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Versuche zur Bekampfung von Kohlenstaubexplosionen 
mit Wasser und Gesteinstaub.

Von Dr.-Ing. Friedrich M a y e r ,  Briix.

In den Tiefbaugruben des nordwestbóhmischen Braun- 
kohlenreviers hat bisher Gesteinstaub ais Bekampfungs- 
inittel gegen die Explosionsgefahr keine Anwendung ge- 
funden. Die wichtigsten Grunde dafiir sind folgende:

1. Die Explosionsgefahr untęrschcidet sich hinsichtlich 
Grófie und Art wesentlich von der in den Steinkohlen- 
gruben.

2. Die grolie Brandgefahr in den Tiefbaugruben, her- 
vorgerufen durch Selbstentziindung, bedingt die Unter- 
haltung eines umfangreichen Bewasserungsrohrnetzes, so 
dali jeder Punkt in den offenen Grubenbauen mit dem hoch- 
gespannten Wasserstrah! crreichbar ist. Es liegt nahe, dali 
dieses Bewasscrungssystem nicht nur fiir den urspriing- 
lichen Zweck, dic Bekampfung der Grubenbrande, sondern 
auch zur Bekampfung der Explosionsgefahr herangezogen 
wird.

Die Aufgabe des Bnixer Versuchsstollens auf diesem 
Gebiet bestand darin, die bisher im nordwestbóhmischen 
Braunkohlentiefbau vorgeschriebenen Bekampfungsver- 
fahren versuchstechnisch zu iiberprufen und die giinstigcn 
praktischen Erfahrungen des Reviers mit Wasser ais Be- 
kampfungsmittel gegebenenfalls weiter auszubaiien, ferner 
die im Steinkohlenbergbau ubliche Bekampfung mit Ge- 
steinstaubstreuung und Gesteinslaubsperren auf ihre Wirk- 
samkeit und Anwendbarkeit in der Braunkohle zu unter- 
suchen.

Die Versuche sind aus der Praxis des Yerfassers her- 
vorgegangen. Eine Gefahr bei allen Versuchen besteht 
darin, daB sich die entwickelte Versuchstechnik von den in 
der Grube gegebenen Moglichkeiten zu weit entfernt und 
ihre Ergebnisse sich daher nicht mehr oder nicht im ganzen 
Umfang auf die Erschcinungen und Verhaltnisse untertage 
iibertragen lassen. Es war mein besonderes Bestreben, der- 
artige Feliler in der Versuchsfuhrung zu vermeiden. Die 
hier niedergelegten Ergebnisse und gcwonnenen Er
fahrungen sind daher zum gróliten Teil unmittelbar auf 
die nordwestbóhmischen Braunkohlentiefbaugruben iiber- 
tragbar.

Allgemeines.
Die Bekampfung einer Kohienstaubexplosion kann auf 

folgende Arten durchgefuhrt werden:
a) Bekampfung der Entśtehung einer Kohlenstaubziindung 

im Wirkungsbereich der Initialżiindung,
b) Bekampfung der durch Kohlcnstaub bereits fort- 

, gepflanztcn Explosion im weiteren Umkreis eines an-
genommenen Gefahrenkreises durch punktfórmige 
Anordnung des Bekampfungsmittels (Abriegelung der 
weiteren Ausbreitung),

c) Bekampfung durch gleichmaflige Vertei!ung des Be
kampfungsmittels iiber den ganzen durch die Ex- 
plosion gefahrdeten Bereich.
Zu a) Bei diesen Versuclien ist die Art der Initial- 

ziindung von ausschlaggebcnder Bedeutung, da das 
Bekampfungsmittel im Wirkungsbereich der Initialżiindung 
verwendet wird. Derartige Yersuchc miissen daher immer 
in Verbindung mit der betreffenden, den Gruben- 
yerhaltnissen entsprechenden Initialexplosion durchgefuhrt

werden. Jede Obertrcibung der Initialżiindung fiir diese 
Versuche hatte unmittelbaren EiitfluB auf die Sperren- 
bauart bzw. auf dic Beurteilung ihrer Bekampfungswirkung. 
Es konnten z. B. Sperren zur Anwendung kommen, die zwar 
eine sehr starkę ExpIosion aufzuhalten vermógen, bei einer 
schwach anlaufenden Explosion aber versagen wurden. 
Selbstverst;indlićh ist alle Forschungsarbeit auf die Be
kampfung in diesem Bereich aufzuwenden. Die Verh;ilt- 
nisse in den nordwestbóhmischen Braunkohlengruben 
liegen hier besonders giinstig, da in den meisten Falle,n 
der mógiiche Ausgangspunkt einer Explosion bekannt ist 
(Briihung, Brand).

Zu b) Fiir diese Versuche ist der EinfluB der Initial- 
expJosion bereits abgeklungcn, es gilt also schon die 
eigentliche Kohlenstaubexplosion zu bekampfen. Hier 
kann man daher versuchstechnisch eine normalisierte 
Initialżiindung (z. B. einen ausblasenden SclmB) ohne 
weiteres vcrwenden. Durch die Anwendung einer Einheits- 
ziindung werden diese Versuche lintereinandcr gut ver- 
gleichbar.

Z u c )  Hier handelt es sich um eine Form der Be
kampfung, die bisher fiir die Sperren noch nicht in die 
Praxis umgesetzt ist, die aber auf Grnnd von Vorverstichen 
grofie Aussichten haben diirfte. Wahrend die Be- 
kampfungsformen a) und b) mehr oder wenig atman gig 
von der gliickliclien Wahl der Ansatzpunkte sind, fiiilt 
diese Unsicherheit hier ganz weg, da ja das Bekampfungs
mittel fiir jeden móglichen Entstehungsort einer Explosion 
gleich wirksam ist.

Schon mit Riicksicht auf <Ien verschiedencn Ent- 
wicklungszustantl einer Kohlenstaubexplosion in diesen 
Bereichen ist es yerstandlich, dali sich fiir die Bekampfung 
oft nicht ein und dasselbe Mittel anwenden liiBt.

In der Bekampfung selbst sind zweierlei Arten zu 
unterscheiden, namlich eine m i t t e l b a r e  durch Entziehung 
der Nahrutig fiir die Explosion, also durch Unscliadlich- 
machung bzw. Verhindcrung der Aufwirbelung des 
Kohlenstaubes, und eine u n m i t t e l b a r e  Bekampfung 
durch Lóschung der Kohlenstaubflamme. In der Obersicht 1 
sind die heute zur Verfiigung steheriden Bekampfungs
mittel zusammengestcllt. Zur sicheren Beurteilung der Be- 
'k;impfungswirkungen sind alle im folgenden beschriebenen 
Versuche so angelegt, dafi sich ohne Anwendung eines 
Bekampfungsmittels eine starkę, die ganze Lange des 
Versuchsstollens (275 m) mit der Kohlenstaubflamme 
ausfiillende Kohlenstaubexplosion entwickelt. Ein solcJier 
Vcrsuch, dessen Bedingungen auf Grund zahlreicher Vcr- 
suche festgelegt worden sind, wird wie folgt durch
gefuhrt1: Beginnend vom abgeschlossenen Ende des Ver- 
suchsstollens werden zunachst auf eine Lange von 10 m 
300 g Kohlcnstaub je m3 Stollenraum gestreut. Dann 
folgt unmittelbar anschliefiend eine weitere Kohlenstaub- 
streuung in einer Dichte von 125-150 g/m3 auf eine Lange 
von 140 m, so dafi die gesamte mit Kohlenstaub bestreute 
Zone 150 m lang ist. Hinter dem 150. ni ist der Stollenraum

1 Vgł. M a y e r :  Ver$«che iiber Entśtehung und Ausbreitung von 
Kohlenstaubexp!osionen . . . , Z. Berg-, Htitt.- u. Sal.-W es. 88 (1940) S. 95.
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U b e r s ic h t  1.

Bekampfungsmittel

Bekampfung einer Kohlenstaubexplosion

im Nahbereich 

mittelbar unmittelbar

Uber das ganze 
Exp!osionsfeld verteilt

mittelbar j unmittelbar

im weiteren Umkreis 

mittelbar unmittelbar
1. Wassern
2. Wassersprengzonen
3. Gesteinstaub

streuzonen
4. Sperrenzonen
5. Sperrenelemente

Einsatz bei Grube
wie 1.

Dauerwirkung,
ungeniigend

nbranden, sichere Wirkung vo
wie 1.

'Dauerwirkung,
| ungeniigend

Dauerwirkung,
gut

n beschrankter Dauer 
wie 1.

Dauerwirkung,
ungeniigend

Dauerwirkung,
gut

bis zum Mundloch in einer Lange von 125 m frei. Die Be- 
obaclitung der Explosions\virkungen erfolgt in der ganzen 
Lange des Stollens, also iiber 275 m, und dariiber hinaus 
noch bei dem Austritt der Explosion aus dem Stollenmund- 
loch. Bei den Versuchen wurde immer der gleiche Kohlen- 
staub voh-der Grube Julius 3 verwendet.

Die in der Ubersicht 1 angefiihrten Bekampfungsarten 
werden nachstchend im einzelnen behandelt.

