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Der Eisenerzbergbau in Mittelpolen.

Aiteres
Aiiuvium

Von Bergassessor Dr.-Ing. Hubertus R o ls h o v e n , z. Z. bei der Wehrmacht.

Kambrium

liiufern nach Norden und Nordwesten vorgelagerten Hóhen- 
ziige, die sicii von Opoczno im Nordwesten iiber Końskie, 
Starachowice und Ostrowiec bis Ćmielów im Siidosten hin- 
ziehen. Innerhalb dieses Gebiets liegen die wichtigeren 
Betriebsanlagen in den Bezirken Staporków-Chlewiska im 
Westen, Tychow-Starachowice in der Mitte und Cmielow- 
Ostrowiec im Osten (Abb. 1).

Obere Wołga 
Kreide Abiagerungen

Oberer Miffierer Obere Mittiere Untere Devon

Jura Trias
ł f ______ Toneisensteingruben i t  Brauneisenerzgruben

0 5 10 U  30 25 hm

h Hochofen

Abb. 1. Die Eisencrzgruben Mittelpolens (1940). (Nach polnischeu Unterlagen.)

Aligemeines.
Das mittelpolnische Eisenerzgebiet umfaBt die den 

Heiligkreuzbergen (Gory-Swietokrzyski1) und ihren Aus-
1 Die Heiligkreuzberge werden im deutschen Schrifttum ineist ais 

Lysa-Oora« bezeielmet. Dem gegeniiber w ird nach poinischer Bezeiclmung 
nur der zwischen Zagnsnsk (siidiich Suchedniów) im Westen und Słupia- 
Nowa im Osten liegende Teil der Heiligkreuzberge Lysa-Oora genannt.
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Der Eisenerzbergbau des genannten Gebiets hat eine 
jahrhundertelangc Entwicklung durchgemacht, die ihren 
Hóhepunkt in der zweiten Halfte des vergangenen Jahr- 
hunderts erreichte. Damals waren in Mittelpolen mehrere 
hundert Frischfeuerófen in Betrieb, die im wesentlichen 
aus den nordóstlich der Heiligkreuzberge gelegenen Vor- 
komraen mit Eisenerzen versorgt wurden. Aus dieser Zeit 
stammt die Bezeichnung des Reviers ais »Altpolnisches 
lndustrie-Reyier« im Gegensatz zu dem nach dem Welt- 
kriegc entwickelten »Neupolnischen Zentralrevier« im San- 
Weichsel-Dreieck.

Mit dem Aufbau einer neuzeitlichen Eisen- und Stalil- 
industrie kam der gróBere Teil der mittelpolnischcn Gruben 
zum Erliegen. An die Stelle der heimischen Eisenerze traten 
hochwertige Auslandserze, die lange Zeit die wichtigste 
Erzgrundlage fiir die Hochofen in Starachowice und 
Ostrowiec gebildet haben. Diese Entwicklung wurde auch 
durch die Bildung der Republik Polen und die damit cin- 
setzenden Autarkiebestrebungen des poinischen Staates 
kaum beeinfluBt. Im Jahre 1938 machte der Anteil der inittel- 
polnischen Eisenerze bei einer Fórderung von rd. 80000 t 
wenig mehr ais 20o/o des Gesamtbedarfs der mittel- 
polnischen Hutten aus. Diese Werke hatten so lange kein 
Interesse an der Verhuttung heimischer Erze, ais hoch
wertige Auslandserze in geniigender Menge und billiger 
zur Verfugung standen und der Staat weder durch mittel- 
bare noch durch unmittclbare Unterstiitzung die Gewinnung 
heimischer Erze forderte, deren Gestehungskosten infolge 
der ungunstigen Lagcrstattenverhaltnisse wesentlich iiber 
den fiir Auslandserze aufzuwendenden Kosten lagen. Im 
Zusammenhang hiermit sei schon hier darauf hingewiesen, 
daB die unzuliinglichen Verkehrsverh;iltnisse in Polen eine 
Intensivierung der Fórderung wesentlich erschweren. Ein 
groBer Teil der Erze konnte bisher nur mit Pferde- 
fuhrwerken von den Gruben zu den Hochófen gebracht 
werden. Nur wenige Gruben waren mit Lastkraftwagen 
zu erreichen oder durch Feldbahnen an die Hochofenwerke 
angeschlossen.

j * I» I1
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60 Sandstein 
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Abb. 2. Schachtprofil einer Toneisensteingrube.

Geologische Verhaltnisse.
Die Eisenerzvorkommen des mittelpolnischen Bezirks 

sind gebunden an devonische, triassische, jurassische und 
kretazeische Schichten, die in mehr oder weniger einheit- 
licher Folgę von den Heiligkreuzbergen im Siidwesten bis 
zum Flachland des Weichselbogens im Nordosten auftreten.

Bergwirtschaftliche Bedeutung haben bisher in der Haupt- 
sache die Ton- und Brauneisensteine des Keupers und die 
Brauneisenerze des Jura erlangt.

D ie T o n - und  B r a u n e is e n s te in e  des K eu p e rs .
Diese Erze treten in verschiedenen Horizonten in der 

Hauptsache ais tonige Siderite auf, die den Sandsteinen 
und Tonschichten des oberen Keupers ais diinne Flóze ein- 
gelagert sind (Abb. 2). Die Machtigkeit der erzfiihrenden 
Tone schwankt zwischen 1,40 uud 2 m. Den Tonen sind 
5 bis 0 diinne Eisensteinflóze bzw. -linsen vou 0,05 bis
0,15 in Machtigkeit zwischengeschaltet (Abb. 3). Die reine 
Erzmachtigkeit wechselt von wenigen Zcntimetern bis zu
0,35 — 0,40 m. Das hangende Flóz liegt in einer Teufe von
5 bis 30 m. Das liegende Flóz ist bisher bis zu einer Teufe 
von 100 m nachgewiesen. Die Lagerung ist flach, zum Teil 
sóhlig.

Hangender Tan 

i i i ł i 111111 * 111
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Abb. 3. Schematisches Profil des liegenden 
Toneisensteinflózes im oberen Keuper.

Das Erz wird seiner Ausbildung entsprechend unter- 
schieden in einen hellgrau gefiirbten Toneisenstein — Perl- 
erz —, der in den hangenden Partien auftritt, und einen 
sekundar schwach umgebildeten, rótlich gefiirbten Ton
eisenstein — Kirscherz —. Vereinzelt tritt auch Ocker auf, 
dessen Entstehung auf verstarkte sekundare Umbildung 
des Siderits zuriickzufiihren sein diirfte. Die chemische Zu- 
sammensetzung des Erzes ist aus der folgenden Zusammen- 
stellung ersichtlich.

Z a h le n ta fe l  I.
Zusanimensetzung eines mittelpolnischen Toneisensteins 

(Grube Staragora) nach Kuźniar und Ozieblowski1.
%

Als Os . . . 10,4 
Ca O . . . 2,0 
Mg O . . . 1,03 
Gliihverlust 25

%
Fe . . . . 32,4
Mn . . . . 0,74
P 0,08
S —

Si 0 8 . . . 14,0
‘ K u ź n ia r  und O z i e b l o w s k i :  Erzbergbau in Polen. Z. oberschl. 

berg- u. hultenmann. Ver. 68 (1929) S. 460, 514, 570, 626.

Im nórdlicheu Teil des Chlewiska-Bezirks treten im 
oberen Keuper Brauneisenerze auf, die geologisch den 
Toneisensteinen entsprechen und sekundar aus diesen ent- 
standen sind. Die Machtigkeit betragt 0,25'bis 0,40 m. Das 
Einfallen ist ebenso wie bei den Toneisensteinen flach. Die 
Erze liegen in einer Teufe von 5 bis 35 ni.

Z a h le n ta fe l  2. Zusanimensetzung der Brauneisenerze 
des oberen Keupers (Durchschnittsanalyse).

0/0
Fe . . 32 -37  
Si 0 2 .2 0 -2 5  
A 1,03 . 13-15 
Mn O 0 ,15 - 0,2

P . . 
S . . 
H .O

%
0,1
0,02
4 - 6

Die Vorrate an Eisenerzen des Keupers bis zu einer 
leufe von 60 m haben Kuźniar und Ozieblowski1 zu

a. a. O.
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00 Mili. t errechnet. Dabei ist angenommen, dali der Erz- 
inhalt im Durchschnitt 0,5 t/m 2 Oberflache betragt. Diese 
Berechriungen beruhen zum groBen Teil auf Schatzungen; 
die bisherigen Aufschliisse reichen nicht aus, um ein 
sicheres Bild iiber die Ausbildung der Lagerstatte in dem 
mehr ais 400 km 2 grofien Gebiet zu geben.

D ie T o n e i s e n e r z e  d es  Ju ra .
Unter den Eisenerzlagerstatten des Jura spielen die 

Brauneisencrze des Tychower Zuges die Hauptrolle. Sie 
treten im Gebiet zwischen Mirzec (siidlich Wierzbica) im 
Nordwesten und Ćmielów im Siidosten auf und bciBen an 
verschicdenen Stellen zutage aus. Die Erze liegen in mehr 
oder weniger verfestigten eisenhaltigen Sanden und biiden 
zum Teil nester- und linsenfórmige Kórper, zum Teil dtinne 
Schalen oder Krusten in den Sandsteinen. Diese treten ais 
Bankę. von 2 bis 10 in Machtigkeit und dariiber auf, dic 
im allgemeinen schwach nach Nordosten einfallen. Die 
Schichten gehóren dem Dogger an, der in seinen liegenden 
Horizonten auch Toneisensteine fiihrt, die geologisch den 
Tschenstochauer Toneisensteinen entsprechen. Ober die 
Ztisammenhange der mittelpolnischen Eisenerze mit den 
Tschenstochauer Erzen liegen bisher keine naheren An- 
gaben vor. Eine Kliirung dieser Frage ware von Tief- 
bohrungen im Gebiet zwischen Tschenstoęhau-Wielun und 
Mittelpolen zu erwarten.

Die Ausbildung der Brauneisenerze ist unregelmaBig. 
Nach den bisherigen Untersuchungen treten neben reichen 
Eisenerznestern geringeren AusmaBes groBe Partien weit- 
gehender Vertaubung auf, in denen der Eisengehalt erheb- 
lich unter der Bauwiirdigkeitsgrenze liegt und an Stelle 
der Erzkórper ein eisenschiissiger Sandstein mit 10 bis 
15i>/o Fe ausgebildet ist. Ober die Zusammensetzung des 
Erzes gibt folgende Durchschnittsanalyse Auskunft.

Z a h le n ta fe l  3. Zusammensetzung eines mittelpolnischen 
Dogger-Brauneisenerzes.

% %
Fe . 
Mn 
P .

38
0,2
0,01

S . . 
Si O-

0,1
30

Fe . . 
Mn .
p , o 5

. 56,9 

. 0,07 

. 3,32

Eine Sonderstellung unter den mittelpolnischen Eisen- 
erzen nimmt auch das gangartige Vorkommen von Rudki 
bei Słupia Nowa (Grube Staszyc) ein, wo Spateisenstein 
und Hamatit im Hangenden der bekannten Schwefelkies-

lagerstatte auftreten. Der Spateisenstein (35 — 45°/oFe) ist 
ais metasomatisches Umwandlungsprodukt devonischer 
Dolomite anzusehen, die im Hangenden, zum Teil auch 
im Liegenden des Gangkórpers in grofier Machtigkeit an- 
Stehen. Der Hamatit (bis zu 55o/0 Fe) tritt in mulmiger 
Beschaffenheit in eisenschiissigen Tonen auf, die im 
Hangenden des Schwefelkieslagers in unregelmaBiger 
Machtigkeit vorkommen. Die Gesamtvorrate werden von 
polnischen Geologen (friiheres Geologisches Staatsinstitut 
in Warschau) mit mindestens 300000 t Erz angegeben.

Betriebsverhaltnisse.
Auf Grund der ungiinstigen geologischen Verhiiltnisse 

(geringe Machtigkeit, unregelmaBige Lagerung) haben 
sich im mittelpolnischen Eisenerzbergbau keine gróBeren 
Grubenbetriebe entwickeln kónnen. Die Fórderung stammt 
vielmehr aus einer gróBeren Zahl von Klein- und Kleinst- 
betrieben, dereń monatliche Durchschnittsleistung 1000 bis 
2000 t betragt. Die gróBte, zur Zeit im Ausbau befindlichc 
Anlage, die zu polnischer Zeit auf eine Fórderung von 
10000 t/M onat ausgelegt war, hat bisher nur rd. 40001 
monatlich crreichen kónnen.

Von der Gesamtfórderung werden rd. 250/0 aus den 
fiir den polnischen Eisenerzbergbau charakteristischen 
Duckelbetrieben, rd. 45o/o aus Tiefbaubetrieben und rd. 
30 0/0 aus Tagebaubetrieben gewonnen.

G e w in n u n g .
Duckelbau.

Die in geringer Teufe liegenden Toneisensteinflóze des 
Keupers und die geringmachtigen Brauneisenerze des Jura 
werden in sehr primitiver Weise im Duckelbetrieb aus- 
gebeutet. »Duckeln« sind kleine Schachte (1,5 x  lm )  von 
10 bis hóchstens 25 m Teufe, die von Hand niedergebracht 
werden. Der Ausbau besteht in Schrotzimmerung. Die 
Fórderung erfolgt beim Abteufen ebenso wie beim spateren 
Abbau mit Hilfe kleiner Holzkiibel (0,1 m3 Inhalt), die mit 
Handwinden zutage gezogen werden (Abb. 4).

Vorratsangaben iiber die jurassischen Brauneisenerze 
lassen sich infolge der sehr unregelmiiBigen Verbreitung 
heute noch nicht machen, da bisher nur wenig AufschluB- 
arbeiten ausgefiihrt worden sind.

D ie i ib r ig e n  E is e n e r z v o rk o m m e n  M it te lp o le n s .
Im Gebiet von Koryziska, einem Orte 30 km westlich 

von Radom, tritt in der Grube Bozy Dar ein Brauneisenerz- 
Vorkommen auf, das friiher den Doggererzen der Tychower 
Zone gleichgestellt worden ist. Nach neueren Unter- 
suchungen ist es jedoch wahrscheinlich, daB die Lagerstatte 
geologisch jiingeren Schichten angehórt. Von verschiedenen 
Geologen wird das Vorkommen ais eine tertiare Rasen- 
eisenerzbildung angesehen. Das Erz tritt in einem wannen- 
fórmig ausgebildeten Lager auf, wobei die Breite der 
Wannę 100 bis 200 m betragt. Ober die Langenerstreckung 
liegen keine ausreichenden Angaben vor. Die Erzmachtig- 
keit betragt in der Wannenmitte 3 —5 m, wahrend sie nach 
den Randern zu schnell abnimmt. Das Liegende des Erz- 
kórpers wird von flachliegenden Doggerschichten ge- 
bildet. Der Eisengehalt des Erzes schwankt zwischen 35 
und 50°/o bei einem Phosphorgehalt von 1 bis 2o/o. Aus- 
gelesene Stucke haben folgende Zusammensetzung auf- 
gewiesen:

0/0

Abb. 4. Duckelschachtbetrieb.
Grube Helena bei Chlewiska.

Die Duckelschaclite werden in Abstanden von 30 bis 
50 m im Einfallen und 30 bis 40 m im Streichen angesetzt 
(Abb. 5 und 6). Nach Erreichen der Lagerstatte werden Ver- 
bindungsstrecken im Flóz von etwa 1,5 m2 Querschnitt 
zwischen den Schachten im Streichen und Einfallen vor- 
getrieben, die mit einfachen polnischen Tiirstócken aus- 
gebaut werden. Von den Verbindungsstrecken werden 
Abbaustrecken von 15 bis 20 m Lange und 1 bis 1,50 m 
Breite in der Machtigkeit des Flózes aufgefahren. Von 
diesen Strecken wird das Flóz im Ruckbau zu den 
Schachten hin hereingewonnen in Abbaustreifen von 1,20 
bis 1,60 m Breite, die streichend verhauen werden.

