierung der Kohle, Synthese — aus- 
gehend von Kohlenoxyd —, Gas statt fliissiger Treibstoffe, 
Synthese aus C 0 2 und elektrolytischem H2, biologische 
Treibstoffgewinnung, andere Forinen derTransportenergie.

Torfverwertung, Schwinghammer, A., und K. Krapf: 
Ve r w e r t u n g s  m ó g l i c  h k e i t en v on T o  r f. ó l u.Kohle 
36 (1940) Nr. 46 S. 542/47. Alkalische Schwelung des 
Torfes und die Torfverflussigung durch Druckextraktion. 
Ergebnisse von Versuchen an der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt nach beiden Verfahren; Menge und Be- 
schaffenheit der anfallenden Erzeugnisse.

Recht und Verwaltung.
Bergrecht. W eigelt: D a s  B e r g r e c h t  im f r i i h e r  

p o l n i s c h e n  R e c h t s g e b i e t .  Z. Berg.-, Hiitt.- u. Sal.- 
Wes. 88 (1940) Nr. 8 S. 225/39*. Eingehende D arlegungder 
Geschichte Und der neueren Entwicklung des polnischen 
Bergrechts sowie der heutigen Rechtslage. Schrifttum.

Bergfiolizei. Kuhn, O .: D i e s i c h e r h e i t l i c h e n  A n - 
f o r d e r u n g e n  an d i e  E i n r i c h t u n g  u n d  d e n  Be-  
t r i e b  d e r  B r a u n k o h l e n b r i k e t t f a b r i k e n  n a c h  
d e n  n e u e n  b e r g b e h ó r d l i c h e n  B e s t i m m u n g e n .  
Z. Berg.-, Hiitt.- u. Sal.-Wes. 88 (1940) Nr. 8 S. 240/45. 
Erórterung der neuen, am l.A pril 1941 in Kraft tretenden 
sBergpolizeiverordnung fiir Braunkohlenbrikettfabriken 
und Anlagen zur Gewinnung von Braunkohlenstaub*.

Wirtschaft und Statistik.
Metallwirtschaft. Sarcander, Erwin: S c h w e d e n s

E r z g r u b e n  u n d M e t a l l h u t t e n .  Met. u. Erz 37 (1940) 
Nr. 23 S. 4S1,83*. Energiebasis. Schwedische Erzfóraerung 
und Metallerzeugung. Unternehmen auf den Gebieten der 
Eisen-, Mangan-, Schwefelkies-, Kupfer-, Blei-, Zink- und 
W olframerzfórderung und -verhiittung. Andalusitfórderung 
und Rohaluminiumverhuttung.

Baum, Hermann: Q u e c k s i l b e r k o n j u n k t u r  in 
USA.  Met. u. Erz 37 (1940) N r.23 S. 484-85. Stand der 
Erzeugung. Hóhe und Herkunft der Einfuhr — Italien, 
Spanien, Mexiko. Anzahl der in den Ver. Staaten be- 
triebenen Minen. Preisbildung.