Wassern mit dem hochgespannten Wasserstralil.
Unter Wassern wird zum Unterschied von den Wasser

sprengzonen das Abspritzen der Strecken und Abbaue mit 
dem hochgespannten Wasserstralil verstanden. Dic Brand- 
verordnung im nordwestbóhmischen Braunkohlenrevier 
schrcibt vor, daG jeder Punkt einer brand- und kohlcn- 
staubgefahrdeten Grube mit dem Wasserstrahl erreichbar 
sein mufi. Das Wasser steht daher iiber ein System 
von Spritzwasserleitungcn in allen Punkten des Gruben- 
gebaudes unbeschriinkt zur Yerfugurig. Sein Einsatz ist 
zum grófiten Teil schon durch die Brandverordnung vor- 
geschrieben und erstreckt sich hauptsachlich auf dic vor- 
iibergehende Bekampfung eines Gefahrenzustandes, wie cr 
bei Briinden hinter Absperrmauern gegen den Alten Mann, 
bei Reutenfeuern und bei Grubenbranden auftritt und be
sonders kennzeichnend fiir den sudetcnlandischen Braun- 
kohlenbergbau ist. Dic Wirkung des Wasserns ist eine 
zweifache; sie besteht

1. in dem Abspritzen des Kohlenstaubbelagcs und Be- 
netzen des heruntergespiilten Kohlenstaubes, so dafi ein 
Teil davon nicht inehr aufwirbeln kann. Diese Wirkung ist 
auch dann noch vorhanden, wenn das Wasser bereits ver- 
dunstet ist und dauert etwa 8 Tage. Dabei ist es be- 
merkenswert, dali das Wasser den Kohlenstaub zunachst 
nur wenig benetzt, spater aber in das Porenvolumen des 
Staubes eindringt und schliefilich mit dem Kohlenstaub 
eine feuchte Pastę bildet;

2. in der flammenlóschcnden Wirkung des Wasser- 
filmcs bzw. der Wasserlachen, die die Unebenheiten auf 
der Sohle ausfullen. Auf diese Wirkung wird spater noch 
zuriickzukommen sein. In g r i in d l i c h  g e w i i s s e r t e n  
S t r e c k e n  i s t  d ie  E n tw i c k l u n g  e i n e r  K o h le n -  
s t a u b e x p l o s i o n  u n m ó g l i c h ,  eine Tatsache, die auch 
die praktische Erfahrung im nordwestbóhmischen Braun- 
kohlenrevicr bestatigt. Aber auch eine bereits im Entstehen 
begriffene Brandgasexplosion wird durcli die Lósch- 
wirkung des Wassers, und zwar durch den infolge der 
strjthlenden Warnie der Brandgasflamme sich bildenden 
Wasserdampf, bekainpft.

Vcrsuche sind mit diesem Mittel bisher nicht durch
gefiihrt worden; sie wurden eine Fortsetzung der 
Versuche mit den im nachsten Abschnitt erórterten 
Wassersprengzonen bedeuten und eine gesteigerte Wir
kung gegeniiber diesen zeigen. Die Versuche unterblieben 
zunachst, weil die Austrocknung des Verśuchsstollens tiach 

.dem starken Bewassern zu lange Zeit beansprucht hatte. 
Die fiir die Versuche notwendigen Einrichtungen (Wasscr- 
behalter, Druckleitung) sind aber 7.. T. schon im Jahre 1938 
in den Yersuchsstollen eingebaut worden.

Wassersprengzonen und Gesteinstaubstreuzonen.
Die hier zur Anwendung kommenden Wassermengen 

sind im Verhaltnis zu den beim Wassern eingebrachten 
sehr gering. Durch die Versuche soilte bestimmt werden, 
welche kleinsten Wassermengen fiir eine Bekampfung der 
Ztindflamme eines ausblasenden Schusscs bzw. einer 
BrandgasexpIosion in Gegenwart von Kohlenstaub gc- 
niigen. Dabei hat sich gezeigt, dafi bereits 0,66 l/m2 
Streckcnsohle zur Bekampfung einer Ziindung des Kohlen- 
staubes ausreichen. Dadurch wird diese Bckampfungsart 
zu einem selbstandigen Mittel, das nicht mehr so eng wie 
das Wassern mit dem Wasserstrahl an das Vorhandensein 
einer Spritzwasserleitung und an ihr rechtzeitiges Nacli- 
rucken beim Streckenvortricb gebunden ist. Die hier in 
Frage kommenden geringen Wassermengen kónnen in 
tragbaren Gefafien (Giefikamie) leicht herbeigeschafft 
werden.

B e k a m p f u n g  d e r  Z u n d w i r k u n g  
e in es  a u s b l a s e n d e n  S c h u s s e s  (Nahbekampfung).

Das Wasser wird bei diesen Versuchcn mit Hilfe einer 
Giefikanne mit Brause aus Handhóhe ohne besondere 
Sorgfalt auf den auf der Sohle der Versuchsstrecke be- 
findlichen Kohlenstaub versprerigt und bildet dort kleine

U b e r s ic h t  2. Bekampfung der Zundwirkung eines aus
blasenden Schusses auf abgelagerten Kohlenstaub durch

Wassersprengzonen bzw. Gesteinstaubstreuzonen.

Zonen- von 0 m 1 in 1 m 2 m

W,,gC bis 1 m 2 ni 3 nj 5 ni 7,5 m 10 m 4m 10 m 5 m ‘

W asser
l/m3

0,25-0 ,50
2
2

1
3

A.

1
2

W a s s

3
4

r s p r e n g z o

0 | 0
2 i 5

n e n :

0,66
0 0 0 0 0 1 1 1

14 35 3 4 5 i 1 1

1,00 0
2

1,33
0
2 - - - -

0
1 - - -

Oesteinstaub
B. G e s t e i n s t a u b s t r e u z o n e n

0,66
2
2

2
4

1
6

4
5

0,66-1 ,00 • - ; -
•2
5

1
2 - - -

Der Bruch bedeutet: Anzahl der Ziindungen 
Anzahi der Yersuche

Wasserlachen und Trópfchen, die mit Kohlenstaub umhiillt 
sind. Der darunter und dazwischen befindliche Kohlenstaub 
behiilt seine Aufwirbelbarkeit bei. Das Verfahren eignet 
sich besonders fiir die Bekampfung der Ziindung von 
Kohlenstaub durch ausblasende Schusse. In der Ubersicht 2 
sind die Ergebnisse dieser Vcrsuche zusammengestellt.

Bei jedcm Versuch wurden 300 g Kohlenstaub je m* 
Streckenraum von 0—10 m gestreut. Die Ziindung erfolgte
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durch einen ausblasendcn SchuB aus dem genormten Stahl-
uiorser mit 3Q0 g Donarit, das aus dem Bohrlochtiefsten
durch eine Sprengkapsei zur ExpIosion gebracht wurde.
Bei einem derart angelegten Versuch entwickelt sich ohne
Anwendung eines Bekampfungsmittels eine Kohlenstaub-
flanime von 30-32 m Lange. Der Bruch in der Ubersiclit
, . i , Anzahl der Ziindungen , „ 0
bedeutet —----- - — -  -f— , also z. B. : bei 35 Ver-Anzahl der Versuche 35
suchen mit 0,66 1 Wasser je ni2 Streckensolile, berieselt von
0 - 2  m wurde keine Ziindung des Kohlenstaubes beob-
achtet. Die Wassermenge von 0,66 l/m2 ist also ein Grcnz-
wert, bei welćhem bei 69 Versuchen keine einzige Ziindung
beobachtet wurde. Bei den Versuchen mit geringeren
WaSŚermengen (0,25- 0,50 I m2) traten unter 18 Versuchen
7 Ziindungen auf. Jeder Versuch ist so ahjjelegt, daB ohne
Anwendung des Bekampfungsmittels eine Kohlenstaub-
zundung unter allen Umstanden eintritt. Bedingung fiir den
Erfolg ist, dafi das Bekanipfungsmittel unmittelbar vor dem
ausblasenden SchuB auf den Kohlenstaub aufgebracht wird.
Ein Zwischenraum von I m zwischen ausblasendem SchuB
und der Spritzwasserzone geniigt, 11111 eine Kohlenstaub-
ziindung einzuleiten (vgl. letzte 3 Spalten).

AufschluBreich sind die Vergleichsversuche mit Gc- 
steinstaubstreuung, wo bei 2-1 Vcrsuchen 12 Zundungen 
auftraten. Ais Gesteiustaub fand der im Ruhrgebiet vor- 
geschriebene Kalksteinstaub Verwehdung. Im Gegensatz zu 
den Wassersprengzonen wurde er in móglichst gleich- 
mąBiger Schicht aus Giirtclhóhe iiber ein Sieb auf den 
Kohlenstaub aufgetragen. Die Versuchsbedingungen kónnen 
also fiir den Gesteinstaub ais ideał gelten, wahrend sie fiir 
das Wasser den Grubenverhaltnissen entsprachen.

k;impfungsversuche festgelegte Kohlenstaubstreuung von 
200 bzw. 150 g/m3 in einer Lange vori 140 111. Um diese 
besonders wichtigen Versuche wirkiichkeitsnahe zu 
gestalten, dienten u. a. ais Absperrung des Braudgasluft- 
gemisches in der Explosionskainmer des Stollens an Stelle 
der Papierwand auch Ziegelmauern (trockengeschlichtet) 
und Bretterverschlage, deren Fugen mit Lehm abgedichtet 
waren. AuBerdem w ur®  zusatzlich 1 kg Kohlenstaub auf 
die ersten 10 Kappen, die anschlieBend an die Explosions- 
kammer eingebaut sind, vcrteilt. Die Versućhe waren ebe 1- 
falls so angelegt, daB sich ohne Bekampfung eine starkę 
Explosion im Stollen entwickelt hatte. Auch aus diesen 
Versuchen geht dic Obęrlegenheit der Wassersprengzonen 
gegeniiber den Gesteinstaubzonen deutlich hervor.