Die Hereingewinnung des Erzes, das in milder oder 
gebracher Beschaffenheit ansteht, geschieht fast ausschlieB- 
lich mit der Keilhaue. Das hereingewonnene Erz wird 
durch mehrfaches Umschaufeln von Hand bis zu den Ver- 
bindungsstrecken gebracht und hier in die Schachtkiibei
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geladen. Die Kubel werden aui Rundhólzern bis zum 
Schacht geschoben und von Hand hochgewunden.

Zum Versatz dienen die Berge, die bei der Gewinnung 
ausgehaften und in den Alten Mann geworfen werden. 
Das unmittelbare Hangende besteht aus plastischen bis 
festen Tonen, die sich durchbiegen und auf den Versatz 
legen. Die bei der Gewinnung anfallenden Berge reichen 
zum Versafz des abgebauten Feldes aus. In den meisten 
Fallen ist das Verhaltnis von Erz zu Bergen so ungiinstig 
(bis zu 20 :80), daB ein erheblicher Teil der Berge auf 
Halde gekippt werden muB.

Abb. 5. Reihenanordnung von Duckelschachten. 
Grube Helena bei Chlewiska.

Abb. 6. Schema eines Duckelbetriebes.

Infolge der gunstigen Beschaffenheit des Hangenden 
geniigt im Abbau ein einfacher Ausbau mit Stempel und 
Anpfahl, der in manchen Fallen wiedergewonnen werden 
kann, so daB eine gleichmaBige Absenkung des Hangenden 
erreicht w'ird.

Die Obertageanlagen sind bei den Duckelbetrieben sehr 
primitiv. Das Erz wird aus den Schachtkiibeln auf Halde 
gekippt und von dort in Feldbahnwagen (4—6 t Inhalt) ge
laden oder mit Pferdefuhrwerken zur nachsten Feldbahn- 
station gebracht. Maschinelle Einrichtungen fehlen ganzlich.

Die Wasserhaltung im Duckelbau inacht geringe 
Schwierigkeiten. Lediglich im Friihjahr und im Herbst sind 
Sickerwasser zu heben, die in einem iiber den Tonen 
liegenden wasserfiihrenden Sandstein auftreten. Sie werden 
in dem an der tiefsten Stelle des Abbaufeldes nieder- 
/ubringenden Wasserschacht gesammelt, aus dem sie 
mit Handkiibeln von Zeit zu Zeit gezogen werden. Zur 
Bewetterung der Gruben reicht der naturliche W etterzug 
aus.

Die Anwendungsmóglichkeit des Duckeibaues ist an 
verschiedene im folgenden erorterte Voraussetzungen ge- 
kniipft. Er kann iłberall da angewendet werden, wo 
Erz von milder bis gebracher Beschaffenheit aus flach- 
gelagerten Flózen in geringer Teufe hereinzugewinnen ist. 
Die Teufe ist begrenzt durch die Leistungsfahigkeit 
der Schachte. Bis zu 25 m laBt sich ohne Schwierigkeiten 
eine Tagesleistung von 5 bis 10 t je Schacht erzielen. Dar- 
iiber hinaus sinkt die Leistung erfahrungsgemaB so stark 
ab, daB maschineller Schachtbetrieb erforderlich wird. In 
dichtbesiedelten Gebieten laBt sich der Duckelbau infolge 
des geringen Abstandes der Schachte nicht anwenden. 
Dasselbe gilt fiir Gebiete mit landwirtschaftlich guten 
Boden, da durch die Bildung der Bergehalden in der Um- 
gebung der Schachtchen der Ertragswert der Boden stark 
gemindert wird.

Die Vorteile des Duckeibaues sind darin zu sehen, 
daB Obertageanlagen auBer Schachtwinden und Gleis- 
oder StraBenanschlufi kaum benótigt werden. Infolge
dessen kann der Betrieb ohne nennensw'erte Investitionen 
gefuhrt werden. Die Ausrichtungsarbeiten sind gering, da 
lediglich die 10—25 m tiefen Schachte in mildem Gebirge 
(Tone und gebniche Sandsteine) niedergebracht zu wrerden 
brauchen.

Alle ubrigen Arbeiten dienen bereits der Erzgewinnung. 
Daher ist eine Ausweitung der Betriebe in Zeiten erhóhten 
Erzbedarfs ohne gróBere Schwierigkeiten technischer Art 
móglich.

Ein Nachteil des Duckeibaues ist die geringe Leistung 
je Mann und Schicht, die bei rd. 0,3 t liegt und auf den 
hohen Anteil unproduktiver Schichten zuruckzUfiihren ist. 
Bei einer Belegung mit hóchstens 15 Mann je Duckel 
kónnen nur 4 Mann vor O rt arbeiten, wahrend die ubrigen 
bei der Fórderung und bei Ubertagcarbeiten eingesetzt 
sind. Fiir die Gestehungskosten hat friiher die geringe 
Leistung eine untergeordnete Rolle gespielt, da die Arbeits- 
lóhne niedrig waren. Demgegeniiber wiirde eine Mechani
sierung solcher Betriebe erhebliche Schwierigkeiten mit 
sich bringen, da die Erzvorrate je m2 Oberflache gering 
sind (0,3—1,0 t/n i2) und somit maschinelle Anlagen 
iibertage haufig umgesetzt werden muBten. Die Lebens
dauer eines Duckelschachtes betragt nur wenige Monate. 
Ein weiterer Hinderungsgrund fiir eine Mechanisierung 
liegt darin, daB die Mehrzahl der Gruben in wenig er- 
schlossenen Gebieten liegt, so daB die Zufiihrung von 
Energie von vomherein eine hohe Belastung der Ge
stehungskosten mit sich bringen wiirde.

Tiefbau.
Bei Teufen von mehr ais 25 bis 30 m ist ein wirt- 

schaftlicher Betrieb nur im Tiefbau mit maschinellen 
Schachtfórdereinrichtungen móglich (Abb. 7).

Die zur Zeit in Betrieb befindlichen Tiefbaugruben 
bauen in Teufen von 30 bis 60 m. Die Ausrichtung erfolgt 
durch Schachte von 4 bis 6 m2 Querschnitt, die in Ab-

Abb. 7. Fórderschacht und Obertageanlagen 
einer Toneisensteingrube.

Grube Wiktoria bei Chlewiska.
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standen von 300 bis 1000 in bis auf das Erzlager nieder- 
gebracht werden. Die Schachte werden durch streichende 
Hauptstrecken von 1,80 bis 2 m- Querschnitt, die im Flóz 
aufgefahrcn sind, miteinander verbunden. Von den 
Hauptstrecken werden Fórderstrecken im Einfallen des 
Flózes bis zur Feldesgrenze aufgefahren. Die Abbau- 
strecken werden von den einfallenden Strecken im Streichen 
des Lagers vorgetricben. Der Abstand der Abbaustrecken 
richtet sich nach der Art des Abbauverfahrens.

Abb. 8. Schachtabteufen mit Pferdegópel auf einer 
Toneisensteingrube. Grube Stanisław bei Stąporków.

Bisher wurde uberali eine Abart des Pfeilerruckbaues 
angewandt. Der Abstand der Abbaustrecken betragt dabei 
20 — 30 m. Von den Abbaustrecken werden an der Grenze 
des Baufeldes Pfeilerstreckeu in einer Lange von 10 bis 
15 m schwebend bzw. einfallend vorgetrieben. Von der 
Feldesgrenze aus werden dic Felder in einer Breite von 
2 -4  m abgebaut. Die Hereingewinnung erfolgt im 
allgemeinen von Hand; SchieBarbeit wird nur in geringem 
Umfang angewandt. Ais Versatzgut dienen wie beim 
Duckelbau die anfallenden Tonbergc, die im Abbau aus- 
geklaubt werden. Der Ausbau besteht aus Stempeln mit 
Anpfahl, die zum Teil wieder hereingewonnen werden 
kónnen. Die Fórderung erfolgt durch Fórderwagen (0,4 
bis 0,6 m3 Inhalt), die vor Ort gebracht werden. Neuerdings 
wird auf einigen Gruben an Stelle des Pfeilerruckbaues 
Strebbau angewandt. Die Aus- und Vorrichttmg wird 
ahnlich wie beim Pfeilerriickbau durchgefiihrt, mit dem 
Unterschied, daB der Abstand der Abbaustrecken wesent
lich vergróBert wird (60 80 m). Die Lange der einzelnen 
Streben betragt dementsprechend 60 — 80 m. Die Feldes- 
breite belauft sich auf 1,20-1,80 m. Der tagliche Abbau- 
fortschritt liegt je nach der Starkę der Belegung bei 0,50 
bis 1 m. Die Abbaufórderung erfolgt auch hier durch 
Fórderwagen, dic im Kreislauf von der oberen Abbau
strecke am AbbaustoB entlang zur unteren Abbaustrecke 
laufen.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Strebbau sind 
recht giinstig. Gegeniiber einer Gesamtleistung von rd.
0,3 t  je Mann und Schicht beim Pfeilerriickbau betragen 
die bisher erzielten Leistungen bei Anwendung des Streb
baues 0,4 -0,5 t je Mann und Schicht. Die Leistungs- 
steigerung ist hauptsachlich dadurch erreicht worden, daB 
infolge der Betriebszusammenfassung die Oberwachung 
des Betriebes erleichtert und die einzelnen Betriebs- 
vorgangc, im besonderen die Fórderung, vereinfacht
werden.

Die Wasserhaltung maclit infolge der geringen Wasser- 
zufliissc keine Schwierigkeiten. Zur Bewetterung reicht 
auf den nieisten Gruben der natiirliche W etterzug aus.

Wie bei den iibrigen mittelpolnischen Gruben ist auch 
fiir die Schachtbetriebe der auBerordentlich geringe Ein
satz von maschinellen Hilfsmitteln sowohl im Untertage- 
wie auch im Ubertagebetrieb kennzeichnend. In einem
Falle wird die Schachtfórderung (35 m Teufe) noch heute
mit Hilfe eines Pferdegópels betrieben (Abb. 8). Diese

geringe Mechanisierung ist zum Teil darauf zuriick- 
zufuhren, daB infolge der niedrigen Flózmachtigkeit bzw. 
der geringen Erzvorr;ite je m2 Oberflache die Lebensdauer 
der Schachte sehr kurz ist (1 — 4 Jahre), so daB sich gróBerc 
Investitionen fiir ortsfeste maschinelle Einrichtungcn nicht 
lohnen kónnen. Hinzu kommt, daB bei den niedrigen 
Lóhnen zu polnischer Zeit (Hauer-Durchschnittslohn: 4 bis
5 Zl/Schicht) kein Anreiz zur Leistungssteigerung durch 
Einsatz maschineller Hilfsmittel gegeben war.

Tagebau.
Die Brauneisenerze des Jura treten stellenweise in 

so geringer Teufe auf, daB sie im Tagebau gewonnen 
werden kónnen.

Tagebau wird bei Deckgebirgsmachtigkeit bis zu 
hóchstens 8 m angewandt, wobei dic Lagermachtigkeit 
1 -4  ni betragt. Fiir die Entwicklung leistungsfahiger 
Betriebe wirkt sich die unregelmaBigc Ausbildung des 
Erzlagers nachtcilig aus. Die Abbaufronten, die im Ein
fallen des Lagers (0—5°) verlaufen, kónnen deshalb nur 
kurz sein (50—100 m). Das Deckgebirge, das aus lockeren 
Sanden besteht, wird zum Teil von Hand, zum Teil im 
Baggerbetrieb in ein bis zwei Strossen abgeraumt. Die 
Erzgewinnung erfolgt von Hand. SchieBarbeit wird nur 
selten angewandt, da das Bohren infolge der ungleich- 
maBigen Beschaffenheit des Erzes und der hiiufigen 
W echsellagerung von Erz- und Sandschichten erhebliche 
Schwierigkeiten maclit.

Abb. 9. Verwahrloster Tagebaubetrieb auf Brauneiseńerz.
Grube Bozy Dar westlich von Radom.

Das Haufwerk wird am AbbaustoB abgesiebt und in 
Fórderwagen verladen, die auf Breinsbergen zur Verladc- 
rampe gezogen werden. Hier wird das Erz auf Kleinbahn- 
wagen von 5 bis 10 t  Inhalt utngeladen.

Die Tagebaue waren zu polnischer Zeit nur mit primi- 
tivsten maschinellen Hilfsmitteln ausgestattet. Die Fórde- 
rung der Erze erfolgte zum Teil auf Bremsbergen, die 
mit Pferdegópeln betrieben wurden. Die Leistungsfahigkeit

Abb. 10. Tagebaubetrieb auf Brauneisenerz. 
Abraumgewinnung mit Baggerbetrieb. 

Grube Mikołaj bei Tychów.
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dieser Anlagen war entsprechend gering. Die inonatlichc 
Fórderung betrug 500 bis hóchstens 2000 t (Abb. 9). In 
letzter Zeit ist durch Einsatz von Baggern im Abrauin- 
betrieb und durch Mechanisierung der Schriigfórderung 
auf einigen Anlagen eine Fórdersteigerung auf 3000 bis 
5000 t/M onat erzielt worden (Abb. 10).

Ein Nachteil des Tagebaues liegt in der starken Ab- 
hangigkeit von den W'itterungsverh;iltnissen, die dazu 
fuhren, dal) bei den meist strengen Wintern in den Monaten 
Dezember bis iMar/ der Betrieb ganz eingestellt werden 
muB.

A u fb e re itu n g  und  R ó s tu n g .
Eine Aufbereitung der Brauneisenerze wird bisher nicht 

durchgefiihrt. Die Erze werden vor Ort durch Absieben 
auf einfachen Handsieben von den anfallenden Sanden 
befreit und komnien so zur Verladung, wie sie aus der 
Grube gefórdert werden. Die Toneisenerze werden, wie 
erwahnt, vor Ort ausgeklaubt und von den beibrechenden 
Tonen, die ais Versatzmaterial dienen, befreit. Das 
Verhaltnis Erz: Ton betragt rd. 1 :6  bis 1 :4 . Obertage 
werden die Erze nachgeklaubt und mit Schcidehammern 
von etwa noch anhaftendem Ton gercinigt. Die Erze haben 
nach dem Ausklauben und Scheiden rd. 29- 32o/o Fc. 
Zum Austreiben des Gehaltes an Kohlensaure und Wasser 
bzw. zur Anreicherung des Eisens werden die Roh- 
erze kalzinicrt (»geróstet«). Ais Róstófen dienen rundc, 
in Mauerung ausgefiihrtc Schachtófen von 5 bis 8 m Hóhe, 
dereń Rauminhalt 20 — 40 m3 betragt. Dic taglichc Durch- 
satzleistung betragt 20 — 30 t Rósterz.

Abb. 11. Róstanlage fiir Toneisenerze in Mittelpolen.
3 Ofen.

Abb. U zeigt eine neuzeitliche Róstanlage, die aus 3 
mit Eisenummantelung ausgefiihrten Schachtófen besteht. 
Die Beschickung erfolgt mechanisch, wahrend der Austrag 
von Hand ausgefiihrt werden muB (Abb. 12). Die theo- 
rctische Leistung der Anlage wird mit 10000 t  Roheisenerz 
je Monat angegeben, entsprechend einer Leistung von 130 
bis 150 t  je Ofen und Tag. Diese Durchsatzmenge lafit sich 
jedoch nur bei kiinstlicher Windzufuhr erreichen. Die 
Normalleistung betragt 80 t/Tag. Durch das Kalzinieren 
wird der Eisengehalt von 29 bis 32% im Roherz auf 35 
bis 40°,’o erhóht. Dem entspricht ein Gewichtsverlust von 
25 bis 30o/o.

Wirtschaftliche Bedeutung.

Die mittelpolnischen Eisenerze sind auf Grund ihrer 
benachbarten Lage zu den Hiittenwerken in Starachowice 
und Ostrowiec fiir diese eine Rohstoffgrundlage, dereń 
Bedeutung besonders dann hervortritt, wenn die Zufuhr 
auslandischcr Erze eingeschrankt oder ganz eingestellt 
werden muli. Der mittclpolnischc Eiscnerzbergbau ist in 
der Lage, den Bedarf der órtlichen Hiitten zu decken. 
Dariiber hinaus kann er in gewissem Ausmafi zur Mit- 
belieferung der oberschlesischen Hiittenwerke heran- 
gezogen werden.

Abb. 12. Austrag eines Róstofens.

Z u sam  ni en f a s su n g .
Die geschichtlichc Entwicklung des mittelpolnischen 

Eisenerzbergbaues wird geschildert. Anschlieficnd werden 
die Lagerstattenverhaltnisse beschricben. Von den zahl- 
reichen Vorkominen in devonischen, triassischen, jurassi- 
schen und kretazeischen Schichten haben in erster 
Linie die Vorkommen des oberen Keupers, daneben auch 
die Juraerze bergwirtschaftliche Bedeutung. Bei den 
Keupererzen handelt es sich um geringmachtige Erzflóze 
oder -linsen, die in der Hauptsache Toneisensteine mit 28 
bis 32 ob Fe, daneben auch órtlich Brauneisenerze mit 33 bis 
37o/o Fe fuhren. Die Toneisensteine sind Siderite, die durch 
erhebliche Tonbeimengungen verunreinigt sind.

Die Juraerze treten in eisenschussigen Sanden ais 
sehr unregelmafiige Nester und Linsen auf. Ihr Eisengehalt 
schwankt von 30 bis 50°/o, im Durchschnitt betragt er 
35 —40 o/o.

Die Toneisensteine werden bisher nur bis zu einer 
grofiten Teufe von 70 m abgebaut. Neben primitiven 
Kleinstbetrieben (bis zu 25 m Teufe) stehen einige Tief- 
baugruben in Fórderung. Die Brauneisenerze werden haupt
sachlich im Tagebau gewonnen. Aufbereitungsanlagen 
bestehen nicht. Die Brauneisenerze werden vor Ort 
abgesiebt, die Toneisensteine von Hand ausgeklaubt. Zur 
Anreichcrung des Eisens von 28 bis 32o/0 auf 35 bis 40 o-, 
werden die Toneisensteine in Schachtófen geróstet.

Die wirtschaftliche Bedeutung der mittelpolnischen 
Eisenerze liegt in erster Linie darin, dafi sie eine aus- 
reichende Erzbasis fiir die órtlichen Hochófen bilden.
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Die Begriffe »einheitliche selbstandige Abbauhandlung- 
sowie »alter und neuer Bergbau« bei Verjahrung des Bergschadenanspruchs.

Von Bergrat Bernhard K a m p e rs , Essen.

Der Begriff der »einheitlichen selbstandigen Betriebs- 
handlung« im Bergbau kann bei Verjahrungsfragen des 
Bergschadenanspruchs aus dem Grunde von ausschlag- 
gebender Bedeutung sein, weil hierdurch die sEinheit des 
Schadens« bedingt ist. Mehrere, zeitlich nacheinander an 
einem Grundstiick auftretende Bergschaden bilden rechtlich 
dann eine »Schadenseinheit«, wenn sie auf d ie s e l  be selb
standige betriebliche Einzelhandlung zuriickgehen. Der 
Lauf der dreijahrigen Verj;ihrungsfrist gemaB § 151 des 
Allgemeinen Berggesetzes setzt in einem solchen Falle aber 
zu dem Zeitpunkt ein, in dem bereits der e r s t e  Schaden 
entsteht oder zur Kenntnis des Grundeigentiimers gelangt; 
siimtliche n a c h f o lg e n d e n  Schaden gchóren alsdann zur 
»Schadenscinheit« und mussen infolgedessen — ais »vor- 
aussehbare« Schaden — innerhalb dieser Frist mit geltend 
gemacht werden.

Soweit sich die »einheitliche selbstandige Betriebs- 
handlung<( im Bergbau auf den unmittelbaren Flózabbau1, 
wie dies meist der Fali sein wird, mit seinen schiidigenden 
Senkungs-, Zerrungs- und Pressungserscheinungen an der 
Erdoberflache bezieht, kann man alsdann auch von einer 
»einheitlichen selbstandigen A bbauhandlung« oder noch 
kiirzer von einer »selbstandigen Abbaueinheit« sprechen.

Wenn man den Begriff der »selbstandigen Abbau- 
einheit« von bergtechnischen Gesichtspunkten zu un i- 
grenzen sucht, so ist, wie weiter unten gezeigt wird, in 
Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung davon aus- 
zugehen, daB er nur auf den Abbau eines b e s t im m t en 
F iózes— also nicht auf den gemeinsamen Abbau m e h re re r  
Flóze — zutreffen kann; ferner diirfte eine solche Abbau- 
handlung aber auch dadurch gekennzeichnet sein, daB sie 
zeitlich und raumlich zusammenhangen muB. Denn ais 
einheitliche selbstandige Abbauhandlung kann man ver- 
niinftigerwcise unmóglich einen Abbau bezeichnen, der
— wenn auch im gleichen Flóz — zeitlich oder raumlich 
voneinander getrennt umgeht, d.s. Falle, in denen der Abbau 
in diesem Flóz eine gewisse Zeit ruht bzw. erst nach einer 
gewissen Zeit wiederaufgenommen wird oder an ganz 
verschiedenen, raumlich weit voneinander getrennten 
Stellen stattfindet. Man gelangt daher zu dem Ergebnis, 
daB unter einer einheitlichen selbstandigen Abbauhandlung 
der »zeitlich und raumlich zusammenhangende Abbau in 
einem ganz bestiminten raumlichen Abschnitt eines be- 
stimmten Flózes« zu yerstehen ist. Ein solcher raumlicher 
Flózabschnitt ist aber wieder klar und eindeutig durch 
bergtechnische Begriffe umgrenzt, die jedem Bergmann 
gelaufig sind: Im Einfallen, d. i. nach der Teufe zu, ist 
es die Sohlen- oder Teilsohlenbildung, im Streichen, d. i. 
in der Horizontalen, sind es die sogenannten Feldes- oder 
Abbaugrenzen. Zwischen diesen raumlichen Begrenzungs- 
linien bewegt sich heute jeder cinzelne Pfeiler- oder 
Strebbau, wie er im ganzen rheinisch-westfalischen Bergbau 
iiblich ist. Man kann daher folgerichtig den einzelnen 
Pfeiler- oder Strebbau ais eine einheitliche selbstandige 
Abbauhandlung oder kurz ais selbstandige Abbaueinheit 
bezeichnen. Denn auch der ganze Grubenbetrieb ist auf 
die einzelnen Pfeiler- oder Strebbaue abgestimmt; die 
Belegschafts- und Fórderlisten werden nach ihnen gefiihrt, 
und fiir jeden dieser Abbaue ist eine besondere Aufsichts- 
person (Ortsaltester) angestellt. Fragt man einen Bergmann, 
wo er in der Grube beschiiftigt sei, so wird er z. B. ant- 
worten: »Im Strebbau 1 des Fiózes a der 2. Abteilung der
3. Sohle der Zeche A«, oder am Schichtende fragt der 
Betriebsfiihrer seinen Steiger: »Wieviel Wagen hat der 
Strebbau 1 des Flozes a der 2. Abteilung der 3. Sohle heute

1 Im Gegensatz zu einer anderen Betriebsbandlung im Bergbau, wie 
z. B. dem Abteufen eines Schacbtes.

gefórdert?« Auch hierin kommt offensichtlich die Selb- 
standigkeit jedes einzelnen Abbaues zum Ausdruck.

Man kann hier mit einem gewissen Recht entgegen- 
halten, daB es sich bei einem Pfeiler- oder Strebbau um 
die kleinste selbstandige Abbaueinheit des Gesamtabbaues 
handelt, die sich wieder, wie das obige Beispiel andeutet, 
in eine gróBcre selbstandige Abbaueinheit einfiigt, derart, 
daB der Strebbau 1 ais kleinste selbstandige Abbaueinheit
— gewissermaBen ais Zelle — zusammen mit anderen 
Strebbauen in die 2. Abteilung — ais gróBere selbstandige 
Abbaueinheit — und diese wiederum zusammen mit 
anderen Abbauabteilungen in die 3. Sohle — ais noch 
gróBere selbstandige Abbaueinheit — verschachtelt ist. 
Folgerichtig wiirde alsdann der Gesamtabbau der Zeche A 
gegebenenfalls mit mehreren Sohlen die letzte und gróBte 
»selbstandigc Abbaueinheit« darstellen, die alle anderen 
umfaBt.

In der Rechtsprechung, im besonderen in den Reichs- 
gerichtsentscheidungen, wird die Begriffsbestimmung der 
einheitlichen selbstandigen Abbauhandlung meist nicht bis 
ins cinzelne durchgefiihrt, weil, wie noch spater dargelegt, 
eine erschópfende Umgrenzung dieses Begriffes praktisch 
nur in den seltensten Fallen notwendig ist. Dieser Umstand 
hat offenbar nicht unwesentlich dazu beigetragen, daB hier- 
iiber in Fachkreisen oft starkę gegensatzliche Auffassungen 
herrschen, die wiederum zu den verschiedensten Ab- 
grenzungen dieses Begriffes gefuhrt haben. Dagegen 
werden die Begriffe »alter« und »neuer« Bergbau oder 
Abbau in der Rechtsprechung eindeutig dahin umgrenzt, 
daB es sich bei altem Abbau oder Bergbau um einen 
Abbau handelt, der in seinen Anspruchen zur Zeit der 
Schadensentstehung bereits verjahrt ist, wahrend neuer 
Abbau in seinen Anspruchen zu dieser Zeit noch anhalt, 
also noch nicht verjahrt ist. Zur Verdeutlichung dieser 
Begriffsbestimmungen sei an Hand der Abb. 1 folgendes 
Beispiel angefiihrt.

Abb. 1. E rster Schaden 1928, zweiter Schaden 1. Halbjahr 
1934 (verjahrt), dritter Schaden 1935 (nicht yerjahrt).

An einem Haus (/J - zu begutachtender Tages- 
gegenstand) ist im Jahre 1928 ein Bergschaden entstanden. 
Er ist offenbar auf den Abbau des Fiózes a aus dem 
Jahre 1925 zuriickzufiihren, dessen Einwirkungsdauer in 
Anbetradit der geringen Teufe des Abbaues mit Sicherheit 
auf langere Zeit geschatzt werden kann. Der Grundeigen- 
tum er muBte also gemaB § 151 des Allgemeinen Berg
gesetzes den Schaden, der im Jahre 1928 entstanden und 
auch zu seiner Kenntnis gelangt sein soli, spatestens im 
Jahre' 1931 gerichtlich geltend tnachen und gleichzeitig



alle gegebenenfalls noch weiterhin aus diesem Abbau ein- 
tretenden Schaden. UnterlaBt er dies, so tritt fiir spatere 
Schaden nach  dem Jalire 1931 Vcrjahrung ein, d. h. der 
Abbau des Jahres 1925 ist nunmehr — namlich voin 
Jalire 1932 an — fiir diesen Grundeigentiimer in seinen 
Anspriichen verj;lhrter »alter« Abbau, obwohl er darum in 
seinen Auswirkungen noch langst nicht erloschen zu sein 
braucht. Es ist auch sehr gut móglich, dafi der Abbau 
des Flózes a aus dem Jahre 1925 sich in seinen Aus
wirkungen in der Folgezeit mit solchen aus xneuem« nicht 
verjahrtem Bergbau tiberschneidet oder sich ihnen liicken- 
los anschliefit. Folgt z. B. ein weiterer Bergschaden an 
dem obigen Grundstiick im e r s te n  Halbjahr 1934, so ist 
ohne weiteres ersichtlich, daB dieser Schaden ebenfalls 
auf den verjahrten »alten« Abbau des Flózes a zuriick- 
gefiihrt werden mufi, da der »neuc« nicht verjahrte Abbau 
des Flózes b erst in der z w e ite n  Halfte des Jahres 1934 
begonnen hat. Die Auswirkungen des »alten« Abbaues 
kónnen sieli alsdann liickenlos an die Einwirkungen des 
»neuen« Abbaues, die infolge de rw eit gróBeren Teufe dem 
Abbau vielleicht auf dem FuBe folgen, anschliefien oder 
sich teilweise noch mit ihnen uberschneiden. Entsteht somit 
an dem fraglichen Grundstiick im Jahre 1935 ein weiterer 
Bergschaden, so kann  dieser Schaden teilweise noch 
auf dem verjahrten »alten« Bergbau des Flózes u des 
Jahres 1925 zuruckzufuhren sein; in der Hauptsache wird 
aber jetzt der »neue« Bergbau des Jahres 1934 des Flózes b 
ais Schadensursache in Frage kommen. Auf die rechtlichen 
Verhaltnisse in einem solchen Falle wird spater noch ein- 
gegangen.

Ober die Verjahrung des Bergschiidenanspruchs hat 
neuerdings Oberlandesgerichtsrat U n te r h in n in g h o fe n  
einen Aufsatz veróffentlicht', worin er zunachst hervor- 
liebt, daB sich der g e s a m te ,  aus d e r s e lb e n  Schadens
ursache entspringende Schaden ais eine Einheit darstellt, 
also auch alle Folgezustande umfaBt, die nach erstmaliger 
Erkenntnis ais móglich vorauszusehen sind. Bei solchen 
s p a te r e n  Schaden, so lieiBt es an einer anderen Stelle 
dieses Aufsatzes, sei daher stets getiau auf die I d e n t i t a t  
des schadigenden Ereignisses zu achten; der Schaden 
namlich, »der aus einer neuen Betriebshandlung entsteht. 
wird von der Verjahrung, die in Ansehung des Schadens 
aus einer friiheren, se i es auch  g le ic h a r t ig e n  l i iu f t ,  
nicht mnerfalit-«. Damit erweise sich, so fiihrt Unter- 
hinninghofen fort, wie auch das Reichsgericht an gleicher 
Stelle ausfiihre, die scharfe Unterseheidung zwischen v o r-  
a u s s e h b a re n  k iin f t ig e n  S c h a d e n s w irk u n g e n  e in e r  
v e rg a n g e n e i i  a b g e s c h lo s s e n e n  u n d  fiir  s ic h  zu b e- 
t r a c h te n d e n  V e ru rs a c h u n g  und  n e u e n  s e l b 
s ta n d ig e n  und  d a h e r  g e s o n d e r t  zu b e u r te i le n d e n  
S c h a d e n s z u fu g u n g e n  ais notwendig. Hier kónnen sich, 
wie Unterhinninghofen weiter ausfiihrt, in der Praxis unter 
Umstanden Schwierigkeiten ergeben, »weil die Frage, ob 
ein bestimniter Schaden ais Folgę alten (verjahrten) oder 
neuen (unverjahrten) Bergbaues anzusehen ist, vielfach nur 
durch Bergsaclwerstandige beantwortet werden kann«.

Die Identitat der Abbauhandlung ais Voraussetzung 
fiir die Einheit des Schadens kennzeichnet Unterhinning- 
hofen an einer anderen Stelle seines Aufsatzes wie folgt: 
>Es ist selbstverstandlich, sei aber vorsorglich hervor- 
gehoben, dafi nur solclie Folgeerscheinungen von der ein
mal erlangten Erkenntnis vom Dasein eines Bergschadens 
erfaBt werden, die ais Auswirkungen d e s s e lb e n  Berg
baues anzusprechen sind. Jeder Schaden, der sich ais Folgę 
f o r t s c h r e i t e n d e n  o d e r  n eu en  Bergbaues darstellt, 
setzt, wenn er erkennbar wird. eine neue Verjahrungsfrist 
in Umlauf.cc

Der Gedankengang der vorstehenden Ausfiihrungen 
ist klar und eindeutig. Unterhinninghofen unterscheidet 
entsprechend der angefiihrten Reichsgerichtsentscheidung 
zwischen einer v e rg a n g e n e n  a b g e s c h lo s s e n e n  und 
daher fiir sich zu betrachtenden, in ih re n  A n sp riic h e n

1 Gliickauf 76 (1940) S. 145.
5 So RO. in Jur. W schr.67 (1938) S. 1043.

v e r ja h r te n  a l te n  und einer besonders zu beurteilenden, 
in ih re n  A n sp riic h e n  u n v e r ja h r t e n  n e u e n  o d e r  
f o r ts c h r e i t e n d e n  s e lb s ta n d ig e n  A b b a u h a n d lu n g  
und fiigt hinzu, daB es gegebenenfalls Aufgabe des Berg- 
sachverstandigen sei, zu entscheiden, auf w e le h e  dieser 
beiden Abbauhandlungen der Schaden zuriickgefuhrt 
werden miisse.