B e k a m p fu n g  e i n e r  b e r e i t s  e n t w i c k e l t e n  
K o h le n s t a u b e x p lo s io n  m it  W a s s e r s p r e n g z o n e n  

• o d e r  G e s t e in s t a u b z o n e n .
Die bisher mit Wassersprengzonen durchgefuhrteii 

GroBversuche zur Bekampfung einer bereits entwickelten 
Kohlenstauhexplosion im weiteren Unikreis sind in Abb. 2 
zusammcngestellt. Auch hier wurde die Kohlenstaubdichtc 
immer so gewahlt, daB sich unter allen Umstanden eine 
Explosionsflamme durch den ganzen Stollen verbrcitct 
hatte. Ais Kohlenstaub diente solcher der Grube Julius 3 
unter den bereits geschiklerten Normalbedingungen. Bei 
den Versuchen 8-13 wurde die Kohlenstaubmenge in der
110 m langen Streuzone von 125 g auf 150 g/m3 erhóht. Die 
Spritzwassernienge betrug auch hier 0,66 I m2. Aus den 
Versuchen 1 -3  geht die Wirkung der »Anlaufstrecke« der 
Kohlenstaubexplosion (Entfernung von der Initialziindung 
bis zur Bekampfungseinrichtung) sehr deutlich hervor. Eine

B e k a m p f u n g  d e r  Żii 11 d  w i r k u n g 
von  B r a n d g a s e x p l o s i o n e n  

(Nahbekampfung).
Versuche iiber die Bekampfung von 

Brandgasexplosionen im Nahbereicli mit 
Wasser- und Gesteinstaubzonen sind in 
Abb. 1 wiedergegeben. In dem rd. 9 111:ł 
groBen, durch eine Papierwand ab- 
schlieBbaren Anfangsteil des Yersuchs- 
stollens wurde ein explosib1es Brandgas- 
Luftgemisch hergestellt, das man durch 
vier im Raum vertcilte Briickengliih- 
ziinder (also ohne Anwendung einer 
Sprengkapsei) entziindete. Die Kohlen
staubstreuung in einer Mengc vori 
300 g/m* beginnt bereits in diesem 
Raume und reicht, den Bcdingungen des 
Normalversuches entsprechend, bis 10ni, 
eingemessen von der Riickwand des 
Stollens. Yon da an folgt die fiir Be-

12

*»

g/m3
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200 V / / ' / / / . ' , ' , ' , ' ' ' " ' "
200, ,
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■— -  Flamme %2ZZZZ2hWdssersprec\gzone 

Abb. 2. Yersuche mit Wnssersprengzon.cn (0,66 tri?).
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V/////////A Wassersprengzone 3  Gesteinstaubstreuzone

Abb. 1. Versuche zur Bekampfung von Brandgasexplosionen 
im Nahbereicli mit Wasser- und Gesteinstaubsperren.

Explosiansflamme

Zonę von 30 m Lange laBt die Kolilen- 
staubflamme nach einer Anlaufstrecke 
von 10 m nicht mehr durch. Die gleiche 
Wassersprengzone, beginnend in einer 
Entfernung von 60 m (Vcrsuch 3) wird 
von der nunmehr vieł intensiveren 

Kohlenstaubflamme durehsch!ą|jen. 
Gleichwohl diimpft die Zone die Flamme 
so weit, dali sich keine Explosion durch 
den ganzen Stollen verbreitet und di-; 
Flamme noch innerhalb des kohlen- 
staubbestreuten Streckenteiles erlischf. 
Durch die Wahl einer geniigend langen 
Spritzwasserzone laBt sich sogar eine 
Yollentwickclte Koh;enstaubexplosion 
mit einer Anlaufstrecke von 150 ni auf- 
halten (Versuche 7 und 8). Bei Versuch 9 
entspricht die gestreute Kohlenstaub- 
nienge dem Bestwert des Yerhaltnisses 

Kohlenstaub : Luft« (200 g/m3), die
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konnte noch ans diesen Yersuchcn die praktisehe For- 
derung ablciten, dafi die nach einer gewissen Zeit infolge

o/.t.
3oag/m3 Kohtenstaubzone

der Verdunstung des Wasscrs zu- 
riickbleibende Menge nicht kleiner 
ais 0,66/m- sein darf.

In den Versuchen 10- 13 wurde 
<:nter standiger Vcranderungdcs Ver- 
hfiltn isses >i Anlaufstreckę : Wasscr- 
sprengzonee der giinstigste Wert 
dieses Verhaltnisses bestimmt. Man 
erkennt, dali fiir die Bekainpfung 
der Ausbreitung einer Kohlenstaub- 
entflammung bzw. -explośion eine 
Wasscrsprengzone erforderlich ist, 
dereń-Lange etwa der Anlaufstrecke 
der Kohlehstaubexp!osion entspricht. 
Das gilt fiir eine Anlaufstrecke bis 
rd, 150 m.

Die unter sonst gleichen Ver- 
suchsbedingungen durchgefiihrtcn 
Versuche mit Gesteinstaub sind in 
Abb. 3 gleichzeitig mit den schcn 
erwahntęn Parailelversuchen mit 
Wassersprengzonen dargestellt. Be- 
zuglich der Versuchsdurchfiihrung 
mit den Gesteinstaubstreuzoncn gilt 
auch fiir diese Versuche das bisher 
Ciesagte. Abb. 3 ermoglicht einen 
Vcrgleieh der Wirkung von Wasser
sprengzonen mit der von Gestein- 
s aubstreuzonen. Der Vcrgleich fallt 
auch hier eindeutig zugunsten der 
Wassersprengzonen aus. Obrigens 
deuten einige in England in den 
letzten jahren mit der Gesteinstaub- 
streuung gemachten Erfahrungen

Explosionsrichtung

Sperrenzone

Flammenreichweiten

Kohlen staub - Streuzone
7Z'$g/fh1

Abb. 4. Vergleichende Versuche mit Gesteinstaub- (G ) 
und Wassertrogsperrenzonen (W ).

ExpIosion wird hier nicht mehr aufgehalten. Der Versuch 
bildet den Ausgangspunkt einer neuen Versuchsreihe, 
bei weicher nunmehr die Wassermenge in der Spreng- 
zone zu vergróBern ware ( I I ,  1,5 I m- usw.). Dicsc 
Versuche sind noch nicht durchgefiihrt, da es sich zunachst 
darum handelte, festzustellen, welehe klcinsten Wasser- 
mengen iiberhaupt Wirkungen zeigen. Einer Vermehrung 
der Wassermengen in der Praxis steht bei dem ausgebil- 
deten Bewasserungssystcm in den nordwestbóhinischen 
Gruben nichts entgegen. Vielmchr bedeutet die hier aus 
Vergjeichsgrunden gcwahlte Wassermenge von 0,60/m2 eine 
versuchstechnische Verzerrung, da so geringe Wasscr- 
mengen in Wirklichkeit in den bewasserten' Strecken der 
nordwestbohmischcn Gruben nicht vorkommen. Man

gleichfalls auf ein Versagen dieses Bekampfungsinittels hin 
(z. B. Explosion auf der Wharncliff-Woodmoor-Grubc am
6. August 1936).

Gesteinstaubsperren und Wassertrogsperren.
B e k ; im p f u n g s v e r s u c h c  im w e i t e r e n  U m k re is .

Allgemein sei zunachst zu den Gesteinstaubsperren 
folgendes bemerkt. Die Sperre muB so gebaut sein, daB 
sie den Gesteinstaub in die Kohlenstaubflamme schiittet. 
Sowohl bei zu friiliem ais auch bei zu spatem Ansprechen 
der Sperre ist die Wirkung unvollkommen, und die Flamme 
behiilt ihre Ziindwirkung bei. Von EinfluB ist daher das 
Kippinoinent, die Flohenlage der Sperre (Fallzeit des Be-
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In Abb. 4 ist unter der Bezeichnung O eine Versuchs- 
reihe mit der gebrauchiichen Einbrett-Sperrenzone wieder- 
gegeben. Die Versuchsanordnung ist die gleiche wie die
iii Abb. 2; nur bei den Versuchen 4 und 5 wurde .statt 
Julius-Normalstaub Venus-Staub verwendet, der noch 
etwas gefahrlicher ist. Die Sperrenzonen bestanden aus 
je 10 Einbrett-Sperren. Ein Element ist in Abb. 4 dargestellt. 
Auf ein zollstarkes Brett von 34 x 135 cm werden 25 kg des 
erwahntcn Kalksteinstaubes aufgebracht. Das Brett liegt 
auf einem seitlichen Querbrettęhen derart auf, dafi die 
Kippkante, in der Richtung der Exp!osion gesehen, 6 cm 
von der Mittelachse des Brettes entfernt ist. Die einzelnen 
Sperrenbretter sind innerhalb der Zone 1,5 m voneinandcr 
entfernt.

Der Zweck der Versuchsreihe G bestand darin, die 
Wirkung von Gesteinstaubsperreu erstmalig bei Braun
kohlenstaub und unter den besonderen Bedingungen des 
grofien Briixer VersuchsstolIens zu erforschen. Gleichzeitig 
sollte ein Anschlufi an die bereits mit diesen Sperreu iii 
anderen Versuchsstrecken durchgeftihrten Versuche und 
damit die Ubertragung der dort gewonnenen Erfahrungen 
ermóglicht werden. Grundsatzlich unterscheiden sich aber 
diese Versuche von anderen bereits dadurch, dafi die 
Sperrenbretter keine volle Auflage erhiclten; ihre Lage ist
— in Richtung der Explosion gesehen — durch die erwąhnte 
Verkleinerung der Auflage labiler. Die Notwendigkeit einer 
gróBeren Lahilitat der Sperrenauflage in den Braunkohlen- 
gruben ergibt sich aus zahlreichen Versuchen iiber den 
Verlauf von Braunkohlenstaubexplosionen, besonders bei 
Anwendung einer Brandgasinitialzundung.