Weiterhin sei hier in Ergan/.ung des Aufsatzes von 
Unterhinninghofen betont - was in ihm anscheinend ais 
selbstverstandlich vorausgesetzt wird —, dali immer n u r  
d e r  b e r e i t s  s ta t tg e f u n d e n e  Bergbau — vom Zeit- 
punkt der Schadensentstehung bzw. Schadenskenntnis aus 
gesehen —, n ic h t  a b e r  z u k i in f t ig e r  ais Ursache von 
»voraussehbaren« Schaden iiberhaupt in Frage kommen 
kann. Falls also ein Bergschaden w a h r e n d ,  d. h. im L au fe  
einer selbstandigen noch nicht abgeschlossenen Abbau- 
handhmg aus dieser entsteht, so kónnen zur Zeit der 
Schadensentstehung nicht etwa auch jene Schaden ais 
»voraussehbar« in die Verjahrungsfrist einbezogen werden, 
die erst durch den zukunftigen weiteren Abbau dieser 
Abbaueinheit entstehen; vielmehr setzt jeder spatere 
Schaden, der auf den z u k u n f t ig e n  Teil dieser sich fort- 
setzenden Abbauhandlung zuriickgefuhrt werden muB, auch 
eine neue Verjahrungsfrist in Lauf. Dieses besagt offen- 
kundig die Reichsgerichtsentscheidung vom 21. April 19201, 
in der es lieiBt: »Eine Verletzung des materiellen Reclits 
wiirde allerdings vorliegen, wenn der Berufungsrichter 
seiner Entscheidung die Rechtsansicht zugrunde gelegt 
hatte, daB auch derjenige Schaden, der infolge des nach 
dem Monat September 1910 (der Zeit der Schadens
e n ts te h u n g  bzw . -k e n n tn is )  fortgesetzten Bergbaues 
entstanden ist, verjahrt sei, weil der gesamte Abbau unter 
dem Hause der Klagerin ais ein einmaliger schadigender 
Akt zu betrachten ware und deshalb die Verjahrung schon 
zu dem Zeitpunkte begonnen hatte, ais nur iiberhaupt Berg
schaden aus diesem Bergbau entstanden waren u n d  d ie  
E n ts te h u n g  w e i te r e r  S c h a d e n  aus d e r  F o r t-  
s e tz u n g  d es  B e rg b a u e s  s ic h  v o ra u s s e h e n  lieBe. 
E in e  s o le h e A u f f a s s u n g  w iird e  d e r  R e c h ts p re c h u n g  
des  R e ic h s g e r ic h ts  k e in e n f a l l s  g e r e c h t  w erden .;:

Die in dieser Reichsgerichtsentscheidung ebenfalls an- 
geschnittene Frage, ob man den Abbau iiberhaupt ais einen 
einmaligęn schadigenden Akt oder ais fortgesetztes schadi- 
gendes Handeln betrachten will, soli hier, da es sich um 
eine rein juristische Frage handelt, nicht weiter erórtert 
werden. Dagegen diirfte die weiterhin in dieser Reichs
gerichtsentscheidung begriirulete Feststellung hier von aller- 
gróBter Bedeutung sein, daB der Umstand, dafi ein spaterer 
Bergbaubetrieb auf ein infolge Bergbaues bereits im schad- 
haften Zustande befindliches Haus trifft und dadurch 
weitere Beschadigungen des Hauses entstehen, nicht aus- 
schlielit, daB d e r  s p a te r e  B e rg b a u b e t r ie b  a is  U rs a c h e  
d e r  w e ite r e n  B e s c h a d ig u n g e n  im R e c h ts s in n e  
(adaquate Verursachung) angesehen wird.

In weiteren Reichsgerichtsentscheidungen vom 5. Fe- 
bruar 1936 und 5. November 1939 wird, wie bereits an- 
fanglich bemerkt, der Abbau eines b e s tim m te n  Flózes 
ais »einheitliche selbstandige Abbauhandlung« bezeichnet 
In der Entscheidung yom 5. Februar 1936 heifit es wórt- 
lich: »Bei kórperlichen Einwirkungen bestimmt sich die 
Einheitlichkeit eines Schadens nach der e in z e ln e n  Be- 
triebshandlung (z. B. ciem Abbati eines b e s tim m te n  
Flózes), auf die die Schadensfolgen zuruckzufuhren sind/

In vielen anderen Reichsgerichtsentscheidungen, wie 
auch in dem angefiihrten Aufsatz von Unterhinninghofen, 
heiBt es nur, daB die Schaden auf d e n s e lb e n  oder 
g le ic h e n  Bergbau oder d ie s e lb e  E in z e lh a n d lu n g  zu- 
riickzufiihren seien, damit die Einheitlichkeit des Schadens 
gewahrleistet sei. Was aber unter »deniselben« und 
■gleichen« Bergbau oder unter »derselben Einzelhandlung: 
yerstanden sein soli, wird nicht gesagt. Es kann jedoch 
nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daB das Reichs
gericht wie auch alle nachgeordneten Gerichte immer nur

1 Z. Bergr. 61 (1920) S. 43S.



selbstandige T e i le  eines Bergwerkes ais selbstandige 
Abbaueinheiten angesehen haben oder ansehen wollcn, 
wobei zu beriicksichtigen ist, daB entsprechend den an- 
fSnglichen Ausfiihrungen iiber die Verschachtelung der 
Abbaueinheiten eines Grubenbetriebes fraglos der einzelne 
Streb- oder Pfeilerbau ais kleinste selbstfindige Abbau- 
einheit gęwertet werden inuB. Im iibrigen fiihren die nach
folgenden praktischen Untersuchungen dahin, daB in den 
meisten Fallen bei Beurteilung einer Verjahrung von er- 
neuten Bergschadenanspriichen auf Grund des Begriffes 
der Schadenseinheit weniger die Feststellung und Ab- 
grenzung der seinheitlichen selbstandigen Abbauhandlung« 
ais vielmehr des Z e i t r a u m e s ,  in dem die schadigenden 
Einzelbaue die vorangegangenen ersten Schaden veran- 
laBten, und die Erkennung der aus ihnen raumlich und 
zeitlich hervorgcrufene» Bewregungen eine Rolle spielen.

Nach dem heutigen Stande der Bergschadenforschung, 
im besonderen auf Grund der im letzten Jahrzehnt standig 
verbesserten Senkungsberechnungen, ist es heute móglich, 
die Abscnkungen und Auswirkungen jedes einzelnen Ab
baues auf die Erdoberflache genauestens zu erfassen und 
damit dic stattgefundenen bzw. die demnachst statt- 
findenden bergbaulichen Begrenzungen raumlich und 
zeitlich wiederzugeben bzw. in ihrem Ablauf voraus- 
zubestimmen. Markscheider K e in h o r s t1 beurteilt die 
Zuverlassigkeit des Senkungsberechnungsverfahrens wie 
folgt: »Der Grad der Genauigkeit von Senkungsberech
nungen, wonach oft gefragt wird, erhellt am besten aus 
der Tatsache, dafi bei allen Nachprufungen der Unter- 
schied zwischen beobachteter und berechneter Senkung 
in keinem Falle mehr ais 5 o/o betragen hat. Fiir die Giite 
des Verfahrens spricht ferner, daB verschiedentlich durch 
Senkungsberechnungen Nivellementsfehler nachgewiesen 
werden konnten.«

Wenn tpan bei der Beurteilung einer etwaigen Ver- 
jahrung spiiterer erneuter Schaden von der Entscheidung 
des Reichsgerichts voin 21. April 1920 ausgeht, wonach nur 
diejenigen Schaden ais »voraussehbar« gegebenenfalls ver- 
jahrt sind, die auf den Abbau v o r  d e r  e r s te n  S c h a d e n s -  
e n t s te h u n g  zuriickzufiihren sind, so ergibt sich in diesem 
Falle fiir den Bergsachverstandigen die Frage, wie war der 
Stand des Abbaues zur Zeit der ersten Schadensentstehung, 
oder ist der spatere Schaden auf denselben z e i t l ic h e n  
Abbau wie der erste Schaden zuruckzufuhren? Man er- 
sieht bereits hieraus, daB es bei diesen Untersuchungen 
in erster Linie auf die Z e it  ankommt, in der der zuerst 
schadigende Bergbau umgegangen ist, weniger dagegen 
auf eine Abgrenzung der einheitlichen selbstandigen Ab- 
bauhandlung. Wie die nachstehend aufgefiihrten fiinf prak
tischen Beispiele zeigen, spielt aber hierbei auch der so- 
genanntc Zcitfaktor, namentlich die Zeit des Einsatzes der 
Hauptabbauwirkting, eine ausschlaggebende Rolle.

P

gestellt, w o b e i s ic h  d e r  Z e i t f a k to r  fu r  a l le  F ló z e  
a is  d e r s e lb e  h e r a u s g e s t e l l t  h a t. Der im Jahre 1929 
entstandene erneute, nicht mit geltend gem achte1 Schaden 
ist im vorliegenden Falle verjahrt, da zwischen ihm und 
dem ersten Schaden ein Zeitraum von mehr ais 3 Jahren 
liegt. Der zweite Schaden kann auch aus dem Grunde nur 
aus den alten verjahrten Abbauen 1924/25 herriihren, weil 
im Gesamteinwirkungsbereich n ach  dieser Zeit weiterer 
Bergbau nicht gefiihrt wrorden ist, es sich also offensichtlich 
um eine abgeschlossene Betriebshandlung handelt. Fest- 
stellungen iiber die Zerlegung dieser Abbaue in »einhcit- 
liche selbstandige Abbauhandlungen« eriibrigen sich, da sic 
hier fiir dic Beurteilung keine Rolle spielen.

■P

Abb. 3. Erster Schaden 1925, zweiter Schaden 1929 
(nicht verjahrt, da infolge des schweren Sandsteins der
Abbau aus Flóz c im Jahre 1925 noch nicht wirksam war).

F a l i  2 (Abb. 3). Der erste Bergschaden ist im 
Jahre 1925 entstanden, und zwar nur aus den Ab
bauen 1924/25 der Flóze a und b. Die Einwirkungs-
dauer fiir den im Jahre 1925 gefiihrten Abbau des
Flozes c ist zwar ebenfalls auf 5 Jahre festgestellt, 
die Untersuchungen fiir dieses Flóz haben aber er
geben, daB die Einwirkungen hier im Gegensatz zu 
den Flózen a und b — infolge schwerer, iiberliegender 
Sandsteinschichten ein Jahr spater, also erst im Jahre 1926, 
eingesetzt haben, so dafi sie d e n  e r s te n  S c h a d e n  im 
J a h r e  1925 n o ch  n ic h t  v e r u r s a c h e n  k o n n te n .  Dci 
spatere erneute Schaden im Jahre 1929 ist somit n ic h t 
verjahrt, da fiir ihn noch der Abbau des Flozes c ais »neuer« 
Abbau ursachlich bzw. mitursachlich ist (gegebenenfalls 
adaquate Schadensursache). Die Unterteilung der Abbaue 
nach b e s tim in te i i  Flózen »als einheitliche selbstandige 
Abbauhandlungen« wird hier also erforderlich.

F a l i  3 (Abb. 4). Auch hier soli der erste Schaden 
im Jahre 1925 aus den Abbauen 1924/25 der ge- 
nannten 3 Flóze eingetreten sein, fiir die ebenfalls

P

Abb. 2. E rster Schaden 1925, zweiter Schaden 1929 
(verjahrt).

F a l i  1 (Abb. 2). Der erste Bergschaden an einem 
Tagesgegenstand ist im Jahre 1925 entstanden, und zwar 
aus den 1924/25 betriebenen Abbauen der Flóze a, b und c. 
Ais Einwirkungsdauer ist eine solche von 5 Jahren fest-

1 K e i n h o r s t ,  H .: Betrachtungen zur Bereschadenfrage, O liickauf70 
(1934) S. 149.
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Abb. 4. Erster Schaden 1925, zweiter Schaden 1929 
(nicht verjahrt).

Dies gilt auch fiir alle nachfolgenden FiUle.
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eine funfjahrige Einwirkungsdauer zugrunde gelegt wird. 
Der Zeitfaktor soli fiir alle Flóze gleich sein, der 
Bergbau wird aber in allen Flózen in den Jahren 
1026/27 weitergefiihrt. Der zweite Schaden im Jahre 
1929 ist sowohl auf die »altcn« verjahrten Abbaue der 
Jahre 1924/25 ais auch auf die »neuen« nicht ver- 
jahrten Abbaue 1926/27 zuriickzufiihren und daher n ic h t 
verjahrt (unter Umstanden adiiquate Schadensursache). 
Eine Unterteilung nach »einheitlichen selbstandigen Ab- 
bauhandlungent; eriibrigt sich auch in diesem Falle, d e r  
im rh e in is c h -w e s tf a I is c h e n  I ń d u s t r i e g e b ie t  v o r- 
h e r r s c h e n  d iir f te .

P

Abh. 5. Erster Schaden 1925, zweiter Schaden 1934 
(nicht verjahrt).

F a li  4 (Abb. 5). Der erste Schaden im Jahre 1925 
entsteht aus einem in geringer Teufe umgegangenen Abbau 
des Flózcs a im Jahre 1923, dessen Einwirkungsdauer 
auf 12 Jahre festgestellt ist, der zweite Schaden im Jahre 
1934. Der letztgenannte ist h a u p ts a c h l ic h  auf einen in 
gróBerer Teufe umgegangenen Abbau des Flozes b aus 
dem Jahre 1934 zuriickzufiihren. Verjahrung des zweiten 
Schadens ist nicht eingetreten (gegebenenfalls adaquate 
Schadensverursachung). Eine Trennung der beiden Flóze 
nach einheitlichen selbstandigen Betriebshandlungen diirfte 
hier am Platze sein (vgl. Abb. 1).

P

Abb. 6. Erster Schaden 1925, zweiter Schaden 1929 
(nicht verjahrt, da Strebbau 2 mit Vollversatz im Oegensatz 
zu Strebbau 1 mit Bruchbau im Jahre 1925 infolge Ver- 
zógerung der Senkung noch nicht wirksam sein konnte).

F a li  5 (Abb. 6). Der erste Schaden aus dem 
Abbau des Flozes a im Jahre 1925 ist ebenfalls im 
Jahre 1925 entstanden. Der zweite Schaden im Jahre 
1929 ist jedoch aus dem Grunde hier nicht verjahrt, 
weil der Strebbau 1 mit Bruchbau - •  vielleicht noch 
mit AnschieBen der Hąngendschiehten, um einen schnelle- 
ren Bruch herbeizufiihren —, der Strebbau 2 dagegen 
mit Vollversatz betrieben worden ist, wodurch bei ihm 
eine Verzógerung der Einwirkungen um 1 Jahr ein
getreten ist. Der Strebbau 2 konnte daher im Jahre 1925 
noch nicht wirksam sein, ist also im Jahre 1929 noch

»neuer« unverjahrter, der .Strebbau 1 dagegen alter ver- 
jahrter Abbau (unter Umstanden adaquate Schadens
ursache). Die Trennung n ac h  S tr e b b a u e n  ais jeweilig 
»einheitliche selbstandige Abbauhandlung« ist hier also 
notwendig.

Aus den vorstehenden Ausfiihrungeti ist ersichtlich, 
daB fur den Bergsachvcrst;indigen heute nicht .mehr die 
geringsten Schwierigkeiten bestehen, selbst die ver- 
wickelsten Falle auf Grund der ublichen Senkungs- 
berechnungen fiir jeden einzelnen A bbau1 zu entwirren 
und dem Richter klar und eindeutig zur Entscheidung 
vorzulegen. Auch die Erm ittlung des Anteils von »altem« 
und »neuem« Bergbau — bei Oberschneidung der jeweiligen 
Einwirkungen — in besonderen Einzelfiillen bietet fiir ihn 
keine Schwierigkeiten mehr. Der haufigste Fali von er- 
n e u te n  Bergschadensanspriichen diirfte, wie erwahnt, der 
Fali 3 sein, in dem eine grófiere Anzahl von sich standig 
fortsetzenden Abbauen der verschiedensten Flóze auf 
mehreren Sohlen auf einen Tagesgegenstand einwirkt und 
immer wieder neue Schaden hervorruft. Fiir die Be- 
urteilung dieses Falles diirfte unzweifelhaft das Urteil des 
Reichsgerichts vom >21. April 1920 ausschlaggebend sein, 
wonach der Umstand, daB ein spaterer Bergbaubetrieb 
auf ein infolge Bergbaues bereits in schadhaftem Zustand 
befindliches Haus trifft und dadurch weitere Beschadi- 
gungen des Hauses entstehen, nicht ausschliefit, daB der 
spatere Bergbaubetrieb ais Ursache der weiteren Be- 
schadigungen im Rechtssinne (ad;iquate Schadensursache) 
angesehen wird.

Z u sa m m e n fa s su n g .
Der Begriff der »einheitlichen selbstandigen Betriebs- 

handlung« im Bergbau, die, soweit der umnittelbare Flóz- 
abbau mit seinen schadigenden Bewegungsvorgangen an 
der Erdoberflache in Frage kommt, auch ais »einheitliche 
selbstandige Abbauhandlung« oder kurz ais sselbstandige 
Abbaueinheit« bezeichnct werden kann, spielt bei Ver- 
jahrungsfragen des Bergschadenanspruchs dann eine RoHe, 
wenn es sich um die Feststęllurig der »Schadenseinheit« 
liandelt. Alle Schaden auch die noch nicht ein- 
getretenen , die aus dieser Schadenseinheit, d .h . aus 
derselben selbstandigen betrieblichen Einzelhandlung her- 
vorgehen, unterliegen gemafi § 151 des Allgemeinen Berg- 
gesetzes der dreijahrigen Verjahrungsfrist, deren Lauf mit 
dem Zeitpunkt beginnt, in dem bereits der erste Schaden 
entsteht bzw. zur Kenntnis des Grundeigentiimers gelangt. 
Der Grundeigentumer mufi daher innerhalb dieser Zeit 
auch alle jene Schaden mit geltend machen, die aus dieser 
Schadenseinheit zwar noch nicht eingetreten sind, aber 
demnachst voraussichtlich noch eintreten werden (voraus- 
sehbare Schaden).

Bei der Umgrenzung der »selbstandigen Abbaueinheit« 
von bergtechnischen Gesichtspunkten aus gelangt man zu 
dem Ergebnis, dafi unter diesem Begriff der zeitlich und 
raumlich zusammenhangende Abbau in einem ganz be- 
stimmten raumlichen Abschnitt eines bestimmten Flozes 
zu verstehen ist, der im Einfallen durch die Sohlen- oder 
Teilsohlcnbildung, im Streichen durch die Feldes- oder 
Abbaugrenzen umgrenzt wird. Da sich innerhalb dieser 
Umgrenzung jecler einzelne Pfeiler- oder Strebbau, wie 
er im rheinisch-westfalischen Bergbau iiblich ist, bewegt, 
kann daher folgerichtig jeder einzelne Pfeiler- oder Streb
bau ais selbstandige Abbaueinheit bezeichnet werden. Hier- 
bei ist allerdings zu beriicksichtigen, daB es sich bei einem 
Pfeiler- oder Strebbau gewissermaBen um die k le in s te  
selbstandige Abbaueinheit des Gesamtabbaues handelt, die 
wieder in grófiere selbstandige Abbaueinheiten, wie Abbau- 
abteilung bzw. Sohlenbildung, verschachtelt ist.

Ferner wird dargelegt, dafi unter dem Begriff »alter« 
Bergbau rechtlich ein Bergbau zu verstehen ist, der in

1 Die Festsełzung der A bbaue fur die einzelnen Jahre, die sich, da 
die einzelnen Strebbaue meist nur 1 Jahr dauern, mit diesen meist mehr 
oder weniger decken, geschieht nach den auf den Zulegungsrissen ein- 
jretragenen_ Abgrenzungslinien.
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seinen Anspruchen zur Zeit der Schadensentsteliung be
reits verjalirt ist, wahrend »neuer« Bergbau in seinen 
Anspruchen zu dieser Zeit noch anhalt, also noch nicht 
Ycrjahrt ist.

Weiterhin wird kurz auf einen Aufsatz von Unter- 
hinninghofen1 eingegangen und anschliefiend darauf hin- 
gewiesen, dafi gemafi der Reichsgerichtsentscheidung voni 
21. April 1920* immer nur der bereits stattgefundene 
Bergbau — vom Zeitpunkt der Schadensentsteliung bzw. 
Schadenskenntnis aus betrachtet —, nicht aber ziikunftiger 
als Ursache »voraussehbarer« Schaden uberhaupt in Frage 
kommen kann. Nach derselben Reichsgerichtsentscheidung 
schliefit ferner der Umstand, daB ein spaterer Berg- 
baubetrieb auf ein infolge Bcrgbaues bereits im schad- 
liaften Zustand befindliches Haus trifft, nicht aus, dafi 
der spatere Bcrgbaubetrieb ais Ursache der weiteren 
Beschridigungen im Rechtssinne (adaquate Verursachung) 
ąngesehen wird.

Alsdann wird dargelegt, dafi nach mehreren Rcichs- 
gerichtsentscheidungen zwar nur der Abbau eines be-

‘Ja. a. O.

U M S C
K ohlenoxydbes tim m ung  m it  Jodpentoxyd 

in B randgasen .
Unter der vorstehenden Uberschrift haben W in te r  und 

B ra u k m a n n 1 eine Arbeitsvorschrift fiir dic Kohlenoxyd- 
bestimmung in Brandgasen mitgeteilt. Die Veróffent- 
lichung soli dazu dienen, Unklarheiten und Unsicherheiten 
zu bcscitigen. Leider sind einige Angaben so gehalten, 
daB sie Anlafi zu neuen Unklarheiten bieten kónnen. Auf 
die wichtigsten Punkte sci daher im folgenden ein
gegangen.

Ais Spiilgas dient Luft. K a t tw in k e l-  hat bereits vor 
kurzem darauf hingewiesen, daB eine Reinigung der Spiil- 
luft in Kokereilaboratorien, in denen das Bestimmungs- 
vęrfahren am meisten angewendet wird, unbedingt not
wendig ist. Kattwinkel verwendet Kupferoxyd in einem 
durch einen Róhrcnofen geheizten NCT.,-Rohr. Haufig 
benutzt man auch Platinasbest oder einen Platinstern, die 
auf Rotglut erhitzt werden. Eine weitere Móglichkeit, die 
heute bereits in einzelnen Laboratorien Anwendung findet, 
besteht darin, daB man Sauerstoff aus cincr Stahlflaschc 
ais Spiilgas benutzt. Hierbei eriibrigt sich die Reinigung 
nach einem der vorher genannten Verfahren.

Des weiteren heiBt es, dafi die mit Jodpentoxyd 
gefiilltc Ente sich in einem Ólbad befindet, »das bei der 
Analyse auf 196° C erhitzt wird, da bei dieser Temperatur 
sicher alle Jodsaure in Anhydrid iiberfuhrt ist«. Diese An- 
gabe weicht sehr stark von den bisher gcwohnten Tempe- 
raturverhaltnissen ab. Bekannt3 und notwendig ist, vor 
Durchfiihrung cincr Analyse die Ente zur restlosen Obcr- 
fiihrung der Jodsaure in Anhydrid langere Zeit auf 195 bis 
190° C zu erhitzen, die eigentliche Analyse wird aber nur 
bei 125-130° C durchgefiihrt. Es liegt auch kein Orund 
dafiir vor, die Analyse bei einer derart hohen Tem peratur 
vorzunehmcn, da die Reaktion zwisehen Kohlenoxyd und 
!odpcntoxyd bereits unterhalb 100° C quantitativ verlauft4. 
Eine zu liohe Tem peratur ist sogar von grofiem Nachtcil, 
wenn es sich um hochprozcntigc Proben handelt, also 
Proben, die aus den Brandfeldern oder hinter dem Brand- 
damm gezogen sind. Bei diesen Proben ist immer mit der 
Anwesenheit von W asserstoff zu rechnen. Hierauf hat 
kurzlich noch F. M a y e r5 hingewiesen. Nun reagiert aber 
W asserstoff mit Jodpentoxyd bei Temperaturen oberhalb 
130° C 1. Es ist also richtiger, solche Gase, bei denen mit 
der Anwesenheit von W asserstoff zu rechnen ist, bei 
Temperaturen von nur 120° C oder noch tiefer zu ver- 
brennen.

1 Oliickauf 76 (1940) S. 575.
5 Oliickauf 77 (1941) S. 22.
8 B u n te  und S c h n e i d e r :  Zum O askurs. Miinchen 1929. S. 196; 

M i i l l e r - N e u g l u c k ,  OMckauf 75 (1939) S. 341.
4 B u n te  und S c h n e i d e r  a .a .O .
5 Oliickauf 76 (1940) S. 53.

s t im m te n  Flózes ais selbstandige Abbaueinheit bezeichnet 
werden kann und das Reichsgericht sowie alle nacli- 
geordneten Gerichte immer nur selbstandige T e i le  eines 
Bergwerks ais selbstandige Abbaueinheiten ąngesehen 
haben oder ansehen wollen, dafi anderseits aber die gericht- 
liclien Entscheidungen nicht besagen, was unter »dem- 
selben« oder »gleichen« Bergbau oder sderselben Einzel- 
handlung« — wie es meist in den Entscheidungen heifit 
verstanden sein soli.

An Hand von praktischen Beispielen wird schlieBlich 
gezeigt, daB in den meisten Fallen bei Beurteilung einer 
Verjahrung von erneuten Bergschadenanspriichen weniger 
die Feststellung und Abgrenzung der selbstandigen Abbau
einheit, ais vielmehr des Zeitraumes, in dem die schadigen- 
den Einzelbauc die ersten Schaden veranlafitcn, und die 
Erkennung der aus ihnen raumlich und zeitlich hervor- 
gerufenen Bewrcgungen eine Rolle spielen und dafi fiir 
den Bergsachverstandigen heute nicht mehr die geringsten 
Schwierigkeiten bestehen, selbst die verwickelsten Falle 
auf Grund der iiblichen Senkungsberechnungen fiir jeden 
einzelnen Abbau zu entwirren und dem Richter klar und 
eindeutig zur Entscheidung vorzulegen.

H A  U
Die Gasprobe wird in die Vorrichtung durch Einleiten 

von Wasser in das Gasproberohr gedriickt. Besser diirftc 
man hier eine gesattigte Kochsalzlósung verw enden'. 
Bedenklich erscheint es, Gase mit einem hohen Gehalt an 
Kohlenoxyd mit Wasser in Beruhrung zu bringen, da solehe 
Gase im allgemeinen auch einen hóheren Kohlendioxyd- 
gehalt aufweisen.

Umstritten ist die Frage, ob das ausgeschiedene Jod 
in Jodkalilósung aufgefangen wrerden soli, wie es Bunte 
und Schneider angeben und auch von Miiller-Neugluck’ 
iibernommen worden ist, o derob  man eine bekannte Menge 
Natriumthiosulfatlósung vorlegt und den OberschuB mit 
Jodlósung zuriicktitriert. Nach den eigenen Erfahrungen 
hat sich das erste Verfahren durchaus bewahrt und bietet 
sogar noch den Vorteil, dafi tnan das Vorhandensein von 
Kohlenoxyd sofort zu erkennen vermag, dafi sich der End- 
punkt der Reaktion wesentlich schneller feststellen lafit 
und dafi auch Spuren, die durch Titration nicht mehr ein- 
wrandfrei bestimmt werden kónnen, noch qualitativ zu 
beobachten sind. Der Zeitgewinn durch das schnellere Er- 
kennen des Vorhandenseins und dementsprechend auch der 
Abwesenheit von Kohlenoxyd kann recht betrachtlich und 
fiir ein Betriebslaboratoriuin von grofier Bedeutung werden, 
da es beim Ausbrechen eines Grubenbrandes mit einer 
groBen Anzahl von Proben rechnen mul). Diese Proben 
sind nicht alle kohlenoxydhaltig, da aus Griinden der 
Sicherlieit auch in dem Brande benachbarten Abteilungen 
Proben genommen werden. Wenn die Untersuchung der 
kohlenoxvdfreien Proben schneller durchgefiihrt werden 
kann, so liegt hierm ohne Zweifel ein groBer VorteiI.

Zum SchluB sei noch auf die Angabe hingewiesen, dafi 
die Reduktion des Jods durch Natriumthiosulfat nur in 
saurer Lósung glatt verlauft. Im Gegensatz hierzu stehen 
allerdings die Angaben von T re ad w re l l 2 sowie von B eri 
und L u n g e 3. Trcadwell benutzt die gleiche Reaktion zur 
Titerstellung von Natriumthiosulfatlósung, wobei aber in 
einer vollkommen neutraien Lósung zu arbeiten ist. Auch 
Beri und Lunge weisen nicht darauf hin, daR man hier eine 
saure Jodlósung anwenden muB.

Dr. W. B ró s s e ,  Bochum.
Zu den vorstehenden Ausfiihrungen von Dr. B ró sse  

bemerken wir folgendes: Kurz nach der Drucklegung 
unseres Aufsatzes stellten wir in den Brandgasen einer 
Zeche des Ruhrgebietes die Anwesenheit kleiner Mengen 
von Wasserstoff fest, der bislang nur sehr seiten in den 
hier untersuchten Brandgasen nachgewiesen worden war. 
Wir haben daraufhin iiber die Einwirkung von Wasserstoff 
auf Jodpentoxyd bei Temperaturen oberhalb 130° Unter- 
suchungen eingeleitet, nach dereń AbschluB auf alle hier 
crórterten Fragen noch einmal eingegangen werden soli.

Dr. H. W in te r  und Dr. B. B ra u k m a n n , Bochum.
1 o iiickauf 75 (1939) S. 337.
2 T r e a d w e l l :  Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie, Bd. 2. 

Leipzig 1923. S. 552.
* B e r l - L u n g e :  Chem isch-techniscbe U ntersuchungsm etboden, B d .I. 

Berlin 1931. S. 365.
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E rlau te rungen  zu den neueren  B estim m ungen  
iiber die Ausfiihrung der SchieBarbeit un te r tag e .

Die Vereinigung fur technisch-wissenschaftliches Vor- 
tragswesen (TWV.), Bochum, in Verbindung mit dem 
Bezirk Ruhr des Vereins Deiitscher Bergleute im NSBDT. 
eroffnete die Vortragsreihe des diesjahrigen Winters mit 
einem Vortrag von Oberbergrat O a li m ann, Oberbergamt 
Dortmund, der die neueren Bestimmungen behandelte, die 
vom Oberbergamt Dortmund im Jahre 1940 iiber die 
Ausfuhrung der SchieBarbeit im Untertagebetrieb der 
Steinkohlenbergwerke herausgegeben worden sind. Der 
Vortragende verwies eingangs auf die Erteilung von Aus- 
nahmegenehniigungen von der Vorschrift des § 208 der 
Bergpolizeiverordnung fiir die Steinkohlenbergwerke im 
Ver\valtungsbezirk des PreuBischen Oberbergamts Dort
mund vom I. Mai 1935 und legte dar, unter welchen 
Bedingungen das Oberbergamt ein SchieBen mit Schnell
zeitzundern in Betrieben mit aristęhender Kohle, und zwar 
in der Kohle selbst und im Nebcngestein, genehmigt. Hier- 
bei wurde zwischen der Verwendung ummantelter Wetter- 
sprengstoffe und nicht ummantelter W ettersprcngstoffe 
in diesen Betrieben unterschieden. Voraussetzung ist in 
beiden Fallen, daB das Mafi der Entgasung, d. h. das 
Freiwerdcn von Orubengas, nicht zu groB ist. Der Begriff 
der Entgasung wurde im einzelnen enautert und an Hand 
bildlicher Darstellungen gezeigt, welche Entgasungen 
sowohl in sonderbewetterten ais auch in durchgehend bc- 
wetterten Betrieben bei Verwendung von Schnellzeitzundern 
noch zulassig sind. Hierbei wies der Vortragende auch 
darauf hin, daB beim SchieBen in der Kohle im offenen 
Streb fur die SchuBbestaubung Erleichferungen gewahri 
werden konnen. Im Zusammenhang mit diesen Ausnahme- 
genehmigungen wurde auch auf die Abanderung einzelncr 
Paragraphen der angezogenen Bergpolizciveror'dnung auf- 
merksam gemacht. Die Abanderungen sind auf Orund der 
Vorschrift des § 196 des Allgemeinen Berggesetzes und 
der Verordnung iiber Oenehmigungen und Ausnahmc- 
genehmigungen der Bergbehórdc vom ll.A p ril 1939 er
folgt. Sie bcziehen sich im weseutlichen auf die Abkiirzung 
der Wartezeit nach dem SchieBen und die Verringerung 
der Besatzlange fiir dic einzelnen Schiisse je nach ihrer 
Ticfc.