Die auf Grund dieser Versuche gewonnenen Er
fahrungen weisen, iibrigens in ybereinstimmung mit den 
Beobachtungen bei der Katastrophe auf der Grube Nelson 
im Jahre 1934 und mit theoretischen Untersuchungen ge- 
legentlich von Entflammungsversuchen mit Braunkohlen- 
s t a u b w o l k c n i n  folgende Richtung: Eine Braunkohlen- 
staubexplosion nimmt — im Explosionszeitmafi ausge- 
driickt — verhaItnismąBig langsam an Geschwindigkeit zu. 
Die Geschwindigkeitszunahme ist abhangig von der Ver- 
brennungsgeschwindigkeit des Kohlenstaubes und von der 
Lange der durchlaufenen Strecke. Dieser fiir eine Kohlen- 
staubexplosion kennzeichncndc Verlauf mufi besonders bei 
den Bekampfungsfersuchen versuchstechnisch richtig 
nachgeahmt werden, da sonst die Gefahr besteht, dali das 
Bekampfungsmittel in der Praxis versagt, weil es auf einen 
Explosionsverlauf abgestimmt wurde, der in Wirkiichkęit 
nicht vorkommt. Zu verwerfen sind hier besonders alle 
iibertricbenen Initialzundungsbedingungen, die den eben 
geschilderten Verlauf geradezu ' umkehrcii kónnen. In 
diesem Zusammenhang erscheint es bereits unrichtig, daB 
an Stelle einer Brandgasinitialexplosion bei den Ver- 
suchen ein ausblasender SchtiB ais Initialzundung ver- 
wendet wird, jedoch wurde dieser gewiihlt, um 1. die 
Vergle ich bark eit mit den Versuchen anderer Strecken zu 
erhalten und 2. innerhalb der Versuchsreihen selbst gleich- 
maBige Initialzundungen und damit einen gleichartigen 
Verlauf der Kohlenstaubexplosion zu erzielen. Gleichwohl 
miifiten die Versuchc, bevor ihr Ergebnis in die Praxis 
mngesetzt wird, mit einer Brandgasinitialzundung wieder- 
hrilt werden.

Bei der Konstruktion der Wassertroge wurde zunachst 
nur auf einfache Bauw.eise Riicksicht genommen, so daB 
sie auch auf dem Schachte, gegebenenfalls in der Grube 
leicht hergestellt werden kónnen. Wirhtig ist, beim Bau der 
Tróge dunnwandige Bretter zu vetwenden, die durch den 
ExplosionsstoB leicht zerbrechen. Um das Zerbrechen zu 
fórdern und damit eine noch wirksainere Verteilung des 
Wassers beim Ansprechen der Spcrre zu erzielen, ist beab- 
sichtigt, die Tróge in der Mitte anzusagen und dadurch 
kiinstlich eine Bruchstelle zu schaffen. Zur praktischen 
Oberwachung der Wasserfiillung der Tróge geniigt es, eine 
Trogwand in einer dem notwendigen Wasserstand ent
sprechenden Hóhe 7.U durchbohren.

1 M ayer: Entfiammungsversuclie mit Braunkohlensiaubwolken, Braun- 
kohle 39 (1940) S. 31.

Bei den Yorstehenden Versuchen war jeder T iog mit 
30 1 Wasser gefiillt; es wurden also innerhalb der Sperren- 
zonen im ganzen 300 1 Wasser zur Anwendung gebracht. 
Das cntspricht bei einem StoIlenquersehnitt von 2,55 m- 
einer Wassermenge von rd. 120 l/m®: Nach einer hier nicht 
dargestellten Versuchsreihe geniigt bis zu einer Anlauf- 
strecke von 100 m auch eine Wassermenge von 00 1 m2. Die 
Parallelversuche mit Wassertrogsperren (Reilie W) zeigen 
praktisch die gleichen Ergebnisse wie die mit Gestein- 
staubsperren, bis auf den letzten Versuch, der eine klare 
Oberlegenheit der Wassertrogsperre in diesem besonders 
wichtigen Fali erkennen lafit. Diese Oberlegenheit ist in- 
zwischeu durch KontroIlvęrsuche der Versuchsgrube 
Hibernia und der Versuchsstrecke Brux! weiter' erlrirtel 
worden.

Ergiinzend wird zu Abb. 4 noch bemerkt:
1. Das Durchsćhlagon der Flammen durch die Sperren

zonen bedeutet nicht, dafi die Sperren schlecht gewirkt 
haben. Die Flammc bcnótigt zum Erlóscheii eiue 
bestimmte Zeit, die sich infolge der Flammenbewegung 
in einem von der Anlaufstrecke abhangigen Auslauf- 
weg auflert. Obrigeus zeigten sich Flammenwirktingen 
hinter den Sperren nur an der Firste, die seitlich in 
mittlerer Hóhe des Stollens angebrachten Flamnien- 
anzeiger (Zelluloidstreifen) blieben unverschrt.

2. Nach allen Vcrsuchen mit Wassertrogsperren trat aus 
dem Mundloch des VerśuclisstolIens zunachst eiu.- 
dichte Dampfwolke aus, die erst allmahlich in eiue 
Rauchwotke iiberging.

3. Bei allen Versuchen wurden die Wassertroge von den
Auflagen zu Boden geworfen. Bei den Versuchen 1 
und 2 blieben einige Wassertroge erhalten, wahrend 
sie bei den ubrigen sanitlich zerstort wurden. Bei tlcsi 
Versuchen 4 und 5 beobachtete man zaiiireichc HoJz- 
splitter im Ausstofi. Dies laBt darauf schlieBen, dafi die 
Tróge unmittelbar durch den ExpiosionsstoB otler 
mittelbar durch Schleudern an die Stollcnwande zer- 
schossen werden, wodurch sich Wasser eut-
sprechend vertcilt.

4. Bei den Versuchen 1 und 2 wurden grofie Wasserlachen 
unterhalb der Sperreu vorgcfundeu. Bei den iibrige ; 
Versuchen waren auch die Stófie und die Firste voll- 
kommen benetzt.

G le ic h in ą f l ig c  V e r te i  1 ung  
vou  e in z e ln e n  S p e r r e n  o d e r  D o p p e l s p e r r e n  iiber  

das  g a n z e  E x p lo s io n s f e ld .
Die bisher iibliche Bekampfung der Kohlenstaub 

explosionen mit Hilfe von Gesteinstaub oder Wassertrog
sperren beschrankt sich darauf, eine Abriegclung im 
weiteren Umkreis in Form von Sperrenzonen zu schaffen. 
Innerhalb dieses Gtirtels erfolgt keine B e k a m p f u n g .  Eine 
Explosion kann nun je nach der ihr innerhalb dieses 
Giirtels zur Verftigung stehenden Anlaufstrecke Yer
schiedene Heftigkeit annehmen. Ferner ist die Lage der 
Bekampfungszone abhangig von Annahmen, die auf Er
fahrungen beruhen, die sich aber in manchem Fali doch 
ais unrichtig erweisen kónnen. Das System gleicht einem 
Verteidigungsgiirtel, in dem der Feind erwartet wird, man 
aber nicht weifi, wo und mit welcher Heftigkeit der An- 
griff erfolgen wird.

Diese Uberlegung fiihrt zwangsweise zu dcm Oc- 
danken, die Sperrenzone ais solche aufzulósen und mit den 
Einzelsperren in das vermutliche Explosionsfeld vorzu- 
stofien, d. h. sie gleichmafijg iiber das ganze Feld zu ver- 
teilen. Die dadurch erzielbaren Yorteile sind:

1. Das Risiko des unbekannten Atisgangspunktes einer 
ExpIosion und damit des Versagens der Sperrenzone 
bei Exp!osionen, die in der Nahe dieser Zone entstehen 
und sie daher unterlaufen kónnen, fiillt weg.
1 Diese Versuche wurden in Fortsetzun? der Versuchsreihen des 

Verfassers vom jetzigen Leiter des Briixer yersuchsstoliens, Dipl.-Ing;. 
H a n e l ,  durcbgefiihrt.
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2. Dą die Anlaufstrecke jiormalerweise nicht groficr a!s 
die Entfernung zweier Sperrenelemente sein kann, bc- 
findet sich die Explosion iiberall in der gleichen Lage 
zu dem Bekampfungsmittel. Sie kann also nur eine 
ganz bestimmte, verhaltnismafiig geringe Heftigkeit 
a nn eh men, auf die sich das Sperrenelemcnt yersuchs- 
mafiig leichter abstimmen lafit.

3. Im Falle des Versagens eines Sperrenelemenfes trifft 
die Explosion auf das nachste oder ubernachste, so 
dali die Wahrscheinlichkeit eines Abfangens sehr grofi 
ist (vgl. Abb. 5, Versuche 1-3).

7330

Abb. 5. Gleichmafiige Verteilung von Sperrenelcmcnten 
im Explosionsfeld.

Die bisher auf diesem Gebiete durchgefiihrten Vcr- 
sucjie sind in Abb. 5 wiedergegeben. Vcrwendet wurden 
bei gleicher Versuchsanordnung (Kohlenstaub) die Gestein- 
staub-Einbrettsperrcn entsprechend Abb. 4. Bei den Wasser- 
trogvcrsucheu (W) fand eine von der Darstellung in Abb. 4 
ahweichende Form und Aufstellung Anwendung (Spitztrog- 
iorm). Obwohl diese Form nach Yersuchen der Versuchs- 
grube Hibernia bei Gesteinstaub ais ungunstig bczeichnet 
wurde (der Trog umschlielit den Gesteinstaub und vcr- 
hindert u. U. dessen Verblasen durch die Flammc), wird 
dieser Nachteil durch dic iibcrlegene Loschwirkung des 
Wassers in diesem Falle vollstandig iiberdeckt, so dafi das 
Ergebnis immer noch dem der Gesteinstaubsperrcn iiber- 
legen ist.