Besondere Ausfiihrungen machte der Vortragende iiber 
die Bewctterung derjenigen Betriebe mit anstehender 
Kohle, in welchen mit Schnellzeitzundern geschossen 
werden soli. Er betonte, daB eine ordnungsgemaBe Wetter- 
(fuhrung mit zu den Voraussetzungen" fiir ein sichercs 
SchieBen gehórt und daB nur durch Einsatz geeigneter 
Mittel und strenge Oberwachung der W etterfiihrung eine 
ordnungsgemaBe Bewctterung der einzelnen Betriebs- 
punktc gewahrleistet werden kann.

AbschlieBend ging Oberbergrat GaBmann noch auf die 
Verwendung von Gesteinssprengstoffen in reineń Gcsteins- 
betrieben ohne anstehende Kohle und im Zusammenhang 
hiermit auf die letzthin erfolgte Normung der SchieB- 
leitungen und der Ziindmaschinenprufgerate ein.

N orm ung  der U nter tagebSnder .
Das Gummifórderband hat in den letzten Jaliren im 

Bergbau iiber- und untertage ungemein an Verbreitung zu- 
genommen. Vor allcm hat sich das Untertageband durch 
seine hohe Leistung bei geringem Raumbedarf eine 
wachsendc Bedeutung gesichert.

Nachdem vor einigen Jahren die Tragrollen der 
Fórderbancler iibertage genormt worden sind, hat der Fach- 
normenauśschuB fiir Bergbau (Faberg) jetzt die Normung 
der Untertagebander vorgenommen. Die Ausfiihrungen der 
einzelnen Herstellerfirmen wiesen bisher groBe Unter- 
schicde auf, und zwar hinsichtlich der Abmessungen und 
Lagerung der Rollen, der Neigung der AuBenroIlen, der 
Anordnung der Rollen in einer Ebene oder mit vorgesetzter 
Mittelrolle, der Deckblechprofile usw. Diese Verschieden- 
heiten erschwerten den Betrieb und verteuerten die Ersatz- 
teilhaltung.

In Zusammenarbeit mit dem Bergbau und den Her- 
stellern ist es gelungen, eine weitgehende Vereinheitlichung 
der Bandtraggcrustc fiir Untertagebander durchzufiihren. 
Ein entsprechender Normblatt-Entwurf ist in den Faberg- 
Mitteilungen vom 1. Marz 1941, Heft 36, enthalten, 
welches durch den FachnormenausschuB fiir Bergbau, 
Essen, Friedrichstrafie 2, bezogen werden kann. Dieses 
Normblatt wird nach Ablauf der Einspruchsfrist am 
1. April 1941 endgiiltrg herausgegeben und fiir verbindlich 
erklart, so daB in Zukunft nur noch Untertagebander nach 
diesem Normblatt verwendet werden diirfen.

A rbeitsk re is  fiir die M echanisierurig  des V o r tr ieb s  
der  G este in-  und A bbaustrecken .

Im Rahnien des Fachausschusses fiir Bergtechnik beim 
Verein fiir die bergbaulichen Interessen in Essen wurde 
der Arbeitskreis fiir die Mechanisierung des Vortriebs der 
Gestein- und Abbaustrecken gebildet, dessen Vorsitz Berg- 
werksdirektor Bergasscssor Dr.-Ing. B e n th a u s ,  Essen, 
iibernommen hat. Auf der 1. Sitzung am 26. Februar 1941 
gab Dr.-Ing. habil. G le b e ,  Essen, einen Oberblick iiber 
den Einsatz von Maschinen und Vorrichtungen fiir die 
Ladearbeit beim Gestcinstreckenvortrieb im Ruhrbergbau, 
und Diplom-Bergingenieur E ic k m a n n , Bochum, berichtete 
iiber die grundsatzlichen Gesichtspunkte fiir den Einsatz 
und den Bau vollmechanischer Gesteinstreckenlade- 
mascliinen. In der Aussprache wurden Richtlinien fiir den 
Arbeitsplan festgclegt, wobci im besonderen Zeitaufnahmen 
zur Erfassung der Arbeitsvorgange beim Gestein- und 
Abbaiistrcckenvortrieb von Hand und mit vollmechanischer 
Verladung durchgefiihrt werden sollen.

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

im J a n u a r 1941.

Deklination =  westl. Abweichune der Mainietnadel
vom Meridian von Bochum
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1. 6 46,6 6 51,0 6 31,1 19,9 18.6 22.1 0 1
2. 46,4 48,4 41,6 6,8 15.3 0.9 1 1
3. 46.0 48,7 41,8 6,9 15.6 0.1 0 1
4. 46,5 48,9 34,4 14,5 14.6 1.7 1 0
5.
6. } Beobachtungen ausgefallen
7. 45,7 50,6 31,3 19,3 18.4 19.0 0 1
8. 46,0 49,7 38,0 11,7 14.2 23.5 1 1
9. 48,5 54,5 38,9 15,6 14.2 21.7 1 1

10. 46,9 50,3 40,1 10,2 14.8 21.5 1 1
11. 46,6 52,7 38,0 14,7 14.5 3.4 1 1
12. 46,4 48,6 39,5 9,1 18.1 0.6 1 1
13. 46,8 48,9 41,0 7,9 13.7 23.1 1 1
14. 46.2 48,6 43,7 4,9 14.6 0.9 0 0
15. 45,9 47,7 40,5 7,2 15.0 1.7 1 0
16. 46.9 53,0 44 2 8,8 17.3 9.0 0 1
17. 46 9 54,1 23,0 31.1 19 9 19.1 1 2
18. 47,5 51,6 20,9 30,7 5.5 21.3 2 2
19. 47,4 50,7 35,1 15,6 15.9 19.3 1 2
20. 46,6 49.5 38,1 11,4 1.6 0.1 1 1
21. 46,2 48,0 41,0 7,0 14.8 230 1 1
22. 47.2

47.2
49,6 37,0 12,6 14.4 21.7 0 1

23. 52,7 30,7 22,0 15.2 20.3 1 2
24. 47,4 56.7 32,3 24,4 14.9 19.4 1 2
25. 45,0 7 1,9 35,0 26,9 6.3 18.2 1 1
26. 46,7 6 50,3 32.3 18,0 15.5 1.9 1 1
27. 45.6 51,3 35,0 16,3 15.6 18.9 1 2
28. 47,1 50,9 33,3 17,6 14.9 21.0 1 1
29. 46,0 48,8 42,0 6,8 14.6 10.8 I 0
30. 45,6 49,7 35,3 14,4 15.1 20.8 1 1
31. 45,8 47,5 38,7 8.8 14.1 0.5 0 0

Mts.- Monats-
Mittel 6 46,5 6 50,9 6 36,3 14,5 Summe 23 30

P A  T E N T B E R / C  H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen',

bekamitgemacht im Pateniblatt vom 27. Februar 1941.
10a. 1498106. Paul Egger. Dusseldorf. Einrichtung zum Abblendeu der 

Lichterscheinungen beim Ausdrucken de« Knkses bei Horizonłalkoksofeu- 
iinlagen, 2. 10. 40.

5b. 1498227. Robert Bosch GmbH., S tuttgart. Bohrkrone fiir Ge- 
steinsbohrer. 25.1.40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

1 In den Gebrauchsmustern und Patentanmeldungren, die am SchluB mit 
dem Zusatz :Osterreich« und »Protektorat Bóhmen und Mahren . verseheu 
sind, ist die Erklarung: abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land 
Osterreich b?\v. auf das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.
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Patent-Ąnmeldungen
die Yom 27. Februar 1941 an dreł Monate lang in der Auslegehallc 

des Reichspatentamtes ausliegen.
Ib , 6. M. 141332. Erfinder: Dipl.-Ing. Dr. Erich Oppen, Kronberg 

(Taunus). Anmelder: Metallgesellschaft AO., Frankfurt (Main). Einrichtung 
zur Entmischung von staubformigen Gemengcn. 14.4.38. Ósterrcich.

5d, 9/01. M. 142912. Erfinder: Friedrich Wilhelm Moll und Ernst 
Lorenz. Witten (Rilhr). Anmelder: F. W. Moll Sohnc, Maschincnfabrik. 
Witten (Ruhr). Einrichtung zur Bekampfung von Orubcnbrandcn. 1.10.38.

lOb, 9/02. G. 97980. Erfinder: Rudolf Rothkegel, Trobitz (N.-L.) iiber 
Kirchhain, und Heinz Diezmann, RoBbach bei WeiBenfels (Saale). Anmelder: 
Gewerkschaft Michel, GroBkayna (Bez. Merseburg). Vorrichtung zum 
Schwenken von AnschluBrinnen an Brikett-Kuhlrinnenschranken. 2 .6 .3 8 .

35a, 9/08. D. 79093. Erfinder: Heinrich Renfordt, Duisburg. Anmelder: 
Dcmag AG., Duisburg. Fórdergestell; Zus. z. Pat. 700351. 18.10.38.

Ś le , 5. P. 75349. Erfinder: W alter Schott, Leipzig. Anmelder: 
J. Pohlig AG., Kóln-Zollstock. Bandfórdcreinrichtung. 4.6.37. Ósterrcich.

Deutsche Patente.
,(Von dem Tage, an dcm die Ertcilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

5c (1001). 703063, vom 25 .4 .39 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 30. 1. 41. O. D i is te r lo h ,  F a b r ik  f i ir  B e rg -  
w e r k s b e d a r f  GmbH. in S p ro c k h o v e l (W estf.). Eherher 
Orubensłempel.

Der Stempel besteht aus zwei 
ineinander verschiebbaren Teilen a 
und b, von denen jeder am aufleren 
Ende eine ais Feststell- urid Lóse- 
vorriehtung ausgebildete Klauen- 
kupplung triigt. Die Kupplungen 
haben einen gróBeren Durchmesser 
ais die Teile des Stempels, und ihre 
eine Halfte c ist fest mit diesen 
Teilen yerbunden oder besteht mit 
diesen Teilen aus einem Stiick. Mit 
der Halfte c der Kupplungen ist 
deren andere Halfte d  durch einen 
an dieser befestigten Drehzapfen e 
so yerbunden, daB sie sich in der 
Halfte c axial yerschieben, jedoch 
nicht von dieser Halfte trennen kann.
Zu dem Zweck kann der Zapfen e 
am freien Ende mit einer Scheibe 
(einem Bund) /  yersehen sein. Die 
Kupplungshalften d werden beim
Aufstellen des Stempels am Hangen
den und Liegenden festgelegt, was 
z. B. dadurch geschehen kann, daB 
auf der auBercn Flachę der Halften 
yorgesehene Zahne g  o. dgl. in das 
Hangende und Liegende eindringen.
Zum Lósen des Stempels wird dieser zwischen den beiden 
am Hangenden und Liegenden festgehaltenen Kupplungs
halften d gedreht.

35a (6). 703073, vom 8. 12. 39. Erteilung bekannt
gemacht am 30 .1 .41 . A llg e m e in e  E le k t r i c i t a t s -  
G e s e l l s c h a f t  in B e r l i n .  Steucrung jur Fórder- 
einrichtungen, wie Rolltreppen, Forderbander a. dgl. E r
finder: Dipl.-Ing. Eugen GeiB in Berlin-Charlottenburg. 
Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

Bei Fordereinrichtungen.(Fórderbandern o. dgl.), deren 
Antriebsmotor bei Belastung der Einrichtungen selbsttatig 
eingeschaltet wird, wird der Motor durch ein zeit- oder 
wegabhangig gesteuertes Schaltglied ausgeschaltet, das aus 
zwei drehbaren, mit ausgepragten Polen yersehenen 
Magneten besteht, von denen jeder eine zur Abgabe eines 
Ausschaltimpulses dienende Kontakteinrichtung tragt. 
Der z. B. ais permanenter Magnet ausgebildete Magnet 
wird wahrend der Bewegung des Fórdermittels dauernd 
gedreht, wahrend der andere Magnet fiir gewóhnlićh fest- 
gebremst ist und bei jedesmaliger Belastung des Forder- 
mittels einen Impuls erhalt. Durch den Impuls wird der 
Magnet erregt, die Bremse geliiftet und der Magnet mit 
seinem Siidpol dem Nordpol des anderen Magneten gegen-

' S. Anm, S. 180. '

iibergestellt. Bei dieser Stellung der 
Magnete zueinander sind die Teile der 
den Ausschaltimpuls abgebenden Kontakt
einrichtung um einen dem Hub des 
Fórdermittels entsprechenden Abstand von- 
einander entfernt.

5c (1001). 703064, vom 21.7.38. Er- 
teilung bekanntgemacht am 30. 1. 41. 
A lb e r t  W e tte  jr. in L ew e rk u se n - 
S c h le b u sc h . Grubenstempel.

Der Stempel besteht aus zwei inein- 
ander yerschiebbaren, durch einen ring- 
fórmigen, aus Segmenten a und einem yer
schiebbaren Ring b bestehenden Breins- 
kórper gegeneinander feststellbaren Rohren
c. und d. Das auBere untere Rohr c ist am 
oberen Ende kegelfórmig verjiingt, und 
das untere Ende der Seginente a des ring- 
fórmigen Bremskórpers ist innen kegel
fórmig erweitert sowie aufien mit einem 
Ring e umgeben. Bei stiirker werdendein 
Gebirgsdruck auf den Stempel wird der 
Bremskórper mit dcm oberen inneren 
Rohr d  so weit auf dem unteren Rohr c 
nach unten geschoben, wie es dessen 
kegelfórmige Yerjiingung zulaBt.

35a (9 0s). 703074, yom 25. 11. 37. Ertcilung bekannt
gemacht am 30 .1 .41 . F r i t z  O tto  in D u s s e ld o r f .  Seil- 
kauscheneinband fiir Fórderkórbe. Erfinder: Fritz Otto in 
Dusseldorf und Dipl.-lng. Hermann Schafer in Oberhausen- 
Sterkrade. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Oster- 
reich.

Der besonders fiir den Bergbau bestinnnte Einband ist 
so mit einer elastischen Aufhangeyorrichtung fiir den 
Fórderkorb zusammengebaut, daB die elastische Auf
hangeyorrichtung den Einlauf fiir das den Fórderkorb 
tragende Seil bildet. Die elastische Aufhangeyorrichtung 
kann aus in einem zylindrischen, mit dem Einband starr 
yerbundenen Gehause « angeordneten, auf dem Boden des 
Gehauscs aufruhenden StoB- und Schwingungsfedern b 
und c bestehen, die achsgleich ineinanderliegen. In diesem 
Fali hangt der Fórderkorb mit Hilfe yon Laschen d an 
eincin Querstiick e, das von einer frei auf den Federn b, t: 
aufliegenden, in dem Gehause a yerschiebbaren Scheibe f  
getragen wird. Das Fórderseil g  liiuft durch Bohrungen 
des Qucrstiickes c und der Scheibe f  sowie durch das Ge- 
hiiuse a hindurcli, ist um das Herz h der das Seil fest- 
klemmciiden Kausche herumgelegt und durch auf der 
Kausche aufruhende, das Ende des Seiles erfassende Seil- 
klemmen i gesichert.
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B U C H E R S C H A U
D ie Mikropalaontologie ais Pollenanaiyse im Dienst der 

Braunkohlenforschung. Von Dr. Friedrich T h ie r g a r t ,  
Berlin. (Schriften aus dem Oebiet der Brennstoff-
Geologie, H. 13.) 82 S. mit 363 Abb. auf 17 Taf.
Stuttgart 1940, Ferdinand Enke. Preis geh. 18 .9łM.
Das fiir dic Altersfeststellung diluvialer und alluvialer 

Ablagerungen schon lange bewahrte Verfahren der Pollen- 
analyse wird von dcm Verfasser in Verfolg der Anregungen 
von R. P o to n ić  erstmalig in gróficreni Rahmen auf die 
Bildungen der Tertiarzcit, im besonderen die Braunkohlen- 
ablagerungen, angew’andt. Es ergibt sich, daB mit Hilfe 
der Pollenformen die gróBeren und gelegentlich auch schon 
die kleineren Zeitabschnitte des Tertiars eindeutig fest- 
gclegt werden kónnen. Damit wird die Pollenanaiyse ais 
ńeues Hilfsmittel zur stratigraphischen Eingliederung 
namentlich der terrestrischen oder zum mindesten land- 
nahen Ablagerungen der Tertiarzeit in Anwendung ge
bracht und somit gewissermaBen ein Gegenstiick zu der 
schon lange crprobten Foraminiferenstratigraphie meso- 
zoischer, im besonderen kreidezeitlicher Schichten ge- 
schaffen.

Mit dem pollenanalytischen Verfahrcn ist dem Forscher 
ein wertvolles Hilfsmittel zur genaueren stratigraphischen 
Einstufung der Braunkohlenflózc an die Hand gegeben, 
namentlich, wenn es sich um die Bestirnmung von Bohr- 
proben mit geringer Ausbeute an Makrofossilien handelt, 
vorausgesetzt, daB erst einmal Richt-Pollenprofile fiir das 
gesamte Braunkohlentertiiir yorhanden sind. Die Auf-

stellung von solchen macht sich der Bearbeiter zum Ziel. An 
Hand von gutgelungenen Abbildungen gibt er Zusammen- 
stellungen der wichtigcn Pollenvcrgese|lschaftungen aus 
den einzelnen Abschnittcn des Tertiars, die deutliche Unter- 
schiedc erkennen lassen. Der Verfasscr ist iiberzeugt, dali 
weitergehende Untersuchungen, vor allem an geniigeud 
umfangreichcm Materiał, zu einer immer genaueren und 
feineren Unterteilung bzw. Gleichsetzung von tertiaren 
Ablagerungen auch auf pollenanalytischem Wege fiihren 
werden.

Das gut ausgcstattctc Werk, das ein bcwahrtes Ver- 
fahren in zielbewuBter Weise auf ein weiteres groBes und 
erfolgversprechendes Arbeitsgebict ausdchnt, ist namentlich 
fiir die neuzeitlichc Braunkohlenforschung unerlafilich.

Dr. Dora W o la n sk y .
Zur Besprechung eingegangene Biicher.

E ic k e , Karl: Organisationsmittel fiir Pflichtkontenrahmen 
und Pflichtkostenrechnung. 152 S. mit 120 Abb. Berlin, 
Industrieverlag Spaeth fV Linde. Preis in Pappbd. 
5,40 .7UI.

Reufi, M.: Das Preuliischc Berggesetz in der gegenwartig 
geltendeu Fassung mit Erlauterungen und den fiir den 
Bergbau wichtigsten PreuBischcn Landes- und Reichs- 
gesetzen. Hrsg. bis zur 4. Aufl. von M. R eufi, von der 
5. Aufl. ab und vorliegend in S. Aufl. von Wilhelm 
G ro te fe n d . (Stand vom 1.12.40.) (Taschen-Gesetz- 
sammlung, Bd. 68.) 444 S. Berlin, Carl Heymanns Ver- 
lag. Preis geb. 11 M l.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U '
(E ine Ł rklarung der AbkSrzungcn is t  in N r J  au f den Seiten  25—27 verd ffen tlich t. * bedeutet Text- oder T a felabbildungen.)

Geologie und LagerstMttenkunde.
Steinkohle. Bode, Hans: E in ig e  B e in e rk u n g e n  

zu r S t r a t i g r a p h i e  d es  S a a r b r u c k e r  K a r b o n s .  
Z. Dtsch. Geol. Ges. 93 (1941) Nr. 1 S.24/33*. Die strati- 
graphische Eingliederung des Saarbrucker Steinkohlen- 
gebirges in das allgemeine Normalprofil des Karbons mit 
Hilfe der fossilen Flora und dabei sich ergebende Gesichts- 
punkte. .

Petrascheck, W.: D ie G o sa u  d e r  »N euen  W elt«  
bei W ie n e r  N e u s ta d t ,  e in  S te in k o h le n s c h u r f g e b ie t  
d e r  O s tm a rk . Berg- u. hiittenm. Mh. 89 (1941) Nr. 2 
S.9/16*. Erorterung wichtiger Fragen, die fiir dieZukunfts- 
aussichten des Bergbaues auf diesem Krcidekohlen- 
vorkommen von Bedeutung sind. Es ist nur ein  Flózzug 
vorhanden, der infolge von Faltungen zwei- oder dreimal 
zutage kommt. Ober den Kohleninhalt der Muldentiefe kann 
noch nicht geurteilt werden. Das Muldentiefste ist in grofier 
Teufe zu erwarten. Die Temperaturzunahmc erfolgt un- 
gemein langsam (geothermische Tiefcnstufe im Griinbacher 
Kohlenbergbau etwa 100 m), was durch Umspiilung des 
Gebirgskórpers mit kalten Kluftwassern erklart w'ird.

Dominikanische Republik. Bartels, W alther: B e i tr a g e  
zu r K e n n tn i s  d e r  B o d e n s c h a t z e  d e r  D o m in i-  
k a n isc h e n  R e p u b lik . Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 3 S. 45 
bis 50*. Allgemeine Obersicht, GróBe, Klima, Verkehrs- 
wesen, Berggesetz. Kurze Darstellung des geologischen 
Aufbaues. Nutzbare Lagerstatteu der Sedimcnte (Bernstein, 
Petroleum, Salz und Gips, Lignit). Erzlagerstatten (Gold, 
Platin, Nickel und Kobalt, Chromit, Mangan und Eisen- 
erze). (Schlufi f.)

Bergtechnik.
Altgemeines. Eickmann: Z e i ts tu d ie n  im R u h r b e r g 

bau. Bergbau 54 (1941) Nr. 4 S. 49/54*. Mitteilung von 
64 Zeitstudien, die von Bergschiilern in verschiedenen 
Arbeitsgebieten (Kohlengewinnung, Gesteins- und Flóz- 
streckcnvortrieb, Aufhauen, Abhauen) aufgenommen und 
ausgewertet worden sind. Der im Hinblick auf die geringe 
Zahl der Unterlagen mit aller Vorsicht ausgefiihrte Ver- 
gleich gestattet immerhin, fiir die jeweils vorliegenden 
Hauptarbeitsanteile eine mehr oder weniger gesetzmaBige 
Abhangigkeit von den sie hauptsachlich beeinflussenden 
Umstanden nachzuweisen oder anzudeuten. Der in der 
Hauptsache von dem Umfang der Anfahr- und Weg- 
veriuste (z. B. bei den Gesteinsarbeiten mit 12,15°/o am

5 Einseitig bedruckte Abzuge der Zeitschriftenschau fQr Karteizwecke 
sind tom Vcrlag Oluckauf bei monatlichcm Versand zum Preise von 2,50 91M- 
fQr d «  Vierteljahr iu  beziehen.

geringsten, bei der Kohlengewinnung mit 10,49o/o am 
hóchsten) wescntlich unterschiedliche Schichtausnutzungs- 
grad.

DesEnfans, Georges: L ’A d m in is t r a t io n  d e s  M ines. 
Sa p la c e  d a n s  le s I n d u s t r ie s  e x t ra c t iv e s .  Revue 
Universelle des Mines 83 (1940) Nr. 8/9 S. 197/206. Die 
Geschichte der bclgischen Bergbehórde und ihre Aufgaben 
in friiherer und heutiger Zeit. Die Mitwirkung bei der 
Lósung wichtiger bergtcchnischer Fragen: Einfiihrung von 
Grofiabbaubetrieben, Vcrwendung von Zeitziindern, Auf- 
stellung von Ventilatoren untertage, Abbau von Flózen mit 
plótzlichen Gasausbriichen, ErschiitterungsschieBeu u. a.

Tiefbohren. Besigk, H., und G. Kiihne: B e i tr a g  z u r  
K e n n tn is  d e r  A rb e i ts w e is e  von  G e s te in s b o h r e r n  
u n te r  b e s o n d e r e r  B e ru c k s ic h t ig u n g  sp a n a b h e b e n -  
d e r  B ohr er. IV. Mittel und Wege zur Erzielung einer 
wirtschaftlich giinstigsten Bohrleistung. 01 u. Kohle 37 
(1941) Nr. 7 S. 113/24*. Der EinfluB der Gcsteinsfestigkeit 
auf den Bohrfortschritt. Die Beeinflussung des Bohrdruckes 
durch den Pumpendruck. Die Erzielung des Bohrdruckes 
durch das Schwcrstangengewicht. Die Ursachen der Bohr- 
lochabweichungen und ihre Bekiimpfung. Der Einflufi der 
Meifieldrehzahl und Spiilungsgeschwindigkeit auf die 
Bohrleistung. Erm ittlung der giinstigsten Spiilungs
geschwindigkeit. Die Erzielung der giinstigsten Bohr
leistung. Berechnung der Mindestspiilungsmengen. EinfluB 
der Gestangearten auf die Spiilungsgeschwindigkeit und 
die Anwendung der umgekehrten Spiilung. Anleitung fiir 
die praktische Anwendung der aus den Versuchen ge- 
wonnenen Erkenntnisse. Schrifttum.

Tiuka, Leo: N eue h y d r a u l i s c h  g e r e g e i t e  H o ch - 
le is tu n g s - K e r n b o h rm a s c h in e n .  Ol u. Kohle 37 (1941) 
Nr. 7 S. 125/26*. Beschreibung einer Kernbohrmaschine 
(Bauart Hermann von Rautenkranz), die mit hydraulischer 
NachlaBvorrichtung, Fliissigkeitskupplung, Dieselmotoren- 
antrieb und Spiilpumpe sow'ie mit einer Seihvinde von
6 t Zugkraft am einfachen Seil ausgerustet ist, und eines 
Stahlrohrgeriistes neuer Bauart, dessen Gewicht gegeniiber 
anderen Ausfiihrungen um mehr ais 40»/o geringer ist.

Abbau. Fleischer, O tto: Z u r F ra g e  d e r  U m s te l lu n g  
d e r  A b b a u v e r f a h r e n  in  d en  o b e r s c h l e s i s c h e n  
S a t te lf ló z e n .  Gluckauf 77 (1941) Nr. 10 S. 153/59*. 
Erorterung der Umstellung der Abbauverfahren in Óber- 
schlesien unter Berucksichtigung der Bedeutung der 
Teufenunterschiede und des Gebirgsdruckverhaltens im 
Abbauraum sowie in der Abbaudruckzone. Unterscheidung 
dreier Teufenzonen. Vergleich von Betriebsergebnissen mit
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Strebbau und Pfeilerbau; die Bedeutung der Móglichkeit 
des Offenhaltens des Strebraumes bzw. geeigneter *Bau- 
abschnitte fiir die Anwendung dieser Verfahren. Vorziige 
und Nachteile des Pfeilerbaues und seine Verbesserungs- 
fiihigkeit hinsichtlich Betriebszusammenfassung und Front- 
fiihrung.

Stephan, Carl-Heinz: D er K am m e rb a u  m it b re ite m  
B lick  a u f  d e r  B e rv e -S c h a c h ta n la g e  bei B o b rek  
(O.-S.). Gliickauf 77 (1941) Nr. 10 S. 159/164*. Bericht 
iiber erfolgreiche planmafiige Versuche mit einem neuen 
Abbauverfaliren mit dem Ziel, eine straffe, wirtschaftlich 
vertretbare Betriebszusammenfassung auch beim Abbau 
miichtiger Flóze mit und ohne Versatz zu erreichen. Be
schreibung des Kammerbaues mit breitem Blick und VolI- 
versatz. oder ais Bruchbau. Die giinstigen Ergebnisse des 
vornehmlich fiir mittlere Teufen und flachę Lagerung 
empfehlenswerten Verfahrens.

Fórderung. Langecker, Franz: S t r e b b a n d e r  f i i r  
w e l l ig e  L a g e ru n g . Gliickauf 77 (1941) Nr. 9 S. 133/37*. 
Beschreibung des Hauhinco-Bandes mit gezogenem Unter- 
trumm und des Eickhoff-Unterbandfórderers. Der erfolg
reiche Einsatz dieser Fórdermittel in den geringmachtigen 
FIózen der oberbayerischen Grube Hausham. Betriebs- 
erfahrungen unter verschiedenen Verhaltnissen.

Steinmetz, Hans: E r f a h r u n g e n  m it dem  B ie se l-  
B le ic h e r t-B a n d  a u f  d e r  G ru b e  W a lte r s - H o f fn u n g .  
Braunkohle 40 (1941) Nr. 8 S. 85/88*. Beschreibung des 
besonders niedrig bauenden Bandes und einer Versuchs- 
anlage im Braunkohlentiefbau. Anlagekosten. Die durch 
den Einsatz des Bandes im Pfeilerbruchbau erzieltc 
Leistungssteigerung von 42°/o und die Einsparung von 
Arbeitskriiftcn.

von W aldstatten, Karl: E n tw ic k lu n g  d e r  A b ra u m - 
w ag  en. Braunkohle 40 (1941) Nr. 7 S. 73/77 u. Nr. 8 S. 88/90*. 
Die Entwicklung von zweiachsigen Schmalspurkasten- 
kipper mit 10 t Tragfahigkcit zum neuzeitlichen normal- 
spurigen scchsachsigen Grofikastenkipper mit 120 t  Trag- 
fahigkeit. Besprechung neuzeitlicher Wagenbauarten der 
Linke-Hofinann-Werke. Das Kippen und Wiederaufrichten 
des Wagenkastens. Ausfuhrung der Drehgestelle, der 
Untergestelle sowie der Zug- und Stofivorrichturigen; 
Druckluftbremsung.

Kohlen- und Gesteinstaub. T e s t s  o f  s a l t  as  a 
s u b s t i tu te  f o r  ro ck  d u s t  in tlie  p r e v e n t io n  o f  c o a l-  
d u s t  e x p lo s io n s  in m in es. Report of Investigations of 
the Bureau of Mines Nr. 3529 (1940) 16 S.*. Unter- 
suchungen auf der amerikanischen Versuchsgrube zur 
Klarung der Frage, ob sich Salzstaub statt Gesteinstaub 
ais Schutzmittel gegen Kohlenstaubcxplosionen verwenden 
laBt. Versuche mit Salz, Kalksteinstaub und Kohlenstaub 
in verschiedenem Mischungsverhaltnis haben ergeben, daB 
sich Salz — in bestimmter Menge angewandt — ftir diesen 
Zweck recht gut eignet. Vor der Verwendung im Betrieb 
bleiben jedoch noch mancherlei Fragen zu klaren.

Grubenrettungswesen. Forstmann, Richard, Wilhelm 
Haase-Lantpe und Franz Hollmann: Die Problematik 
des rein lungenautomatischen Sauerstoff-Schutzgerates. — 
Sauerstoff-Schutzgerat mit Regeneration oder Druckgas- 
vorrats-Schutzgerat (Behaltergerat) ohne Regeneration der 
Atemluft? (Forts.) Z. ges. Schiefi- u. Sprengstoffwes. 36 
(1941) Nr. 2 S. 37/39. Die lungenautomatischen Sauerstoff- 
Gasschutzgerate. Bauarten; Sauerstoffversorgung, -dosie- 
rung und Verbrauch; Kohlensaureabsorption; Gebrauchs- 
dauer. (Forts. f.)