So wurde das gleiche Ergebnis wie bei den Versuehen 
1 3 mit-niir e in em  Wassertrog hei 60 m erzielt (Versuch 4). 
Bei einer Yertei.Iung der Troge nach Art der Versuche 1 - 3  
konimen die bei 60 und 100 m aufgestellten Tróge iiber- 
haupt nicht mehr zur Wirkung, weil die begiiinende 
Kohlenstaubcxplosion durch einen ciiizigcn Trog bei 30 in 
abgefangen wird. Obwohl bei diesen Vcrsuchen nur ein 
Teil der Sperrenelemente, die sich sonst in einer Zone 
befinden, yerwendet wurde, erlosch die Flamme innerhalb 
des mit Kohlenstaub bestreuten Stollenteilcs. Die Versuclis- 
reihe ist nicht nur ein Bewcis fiir die Zweckmafiigkeit der 
gewanlten Sperrenaufteilung, sondern auch fiir die Ubcr- 
legenheit des Wassers ais Bekampfungsmittel gegeniiber 
dem Gesteinstaub. Ein weiteres Heranriicken der Spcrren 
an den Ausgangspunkt der ExpIosion verschlechtcrt die 
Wirkung, wie zahlreiche Yersuche erkennen licBcn.

N a h b e k a m p f u n g  d u r c h  S p e r re n .
Wie schon erwahnt, sinkt die Bekampfungswirkung 

der hochgclagerten Sperren mit weiterem Naherrucken an 
den Ausgangspunkt der Explosion (naher ais 30 m). Die 
Explosion ist entweder zu schwach, um die Sperren recht- 
zeitig zu werfen, oder das Bekampfungsmittel gelangt auch 
bei rechtzeitigem Ansprcchen der Sperre zu spat in die 
Flamme, da die zur Verfiigung stehende Fallzeit (freier 
Fali) zu gering ist. Auf Grund dieser Annahmen wurden 
Yersuche in folgenden Riclitungcn durchgefiihrt:

1. Erleichterung des Kippens des Gesteinstaubbrettes 
bzw. Wasscrtroges durch Verlagerung auf Rollen. Das 
Sperrenclement braucht durch den Explosionsstol5 
nicht mehr gehoben, sondern nur seitlich verschoben

werden, bis dic Rollen auf ilirer Gleitbahn abgelaufen 
sind und die Sperre kippt. Dic mit diesen Bauarten vor- 
genommenen V,ersuchc haben den erwarteten Vorteil 
nicht gezeigt.

2. Unterteilung des einfachen Sperrenbrettes quer zur 
Langsrichtung in Einzelbrettchcn, die auf 2 Trager- 
latten ruhen (Abb. 6). Die Verlagerung dieser Unter- 
lagslatten erfolgte auf Rollen oder fest, entsprechend 
der nórmalen Verlagerung des Sperrenbrettes. Der 
Grundgedąnkc der Anordnung ist, dafi die Sperre durch 
den Explosionsstoli in kieine Teile aufgelóst und der

■ Gesteinstaub rascher vcrteilt wird. Diese Sperren haben 
eine etwas bessere Wirkung ais die ganzen Brctter.

3. Anordnung mchrerer kleiner Sperrenbrcttchen 1 oder 
Wassertróge iibereinander, yerteilt im Streckeni|Ucr- 
schnitt (»Gittersperre«). Hier wird im besonderen der 
EinfluB der ungenugenden Fallzeit ausgeschaltct und 
iler Ouerschnitt gleichzeitig in vcrschiedenen Hólien- 
zonen mit dem Bekampfungsmittel beschickt (Abb. 7).

<5ohle;

Abb. Ca. Einbrettsperre, 
querunterteilt, Brettchcn 

auf Latten aneinander- 
gelegt.

Abb. fi b. Querunterteilte 
Einbrettsperre, 

Brettchcn auf Rollen 
aneinandcrgelegt.

Abb. 6a und b. Sperren aus 11 Brettchcn in den Austnafien 
350 X130 mm, V2 stćirkj 3iif tin^cfdhrc Liin^c vron 14/5 mm.

U b e r s ic h t  3. Bekampfimgsversiichc im Nahbereich mit 
Gittersperren.

V ersndi
Nr.

Ziindung: 
Brand^as 

Nr. mn

AhschluB der 
Explosion>- 

ka ni mer

Sperrenart*
OeMcin- w as. ei staub

Flaimnen-
rejcliweitc

ni

1 21 5,5 Papierwand QG 17
2,3 21 5,5 M QW , — 17,16
4 22 5,0 — QGn 16
5 22 5,0 , , QW, 20
6,7 22 5,0 1 > 29,19
S 22 5,0 >* O, W , '— 15
9 22 5,0 Q20 2 88

10,11 22 5,0 ,, q 2w - — 53,47
12 23 5,0 — QO? 19
13 2 i 5,0 , , Q\V= — 20
14,15 23 5,0 Holzwand QG2 24,30
16 24 5,0 QW., _2 15
17,18 24 5,0 Ziegelmauer q w ; _3 12,14

1 Vgl- die Iif/.eiclimingen in Abb. 6.
- W egen G asnnngels keine Vergleiclisversucl»e durcbgefulirt.

Diese Gittersperren waren bei den folgenden Ver- 
.suchen 7,5 m von der AbschluBwand der Explosions- 
kaminer, also 10 m von der Ruckwand des Stollens

1 Unabliangig von diesen Versuchcn wurden auf der Versuchsgrube 
H ibernia §hnliche Versuche durchgefuhrt, die ebenfalls sehr gCnstige Er
gebnisse aufwiescn. Vgl. S c h u l t z e - R h o n h o f ,  KornpaB 55 (1940) S. 31.
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aufgcstcllt. Dic Versuclisanordmmg wich hinsichtlich der 
Kohiciistaubstreuung insofern vom Normalversuch ab, ais 
dic Kolilenstaubzone nur bis zum 50. m rcichte. Die Ziin- 
dung des Brandgases erfolgte durch Bruckengluhziinder. 
In der Ubersicht 3 sind die verschiedcncn Sperrenbauarten 
der Abb. 7 mit der gleichen Bezeichnung aufgenommen. 
Dic Versuche zeigen eine Obcrlegcnheit der Wasscrtrog- 
sperren bis auf die Bauart QW, (auf Rollen), die offenbar 
zu lange Zeit zum Ausgiefien benótigt, wogegen der Ge
steinstaub sofort nach dcm Kippen verteilt wird.

1

Ł_

6hg ^
---'■c.

1 -5 0

ś 9' ........ ............ ‘i
- 5 0  §

....

♦ g . " c.

\

QG ę>Gi QiGi QW2
Abb. 7. Verschiedene Anwendung von Gittersperrcn.

Ein guter Beleg fiir dic verschjedene Wirkungswcise 
des Gesteinstaubes und Wassers sind die Versuche 9 - II, 
bei welchen sich das Spcrrengitter nur in der unteren 
Hśilfte des Querschriittcs befand. Dic geringe Stromung der 
beginnenden ExpIosion ist nicht imstande, den Gestein- 
staub entsprechend aufzuwirbeln, das Wasser hingegeu ist 
unabhangig von der Hohenlagc der Spcrre, da sich der 
Wasserdampf ais Gas der Flamme leiclit bcimischt.

V e r s u c h e  4.
m it  m e c h a n i s c h  g e f i i h r t e n  S p e r r c n b a u a r t e i i .
Der Wasscrtrog bzw. das Gestciństaubbrett wurden 

drelibar verlagert. Die Drchachse lag an der aufleren 
Langskante der Sperren, die durch ein unter der gegen- 
ubęrliegendcii Kante aufgestelltcs Brett in ihrer Lage ge
halten wurden. Die breite Flachę des Stiitzbrettes rcrlief 
<|uer zur Stollenachse. Der Explosionsstofi schlcuderte 
dieses Brett weg, worauf die Sperre uriizukippen begatm.
Diese Bauarten haben erwartungsgeniafi versagt, weil der 
gefiihrte Kippyorgang zu lange Zeit b-notigt. Ein Unter- 
schied zwischen der Wirkung des Wasscrs und Gestcin- 
staubes konnte daher nicht festgestellt werden.

Z u s a m m e n f a s s u n g.
Bei samtlichen Versuchen, die zu dcm Zweck angestęllt 

wurden, die Wirkung von Wasser und Gestcinstaub ais 
Bekampfungsmittel gegen die Ausbreitung einer KohSen- 
staubexplosion zu vergleiclicn, hat sich das Wasser dcm

Gesteinstaub ais iiberlegen erwiesen. Die physikafischcn 
und mechanischeii Ursachen der besseren Bckampfungs- 
wirkung des Wassers gegeniiber dem Gesteinstaub sind 
folgende:

I. Das Wasser wird durch die grofie strahlende Warme 
der Kohleiistaubflamme plotzlich yerdampft und bindet 
so eine grofie Warmeinenge zur Bildung von Wasser
dampf (539 kcal/kg). Beim Gesteinstaub kommt hier 
nur die spezifisćhe Warme, rd. 0,2 kcal kg, in Be- 
tracht.

2. Der Wasserdampf kommt in der 
Kohleiistaubflamme in molekularer 
Vcrteilung, also ais inertes Gas zur 
Wirkung, so daB der molekulare 
yerbrennungsvorgang mit einem 
molekular verteilten Mittel bekampft 
wird. Dagegen muB auch der feinste 

■Gesteinstaub ais ungeheucr grob an- 
gesehen werden. GroBenordmings- 
mafiig liegt dieses Verhaltnis etwa 
bei 10 ~7 : 1.