Aufbereitung und Brikettierung.
Steinkohle. Steinmetzer, J.: D ie W in d s ic h tu n g  d e r  

F e in k o h le . Gliickauf 77 (T941) Nr. 8 S. 121/28 u. N r.9  
S. 137/46*. Die Vorteile der Sichtung der Feinkohle. Trenn
grófie und Trennscharfe der Sichtung. Die zur Erzielung 
des besten Ergebnisses zu stellenden technischen Anforde
rungen. Vorschlag einer neuen Begutachtungsgrundlage, 
die es gestattet, mit den einfachsten Hilfsmitteln eine 
Anlage zu iiberwachen, fiir eine Kohle den giinstigsten 
Siehter auszuwahlen oder tnehrere Siehter miteinander 
zu vergleiclten. Ableitung der Grundlagen des zweck- 
entsprechenden Sichterbaues. Vorschlag einer neuen 
Klasseneinteilung der Sichterbauarten. Besprechung der 
einzelnen Sichterbauarten an Hand der erwahnten Grund
lagen. Hinweis auf den Pulssichter, bei dem die technisch 
wichtigsten Bedingungen besonders beriicksichtigt sind.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Erdól-Tiefpumpen. Folkerts, Hayo: V o r  b e d i n 

g u n g e n  u n d  a n w e n d b a re  M it te l  z u r  E r la n g u n g

e in e s  h o h e n  v o lu m e tr is c h e n  W ir k u n g s g r a d e s  b e i 
E rd ó l -T ie fp u m p e n .  01 u. Kohle 37 (1941) Nr. 3 S. 50 
bis 56*. Die Ausschaltung von Leckagen an Steigrohren 
und Durch lassigkeiten am Plunger und an den Ventilen. 
Die Fernhaltung von Gas von der Pumpe; Einbau eines 
wirksamen Gasankers. Die Anpassung der Raum- 
verdrangung durch den Plunger an die gewiinschte bzw. 
mógliche Fórderung. Erórterung amerikanischer Unter- 
suchungsergebnisse. Schrifttum.

Kreiselvcrdichter. Grun, W., und F. Kiuge: G roB - 
k r e is e l  v e r d ic h te r .  Z.VDI 85 (1941) N r.7  S. 157/62*. 
Die Entwicklung des Kreiseherdichterbaues. Ein- und 
mehrgehausige Bauarten; Kiihlung; W irkungsgrad. Be
schreibung einiger ausgefiihrter Kreiselverdichteranlagen 
groBer Leistung. Kreisclverdichter mit Innen- und AuBen- 
kiihlung oder mit reiner AuBenkiihlung. Kenniinien- und 
Entropie-Diagramme; Druckkennzahl-Diagramm. Gesichts- 
punkte fiir die Auslegung von Druckluftanlagen. Bauliche 
und betriebliche Vorteile der Kreiselverdichter gegeniiber 
anderen Bauarten.

Chemische Technologie.
Ko/ilenuntersuchung. Rammler, E., und J. Gall: O ber 

d ie  V e r a n d e ru n g  d e r  S e lb s t e n tz u n d l ic h k e i t  d e r  
B r a u n k o h le  im T e m p e r a tu r b e r e ic h  z w is c h e n  
T r o c k n u n g  u n d  V e r k o k ą n g .  Braunkohle 40 (1941) 
Nr. 5 S. 49/53 u. Nr. 6 S. 65/66*. Untersuchungen an drei 
verschiedenen Braunkohlen, die den Verlauf der Selbst
entzundlichkeit und der den Gehalt an ungesattigten Be
standteilen kennzeichnenden Jodzahl in dem genannten 
Temperaturbereich gekliirt haben. Die Selbstentzundlich
keit, die man ais einen der MaBstabe der Reaktionsfahigkeit 
betrachten kann, steigt mit zunehmender Tem peratur bis zu 
einem Hóchstwert, der je nach der Kohlenbeschaffenheit 
zwischen 400—500° liegt. Folgerungen fiir die Herstellung 
von Stoffen erhóhter Reaktionsfahigkeit aus Braunkohle. 
Versuchsdurchfiihrung im Selbstentziinduiigsofen nach 
Dennstedt; Ergebnisse.

Benzolwaschól. Kattwinkel, R .: D e r  C h e  m is  m u s  
d e r  B e n z o lw a s c h ó l-V e rd ic k u n g . Brennstoff-Chem. 22 
(1941) Nr. 4 S. 37/41. Untersuchungen der Verdickungs- 
stoffe zur Klarung der chemischen Umsetzungen und Vor- 
gange, die bei der 01veranderung eine Rolle spielen. Be
schreibung der Versuche und Mitteilung der Ergebnisse, 
die zeigen, daB die 01verdickung, soweit sie chemischer 
Natur und auf die W irkung des Gasschwefels zuriick- 
zufiihren ist, auf Kondensations- und Polymerisations- 
vorgangen beruht, die durch das Zusammenspiel von 
organischen sulfhydryl- und disulfidhaltigen Verbindungen 
hervorgerufen werden. Vergleichende Alterungsversuche 
mit regenerierten Altólen und mit Solvayól lieBen die aus- 
schlaggebende Bedeutung der Ausfulirungsart der Regene
ration fiir die Beschaffenheit und Lebensdauer der Neuóle 
erkennen. Schrifttum.

Phenol. Rosendahl, Fritz: D ie  G e w in n u n g  von 
P h e n o l aus A m m o n ia k w a s s e r .  (Forts.) Teer u. 
Bitumen 39 (1941) Nr. 4 S. 33/35*. Riickgewinnung des 
Benzols aus Ammoniakwasser. Entphenolung nach dem 
Trikresylphosphatverfahren. (Schlufi f.)

Gaserzeugung. Stief, Friedrich: E la s t i z i t a t  d e r  G as-  
e rz e u g u n g . Gas- u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 8 S. 113/21*. 
Betrachlung der Gaserzeugungsmóglichkeiten im Hinblick 
auf die Sicherung der Gasabgabe. Belastung der Gaswerke. 
Steinkohlenentgasung und Brennstoffvergasung. Gas
erzeugung und Gasabgabe. Gaswerksreserven. Beschaffen
heit der Kohlen. Garungszeit. Benzolgewittnung. Richt
linien fiir die Beschaffenheit des Gases. Kupplung von Ent- 
und Vergasungsverfahren. Steinkohlenschwelgas. Ofen- 
beheizung. Methansynthese. Schrifttum.

Braunkohlenschwelteer. Heinze, R.: N e u e  W e g e  z u r 
A u f a r b e i t u n g  v o n  B r a u n k o h le n s c h w e lte e r e n .  
(SchluB.) Braunkohle 40 (1941) Nr. 5 S. 53/55*. Schema fiir 
die beim Phenolverfahren bewahrte Arbeitsweise. Die 
W andlungsfahigkeit der neuen Aufarbeitungsmóglichkeiten 
von Braunkohlenschwelteercn. Zukunftsaussichten.

Verschiedenes.
Ausbildung. Wetzel, H .: E r f a h r u n g e n  b e i  d e r  

p la n m a B ig e n  p r a k t i s c h e n  A u s b ild u n g  d es  b e rg -  
m a n n is c h e n  N a c h w u c h s e s  in dem  U n te r ta g c -  
L e h r r e v ie r  A m alia . Gliickauf77 (1941) N r.SS . 128/130*. 
Mitteilung von Beobachtungen iiber eine zweckmaBige 
Gestaltung der Ausbildung sowie von Richtlinien, die bei 
der Einrichtung eines Lehrreviers Beachtung finden mussen. 
Die an den Ausbilder zu stellenden Anforderungen.
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Goethe-Medaille fiir Professor Dr.-Ing. e. h. Fritz Heise.
Der Fiihrer und Reichskanzler hat dem in Berlin im 

Ruhestand lebenden Professor Dr.-Ing. e. h. Fritz H e ise  
am Tage der YoIIendung seines 75. Lebensjahres, am 
10. Marz 1941, in Wiirdigung seiner besonderen Verdienste 
um den Bergbau und das bergmannische Ausbildungswesen 
die Goethe-Medaille fiir Kunst und Wissenschaft verliehen.

Diese hohe Ehrung lenkt den Blick der deutschen 
Offentlichkeit auf einen Mann, der durch ganzliche Hin- 
gabe an sein Werk weit uber die Grenzen seines eigent- 
lichen Wirkungsgebietes bekannt geworden ist. Mit der 
Verleihung der Goethe-Medaille, durch dic ćlieses yorbild- 
liche Lebenswerk im Dienste der Wissen
schaft seine Krónung erfahrt, ist der An- 
laB gegeben, sich sein Schaffen wieder 
einmal zu yergegenwartigen.

Heise stammt aus Posen. Nach Voll- 
endung seiner Studien und einer kurzeń 
Tatigkeit im Oberbergamtsbezirk Halle 
kommt er 1896 zum ersten Małe beruf- 
lich mit der Westfalischen Berggewerk- 
schaftskasse in Beruhrung, ais er zum 
Leiter der Berggewerkschaftlichen Ver- 
suchsstreckc in Gelsenkirchen-Schalke 
ernannt wird und drei Jahre spater ais 
Lehrer und Vertreter des Direktors an 
die Bergschule Bochum kommt. Eine 
kurze Unterbrechung fiihrt ihn in das 
Saargebiet, dann ais Professor fiir Berg- 
baukunde an die Bergakademie Berlin.
1904, nach dem Ableben des Geheimen 
Bergrats Dr. Schultz, erfolgt die Be- 
rufung Heises zum Direktor der Bochumer Bergschule 
und damit zum Geschaftsfiihrer der Westfalischen Berg- 
gewerkschaftskasse.

Die Entwicklung der Westfalischen Berggewerkschafts- 
kasse wird mit dem Namen Heise untrennbar verbunden 
bleiben. Zunachst nahm das b e r g m a n n is c h e  S c h u l-  
w esen  unter seiner Leitung einen auBerordentlichen Auf- 
schwung. Fur dic Bochumer Bergschule, die er im Laufc 
der Jahre durch AuBenklassen erweiterte, stellte er ein- 
gehende Lehr- und Stoffverteilungsplane auf, die ais Grund
lage beim Unterricht dienten. Auf seine Veranlassung hin 
wurden geeignete Lehrbiicher fur den Unterricht ein- 
gefiihrt. Durch eine Ausbildung in spezialisierten Steiger- 
klassen suchte Heise den Anforderungen einzelner Fach- 
richtungen Rechnung zu tragen. Nicht nur der den Berg- 
schulbesuch vorbereitende Unterricht in den BergvorschuIen 
erhielt durch zahlreiche Neugriindungen eine Fórderung, 
sondern auch die Weiterbildung bereits bediensteter 
Beamten in Fachkursen lag ihm am Herzen, wie auch 
sein besonderes Augenmerk der Bergmannischen Berufs- 
schulc galt, dic dem jugendlichen Bergmann eine Berufs- 
ausbildung vermittclt. Im Jahre 1919 wurde die Bergschule 
Hamborn iibernommen; an den Vorarbeiten fiir die Ein- 
gliederung der Bergschule- Essen war er maBgeblich 
beteiligt.

Die gleiche Pflege lieB Heise auch seinen F o r-  
sc h u n g s -  und P r i i f a n ś ta l te n  angedeihen. Dic Er
richtung des Bochumer Bergbaumuscums, das heute ais 
das gróBte der Weit gilt, geht auf ihn zuriick. Auch die 
Seilprufstellc nahm einen bedeutenden Aufschwung, die 
heute cbenfalls zu den bekanntesten zahlt. Nicht zuletzt 
fanden die Gcologische Abteilung, das Chemische Labora
torium und die Markscheideabteilung in ihm einen Iiebe- 
vollen Fórderer. Besonderer Erwahnung bedarf noch sein 
Verdienst um die spater nach Dortmund-Derne verlegte

Versuchsstrecke, durch deren Ausbau er den Grund zu 
einer Einrichtung von Weltruf legte, zu der sie sich unter 
seinem Nachfolger, Bergassessor Dr.-Ing. e. h. B e y lin g , 
entwickelte; diesem wurde vor zwei Jahren die Goethe- 
Medaille yerliehcn, und so ist es bereits das zweitemal, 
daB die Westfalische Berggewerkschaftskasse durch die 
Zuerkennung einer der hóchsten Auszeichnungen auf dem 
Gebiete der Wissenschaft an ihre leitenden Mitarbeiter 
auch ihre Arbeit bestatigt sieht.

Heises w is s c n s c h a f t l ic h e  A rb e ite n  sind iiberaus 
yielseitig. Zahllos sind seine Anregungen auf den ver- 

schiedensten Gebieten der Bergbau- 
technik und Bergbauwissenschaft. Durch 
weithin beachtete Buchveróffentlichungen 
und Abhandlungen in Fachzeitschriften 
hat er sich literarisch betatigt und 1928 
noch in Gemeinschaft mit Professor 
Dr.-Ing. e. h. Herbst die Herausgeber- 
schaft der bergtechnischen Zeitschrift 
)Der Bergbau« iibernommen. Es wiirde 
in diesem Rahmen zu weit fiihren, des 
niiheren auf seine Veróffentlichungen 
einzugehen. Eine seiner gróBten Lei
stungen ist die Abfassung des »Lehr- 
buches der Bergbaukunde mit besonderer 
Beriicksichtigung des Steinkohlenberg- 
baues«, das er zusammen mit Professor 
Herbst herausgab. Dieses Lehrbuch, das 
durch seine Obersetzung in zahlreiche 
Sprachen auch iiber den Bereich des 
deutschen Bergbaues hinaus maBgebljchc 

Bedeutung hat, ist schlechthin das Standardwerk der 
Bergbauwissenschaft.

Das Bild der Persónlichkeit Heises wiire nicht yoll- 
standig, wollte man nicht der Verdienste gedenken, die 
dieser stets bereite Fórderer des Bergbaues und seiner 
Beamtenschaft sich um den Zusammenklang von Theorie 
und Praxis, um die W ahrung des Vertrauensverhaltnisses 
zwischen Schule und ausgebildetem Schiiler erworben hat. 
Dieses Ziel erstrebte er vor allem iii dem Verein tecli- 
nischer Grubenbeamten, dessen Bochumer Ortsgruppe er 
naliezu 25 Jahre mit Klugheit und menschlicher Anteil- 
nahme vorstand. Au allen bergbaulichen amtlichen und 
wissenschaftlichen Ausschiissen war Heise stets an maB- 
gebender Stelle beteiligt, vor allem ais Mitglied des Vor- 
standes des Vereins fiir die bergbaulichen Interessen, 
Essen (1901 1931, von 1916 bis 1921 ais 2. Vorsitzender des 
Vorstandes), ais Mitglied des Reichskohlenrates, ais 
Obmann der deutschen Bergschuldirektoren u. a.

Ais Professor Dr. Heise im Jahre 1931 in den Ruhe
stand trat, konnte er auf eine 27 jiihrige Tatigkeit ais Berg- 
schuldirektor und Geschaftsfiihrer der Westfalischen Berg
gewerkschaftskasse zuriickblicken, nur unterbrochen durch 
seine Teilnahme am W eltkrieg, 1914-1917. Es war eine 
Zeit angespanntester verantwortungsvoller Arbeit, der aber 
auch der Erfolg und die aufiere Anerkennung nicht versagt 
blieben. So wurde ihm im Jahre 1921 von der Technischen 
Hochschule Berlin die Wiirde eines Dr.-Ing. ehrenhalber 
yerliehen.

Die heryorragende Bedeutung Heises fiir den deutschen 
Bergbau konnte keinen wiirdigeren Ausdruck finden, ais es 
nunmehr an seinem 75. Geburtstage mit der Uberreichung 
der Goethe-Medaille geschchen ist, durch die der Bergbau 
und die Bergbauwissenschaft in Dankbarkeit fur das bisher 
Geleistete und in Vertrauen auf die Zukunft einen ihrer 
Besten geehrt sehen.