3. Der Wasserdampf dringt infolge der 
Volumneubilduńg bei der Verdamp- 
fung des Wassers in die Kohlcn- 
staubflamrne ein und diffundiert in
folge seiner Eigenschaften ais leichtes 
Gas in der Flamme weiter. Bckannt-

lich bildet ein Liter Wasser bei 100" C ein Dampfvolumen 
von 1,0702 m3. Eine weitere Erhitzung des Dampfes 
nach seiner Entstehung hat eine weitere Volumcn- 
Ycrgróficrung zur Folgę, welche die Kohleiistaubflamme 
noch mehr »vęrdunnt«. Der Gesteinstaub mul) erst 
durch die strdmende Bewegung der Ejiplosionsgasc 
aufgewirbelt werden, er bleibt in seiner grofieren 
Massc nur so lange wirksam, ais diese Bewegung an- 
dauert.
Der Gesteinstaub sinkt infolge seines hoheren spezi- 
fischen Gewichtes rasclier ais der Kohlenstaub zu 
Boden, d. h. es erfolgt eine Trennung von Gestein
staub und Kohlenstaub durch Windsichtung. Der 
Kohlenstaub bleibt liinger schwcbend in der Luft, 
wahrend der Gesteinstaub sich z. T. schon abgesetzt 
hat oder in der Nahe der Sohle schwebt. Nach den 
Versuchen mit Gesteinstaub wurde daher eine Um- 
schiclitung der Stiiube beobachtet der Kohlenstaub 
lag nun iiber dem Gesteinstaub. Das Gesteinstaub- 
verfahren mufi um so mehr versagen, je grofier bei 
gleicher Feinheit der Unterschicd in den spezifischen 
Gewichten des Gesteinstaubes und Kohlenstaubes ist, 
weil die dadurch bedingte verschiedene Aufwirbel- 
barkeit um so starker in Erscheinung tritt. Da Braun- 
kohlenstaub im allgemeinen leichter ais Steinkohlen- 
staub ist, mufi man in der Praxis mit einer weit 
schlcchteren Wirkung des Gesteinstaubes in den 
Braunkohlengruben ais in den Steinkohlengruben 
rechnen.

Der Bergschadenverzicht.
Von Rechtsanwalt Dr. Dr. Gustav W. H e in e m a n n ,  Essen, Dozent an der Universitat Koln.

Der Grundeigentumer kann auf den Schadenersatz fiir 
Bergschaden verzichten.

Soweit es sich dabei um cincn V e r z i c h t  fiir e n t -  
s t a n d e n e  A n s p r i ic h e  handelt, liegt ein Erlafi im Sinne 
des § 397 BGB. vor, der das Schuklverhaltnis zum Er- 
lóschen bringt. Die in diesem Verzicht liegende Verfiigung 
iiber den Anspruch wird nur wirksam, sofern dadurch keine 
Reclite dritter Personen an dem Anspruch beriihrt werden. 
Bestehen Drittrechte an dem Schadeiiersatzanspruch, so 
ist dic Zustimmung der Drittberechtigten zu dem Ver- 
ziebt erforderlich. Ferner ist zu beachten, dafi jeder An- 
spruchsberechtigtc naturgemafi nur iiber seinen eigenen

Anspruch yerfiigen kann. Falls neben dem Grundeigen
tumer auch Mieter oder Pacliter eigene Anspriiche aus 
§ 14S erworben haben, kann nur cin von allen Bereehtigten 
erklarter Verzicht die Verpflichtung des Bergwerks
besitzers ganzlich /um Eriósch.cn bringen.

Einige bedeutsamere Fragen ergeben sich bei dem 
V e r z i c h t  des Grundcigeiitumers auf Schadenersatz fiir 
k i in f t i g e  B e rg s c h a d e n .  Dieser sogenannte Bergschaden- 
yerzicht im engeren Sinne kommt einmal dann vor, wenn 
der Bergwerksbesitzer einen Grundeigentumer anlafilich 
bereits aufgetrctener Bergschaden ein fiir allcmal ent- 
schadigt und abfindet. Hier bezicht sieli der Yerzicht somit
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auf Srundstucke, weiche dcm Bergbautreibenden nicht 
gehóren oder gehórt liahen. AuBerdem spielt ein Berg- 
schadenvcrzicht eine erhebliche Rolle in der Grundstiicks- 
politik der Bergbautreibenden hinsichtlich der Be- 
dingitńgcn, unter denen sic aus jhreni Besitz Grund und 
Boden an Dritte abgeben.

Was zunachst den Bergschadenverzicht ais Bestandfeil 
einer endgiiltigen Abfindung fiir erlittenc und etwa noch 
z u erleidende Bergschaden anbelangt, so besagt er ćrit- 
weder, dali zwar auch fiir komiucnde Bergschaden noch 
Ersatzanspriiehe entstehen, aber im Hinblick auf die ge- 
wahrte Entschiidiguiig bereits im yoraus ais getilgt gelten, 
oder daR eine Verpflichtung fiir den Grundeigentiimer 
begrundet wird, komtnende Bergschaden ohne Ersatz- 
anspruch zu dulden. IDie praktische Bedeutung des Ver- 
zichts ist in jedem Falle die, dafi der Ausgleich fiir d k  
dem Grundeigentiimer obliegende Duldung bergbaulicher 
Einwirkungen aufhórt.

Der Bergschadenvcrzieht ais Bestandteil eines Grnnd- 
stucksveraiifierungsvertrages lauft auf dasselbe hinaus. 
Angesichts der Tatsache, dali dem Bergbau ais solchem 
nach Gesetz und Rechtsprechung bisher ein ausreichendcr 
Einflufi auf dic Nutzung und Benufzung der Erdoberflache 
iiber seinen Grubenbauen versagt ist, sieht sich der Berg
bau bekanntlich gezwungen, diesen Einflufi dadurch zu 
gewinnen, dafi er im Einwirkungsbcreich seiner Gruben- 
baue móglichst viel Grund und Boden in sein Eigcntuiu 
bringt. Der Gruudbesitz der bergbautreibenden Gescll- 
schaften iibersteigt deshalb vielfach recht erheblich das fiir 
eigentliche Betriebszwecke erforderliche Mali. Eine Ver- 
aufierung von Grundstiicken aus diesem Besitz an Dritte 
erfolgt nach Móglichkeit nur unter der Bedingung, dafi der 
Erwcrber fiir sich und seine Rechtsnachfolger auf Ersatz- 
anspriiche fiir etwa eintretende Bergschaden verzichtet. Der 
Bergschadenverzicht ist hier Gegenstand freier Vercin- 
barung.

Wird ein Bergwerksbesitzer im Wege der Enteigniing 
/ur Abgabe von Grundeigentum gezwungen, so kann der 
Bergschadenverzicht ein Bestandteil der voilśtandigen Ent- 
schiidigung sein, die fiir das Grundstiick zu gewahren ist 
(§ 8 PrEnteigG.). Das gilt vor allem dann, wenn es sich 
um ein Grundstiick handelt, welchcs der Bergwerkshesit/er 
bisher zur Vermeidung von Bergschaden von einer Bc- 
banuiig freigelialten hat und welches der Enteigner nim- 
mehr mit Bauwcrken oder empfindlichen Anlagen vcrseheii 
will. Der Wert, den das Grundstiick fiir den Bergwerks
besitzer hatte, besteht hier' u. a. gerade in der Ersparnis 
an Aufwendungen fiir Bergschaden. Die yollstandige Ent- 
schadigung des enteigneten Bergwerksbesitzers muli des
halb auch auf diesen Ersparniswert Riicksicht nehmen. Das 
geschieht am einfachsten dadurch, dafi dem Enteigner ein 
Bergschadenvcrzicht aufcrlegt w ird1.

Geht man davon aus, dafi der Bergschadenverzicht, 
einerlei aus welchcm Anlali und in welchemZusammenhang 
er ausgcsprochen wird, seiner wesentlichen Bedeutung nach 
den Ausgleich fiir die dem Grundeigentiimer obliegende 
Duldung bergbaulicher Einwirkungen aufhebt, so bedeutet 
er eine inhaltliche Atiderung der gesetzlichen. Duldungs- 
pfjicht. Die durch das Berggesetz begriindete Duldungs- 
pflicht des Grundeigentum ers gilt nur in Verbindung mit 
dem Anspruch auf Schadenersatz. (§ 148 ABG). Der Ver- 
zicht auf diesen Schadencrsatzansprucli venindćrt somit dic 
Duldungspflicht in der Weise, dafi er den gesetzlichen 
Ausgleich kraft Vertrags aufhebt2.

Der Verzicht des Grundeigentiimers auf Schadcnersat/ 
fiir kiinftjge Bergschaden vcrmag indessen nicht ohne 
weiteres auch Anspriiche fiir solehe Schaden aus- 
zuschliefien, die erst ein Rechtsnachfolger im Grundeigen- 
tum erleidet. Der gcgenwiirtige Eigentumer kann nur iiber 
eigene Rechte yerfiigen, nicht auch iiber den Anspruch

3 H e in e m a n n :  Kann ein enleigneter B ergw erksbesit/er eine Ent- 
sch^digung fiir seine kiinftige Bergschadenlast geltend machen? Jur.
W scbr. 55 (192S) S.2003; LO. Essen 20.6.1929, ju r. W schr.57 (1030) S. 3787.

5 RO. 8. 12. 1927, ROZ. 119, 211; Z. Bergr. 69 (I92S) S 370; RO. 
25.11.1930, ROZ. 130, 350; Z, Bergr. 72 (1931) S. 542.

dritter Personen. Der Rechtsnachfolger kann infolgedessen 
grundsatz.ljch fiir die wahrend seiner Besitzzeit auftrcten- 
den Schaden neue Anspriiche erheben1.

Eine Wirkung des Bergschadenverzichts auch gegesi- 
iiber Rechtsnachfolgern im Grundeigentum tritt nur darin 
ein, wenn der Verzicht durch Eintragung einer Grund- 
dienstbarkeit oder einer beschrankten persónlichen Dierist- 
liarkeit verdinglicht worden ist. Diese Verdinglichung ist 
geinali §§ 10IS, 1090 BGB. zuiiissig2.

Ais herrschendes Griindstiick gilt bei der Grunddienst- 
barkeit das Bergwerkseigentum (§ 50 Abs. 2 ABG). Die 
Griinddienstbarkeit pflegt etwa folgenden Wortlaut zu 
haben:

Der Eigentiimer ist verpflichtet, schadliche von 
den ordnimgsmafiig betriebenen Bcrgwerksunter- 
nehmungen des jeweiligen Eigentiimcrs des im Berg- 
grundbuche von eingetragenen Stein-
kolilenbcrgwerks X — zur Zeit Aktiengesellśchąft Y — 
ausgehende Einwirkungen. wic Bodenbewegungen, Zu- 
fiihrung von Rauch, Rufi, Staub, Wasser, Entziehung 
von Wasser und dergleichen mehr auch iiber die vom 
Gesetz gezogenen Grenzen hinaus zu dulden, ohne 
Unterlassung, Wiederherstellung, Ersatz von Schaden 
oder Wertminderung beanspruchen zu kónnen.
Durch diese Verdinglichung wird die Ausubung eines 

dem Grundeigentum innewohnenden Rechts, namlich der 
Anspruch auf Schadenersatz fiir Bergschaden, gegeniiber 
dem Bergwerkseigentiimcr ausgcschlossen. (§ 101S BGB. 
dritter Fali). Der Anspruch aus § 148 ABG. ist seinem 
Ursprung nach Inhalt und Bestandteil des Gruiideigen- 
tums. Wenn auf diesen Anspruch yerzichtet wird, so wird 
damit die Ausubung eines Rechts ausgeschlóssen, das sich 
aus dem Grundeigentum gegeniiber dem Bergwerks- 
eigentiimer ergibt2.

Das Reichsgericht sieht die Verdinglichung des Berg- 
schadenverzichtes durch eine Griinddienstbarkeit auflerdem 
auch noch ais eine Erweiterung der Benutzimgsbefugiiis 
des Berg.\vcrkseigeiitumers gegeniiber dem belasteten 
Grundstiick an (§ 1018 BGB. erster Fali). Diese Auffassung 
ist jedoch abwegig. Zunachst einmal stellt die Beschadigung 
eines Grundstiickes durch bergbauliche Betriebsmafinahmen 
iiberhaupt keine Benutzung des Grundstiicks, sondern eine 
Beeintrachtigung desselben dar. Das Bergrecht macht in 
voller Ahsicht zwischen Benutzung und Beeintrachtigung 
einen wesentlichen Unterschied. Es yersteht unter Benutzung 
die positiv niitzliche und beabsichtigte Inśufspruchnahme 
eines freinden Grundstiickes, Einer solchen Ińanspruch- 
nahme kann sich der Grundeigentuirier solange durch 
Unterlassimgsklage crwcliren, bis die Grundabtretimg 
(§§ 135f ABG.) gegen ihn durchgefiihrt worden ist. Die 
Beschadigung eines fremden Grundstuckes stellt regeimafiig 
etwas arideres dar ais eine Benutzung. Sic ist in der Regel 
eine umiiitzliche und unbeabsichtigte Zwangslaufigkeit, 
die sich aus der Eigenart des bergbaulichen Betriebes er
gibt. Das Bergrecht nennt sie deshalb zum Unterschied von 
der Benutzung eine Beeintraćhtigling. Ihr gegeniiber ist 
dem Grundeigentiimer die Unterlassiffigsklage von vorit' 
lierein genommen, d. li. der Grundeigentiimer muli den 
Bergschaden ohne weiteres dulden. An der Stelle des An- 
spruchcs auf Unterlassung steht der Anspruch auf 
Schadenersatz gemali § 148 ABG. Der Verzicht auf diesen 
Schadenersatzanspruch erweitert somit nicht eine Be- 
nutzungsbefugiiis des Bergwerksbesitzers, sondern er ver- 
audert die Befugnis der Beeintrachtigung, indem er sic 
yon der Entschudigungspflicht freistellt. Auch das Rcichs- 
gericht kami sich dem bcrgrećhtlich anerkannten und 
begruńdeten Unterschied zwischen Benutzung und Bc- 
eintrachtigung nicht entziehen. Es raumt aaO. aiisdrucklich 
cin, dafi der Bcrgschadenyerzicht die dcm Grundeigeiitiim 
obliegende Pflicht zur Duldung bergbaulicher Einwirkungen

1 RO 6 .2  1941. DR. 1941, S 1100.
> RO. 25. 11. 1930, ROZ 130, 350; Z. Bergr 72 (1931) S. 542; KO. 

2. 4. 1936, Z. Bergr. 77 (193<.) S. 270; RO. 26. 5. 1937, Jur. Wsclir. 66 (1937) 
S. 2305.
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nicht hinsichtlich des tatsachlićjicn UmfangeS der Ein
wirkungen verandert, insofern ais nach wie vor immer nur 
Einwirkungen eines ordnungsniafiig betriebenen Bergbaues 
zu duldeii sind. Das Reichsgericht stcllt aber fest, dal! 
sich die rechtliche und wirtschaftiiche Bedeutung dieser 
I hildimgspflicht verandert, insofern ais der Ausgleichs- 
anspruch aus § 14S ABO. fprtfallt. Das ist an sich richtig, 
jedoch bleibt festzuhalfęn, dali der Ausgleich aus § 148 
ABG. sich iiberhaupt nicht auf eine Benutzungsbefugnis 
bezieht, sondern auf dic bergrechtlichc Befugnis zur Be- 
eintrachtigung fremder Grundstiicke durch Bergschaden.

Der Bergschadenverzicht ais beschrankte persónliche 
Dienstbarkcit (§ 1090 BOB.) unterscheidet sich von der 
Orunddienstbarkeit dadurch, dali er nicht dem jeweiligen 
Inhaber eines bestimmten Bergwerkseigentums, sondern 
einer individuell bestimmten Person gewiihrt wird. Inhalt 
einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit kann alles 
sein, was Inhalt einer Grunddienstbarkeit sein kann, also 
nach den obigen Ausfuhriingen auch ein Verżiclit auf dic 
dem Grundeigentum innewohnenden Anspruche aus § 14S 
ABG. Das Gesetz iiber die Veraulierung von Nielibrauchs- 
rechten und beschrankten personlichen Dienstbarkeiten 
yom 13. Dezember 19351 hat gewisse Moglichkeiten fiir die 
Uberlcitung auch beschrankter persónlichcr Dienstbarkeiten 
auf einen Rechtsnachfolgcr geschaffcn. Sie kann deshalb 
etwa in folgender Fassung bestcllt werden:

Der Grundeigentiinicr ist verpflichtet, schadliche, 
von den ordnungsniafiig betriebenen Bergwerksunter- 
nchmungen der Gewerkschaft X oder deren Rechts- 
uachfolger (Gesetz vom 13. Dezember 1935 — ROBI. 
1935 I 14fiS) ausgehende Einwirkungen, wic Boden- 
bcwegungen, Zufiilmmg von Rauch, Ru fi, Staub, 
Wasser, Entziehung von Wasser und dergleichen mehr, 
auch iiber die vom Gesetz gezogenen Grenze hinaus 
zu dulden, ohne Unterlassung, Wiederherstellung, 
Ersatz von Schaden oder Wcrtininderung beanspruchen 
zu konnen.
Trotz der durch das Gesetz vom 13. Dezember 1935 

geschaffenen Moglichkeiten einer Obertragung bleibt die 
Bestellurig von Grunddienstbarkciten yorzuziehen.

Berulit der Bergschadenverzicht auf einer Abfindung, 
so kann seine dinglichc Sicherung sogar oluie besondere 
Zusage gefordert und u. U. auch in einem Urteil auferlegt 
werden, das die Abfindung ausspricht2. Sowcit der Berg
werksbesitzer zugleich Gruiideigeiitiimer ist, kann er auch 
seine eigenen Grundstiicke mit einem Bcrgschadenverzicht 
belastcn. Die Bestellung von Dienstbarkeiten an eigenen 
Grundstucken ist zuliissig3. Eine solche Belastung cigener 
Grundstiicke hat naturlich nur Sinn, wenn der Ubergang 
des Eigentums auf einen Dritten zu erwarten steht.

Im Falle der E n t e i g n u n g  wird ein Grundstiick grund- 
safzlich von allen darauf haftenden privatrechtlicheu Ver- 
pflichtungen frei. Dic Enteignungsentschadigung tritt an 
die Stelle des Grundstucks (§ 45 PrEnteigG.). Es ist die 
Frage, ob auch ein durch Grunddienstbarkeit verdinglichter 
Bergschadcnverzicht bei der Enteignung des Grundstucks 
hinfallig wird mit der Maligabe, dali der Bergwerksbesitzer 
sich nur an die Enteignungsentschadigung halten kann. 
M. E. ist diese Frage zu yerneinen.

Der Zweck des § 45 PrEnteigG. ist der. sicherzustellen, 
dali der Erwerber des Grundstucks nicht durch privat- 
rechtliche Belastungen im Besitz des Grundstucks oder an 
der Nutzung oder Benutzung desselben gestórt werden 
kann. Es miissen deshalb alle Belastungen untergehen, 
welche dazu angetan sein konnten, das Grundstiick dem 
Erwerber wieder aus der Hand zu spielen (wic Erwerbs- 
und VerauBerurigsrechte oder Hypotheken und Grund- 
schulden), oder welche dic Ausnutzung des Grundstiickes 
fiir den Enteignungszweck beeintrachiigen konnten (wie 
Gebrauchsręćhte, Rcallasten oder Erbbaurechte). Da der 
Bergschadenverzicht das Grundstiick weder rechtlich noch

1 ROBI. 1935 I 1403.
RQ. 6. 11. 1939, ZAKdR. 1940, 100, 

s RO. 14. 11. 1933, ROZ. 142, 231.

tatsachlich beriihrt, indem er weder das Eigentum daran 
gefahrdet noch die Benutzung beeinflulit, besteht kein 
Ania fi, ihn unter diejenigen privatrechtlichen Ver- 
pflichtungen zu rechnen, welche nach Sinn und Zweck des 
Enteignungsgesetzes untergehen sollen. Der Bergschaden- 
verzicht stellt im besonderen, wie bereits oben ausgefiihrt 
wurde, keine Benutzungsbcfugnis gegeniiber dem belasteteu 
Grundstiick dar. Er erweitert auch nicht die gesetzliche 
Befugnis des Bergwerkseigentiimers, fremdes Grund- 
eigentuni zu beeintraęhtigen, sondern er hebt nur den Eiit- 
schadigungsanspruch aus § 14S ABG. auf. Der Erwerber 
des enteigneten Grundstiickes kann mit dem Grundstiick 
in keiner Weise anders yertahren, wenn der Bergschaden- 
verzicht untcrgeht, ais wenn er bestehen bleibt. Der Ent- 
eigner muli ohne den Verzicht und mit dem Verzicht das 
ganze Ausmali der Einwirkungen hinnehmen, das sich aus 
dem orduungsniallig betriebenen Bergbau ergibt. Er muli 
sich deshalb ohne wie mit dcm Verzicht in allem, was er 
mit dem Grundstuck anfangt, dem Bergbau anpassen. Von 
Bedeutung ist der Verzicht nur fiir die vermpgensma(iigen 
Auswirkungen einer drohenden Bergscliadengefahr oder 
ihrer Verwirklichung durch bergbauliche Grundstiłcks- 
beschadigung, nicht aber fiir diese selbst.

Darin ist bereits der zweite Grund dafiir enthalten, 
dafi der Bergschadenverzicht und seine dingliche Sicherung 
nicht unter § 45 PrEnteigG. fallen. Jeder Bergschaden ist 
ein Vermógensschaden, und zwar derjenige Vermógens- 
schaden, der sieli durch dic Einwirkungen eines Bergbau- 
betriebes auf ein Grundstuck oder durch die Gefahr einer 
solchen Einwirkung ergibt. Das Grundeigentum ist somit 
nur die Briicke, iiber die der bergbauliche Betrieb ein 
fremdes Vcrmógen beriihrt und beriihren mufi, wenn ein 
Bergschaden im Simie des § 14S ABG. vorliegen soli. Der 
Schwerpunkt und das cigentliche Kriterium eines jeden 
Bergschadens liegen somit in dem, was sich im Verinógen 
des Grundeigentiimers abspielt, nicht in dem, was sich mit 
oder an dem Grundstuck abspielt. Dćr Verzicht auf den 
Schadenersatz hebt mit anderen Worten nur dic Reaktion 
auf’ die bergbauliche Beeintrachtigung des Grundstuck es 
im Vermógen des Eigentiimers auf, ohne das Grundstuck 
selbst rechtlich oder tatsachlich in eine andere Lage gegen- 
iiber den bcrgbaulichen Einwirkungen zu versetzen, ais sie 
gesetzlich gegeben ist. Fiir den Sinn und Zweck des § 45 
PrEnteigG. kann aber nur von Bedeutung sein, was das 
enteignete Grundstuck beriihrt oder zu beriihren geeignet 
sein wurde, nicht aber, was nur die Vermógenslage des 
Eigentiimers angeht.

Endlich ist auch noch darauf hinz.uweisen, dafi die im 
S 45 PrEnteigG. enthalteneVerweisung der Drittberechtigten 
auf die Enteignungsentschadigung hinsichtlich des Berg- 
schadenverzichtes praktisch kaum gangbar ist. Rechte an 
einem Grundstuck, die sich auf dessen Substanz, dessen 
Nutzung oder Benutzung beziehen, stehen in ihrem Geld- 
wert entweder fest oder konnen doch in aller Regel 
wenigstens mit einiger Genauigkeit bewertet werden. Wie 
aber soli eine Grunddienstbarkeit bewertet werden, die 
einen Bergschadenverzicht zum Inhalt hat? Dieser Wert 
steht weder fest, noch kann er aus gegebenen Umstanden 
zuvcrl;issig errnittelt werden. Er hangt nicht nur von der 
gegenwartigen Verwendung des Grundstiickes und der 
gegenwartigen bergbaulichen Betriebsweise ab, sondern 
auch von der kunftigen Verwcndung des Grundstiickes 
und der bergbaulichen Entwicklung. Er ist mit anderen 
Worten ungreifbar und obendrein wandelbar. Jede Be- 
wertung des Bergschadenverzichtes iirGeid ist darum hier 
in besonderem Mafie willkiirlich und zum mindestens ein 
Anlafi zum Streit. Das Bestehenlassen des Bergschaden- 
verzichtes ist deshalb auch praktisch dic beste Lósung.

Im Falle der Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g  wird ein Grund
stiick von den darauf ruhenden privatrechtlichen Lasten in- 
soweit frei, ais sie nicht bei der Feststellung des geringsten 
Gebotes beriicksichtigt sind (§ 52 ZwVerstG.). Auch der 
Bergschadenverzicht ist nach Mafigabe seiner Rangfolge an 
der Feststellung des geringsten Gebotes beteiligt. Kommt
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ilcr Bergschadenverzicht nicht in das geringste Gebot, so 
ist seine Abfindung aus dem VerSteigerungserIós hier die 
einzig mogliche Form seiner Beriicksichtigung. Riick- 
schliisse auf die Behandlung des Bergschadenverzichtcs

bei der Enfeignung kónnen daraus nicht gezogen werden, 
weil es sich bei der Enteignung um einen vól!ig anders 
gcarteten Vorgang ais bei der Zwangsversteigcrung 
handelt.

U M S C H A  U
Steuerl iche  B ew ertung  des M inera lgew innungs-  

rechts . G em einer  W ert.  T e ilw ert .
Von Dr. Ffiedrich August P i n k e r n e i l ,  Berlin.

Die Einheitsbewertung des Mineralgcwinnungsrechts 
einer Bergbaugesellschaft auf den 1. Januar 1935 wurde im 
Rahmen der Bewertung. des Betricbsverinógens vorlaufig 
vorgenommen. Die Bewertung erfolgte durch den berg- 
baulicheii Sachverstandigen des zustandigen Oberfinanz- 
prasidiums auf Orund der crlassenen Richtlinien fiir die 
Bewertung des Mineralgewinnungsreclits in dem betreffen- 
den Bereich. Der bergmannische Saclnerstiindigc bcwertcte 
unter Bcobachtung aller die Bewertung beeinflusscnden 
Umstaffdc das Miueralvorkommcn mit 1,7 Jt/d je Tonne. 
Die Bewertungsrichtlinien sahen eine Spamie zwischen 
1 und 3 vor.

Diese Bewertung blieb unangefochtcn, bis die Kórpcr- 
schaftssteuerbilanz der Gesellschaft berichtigt wurde. Im 
Zuge der B?richtigung der Kórperschaftssteucrbilanz wurde 
der Teilwert der Kohlenfelder zum Zeitpunkt der Be
wertung auf 3 .%? je Tonne fcstgesetzt. Bei der cndgiiltigen 
Einheitsbewertung des Betriebsvermógens teilte das 
Finanzamt der in Frage stehenden Gesellschaft — und 
zwar 31/2 Jahre nach der vorlSufigcn Bewertung — mit, 
daB bei der Ermittlung des Einheitswertes die Tonne gc- 
winnbarer Kohle statt mit 1,7 ,vtóf nunmehr endgiiltig mit 
3 Jt/if erfolge.

Das Finanzamt begriindetc diese Anderung damit, dafi 
der vorlaufige E inh  e i t s w e r t  in k e in e m  V e r h a l tn i s  
zu dem  n e u e n  T e i l w e r t  der Kohlenfelder stehe. Der 
Teilwert des Kohlenvorkommcns bei der Kórperschafts- 
steuer und der gemcine Wert fiir die Einheitsbewertung 
sei in diesem Falle glcich. Die Gesellschaft focht den 
Bescheid an und erhob dann Rechtsbcschwerde. Die 
Anfechtung stutzte sich auf die Behauptung, dafi die Be- 
richtigung von Teilwerten in der Kórperschaftssteucr
bilanz kcinen EinfluB auf das Eiuhcitswertverfaliren haben 
konne, in dem das Kohlenvorkommcn nach besonderen 
Bewertungsrichtlinien durch einen Sachverstandigen der 
Reichsfinanzvcrwaltung bewertet worden sei. In der 
Rechtsbeschwerde wurde im besonderen bestritten, daB 
die Ubernahine der Tcilwcrte aus der Kórperschaftsstcucr- 
bilanz in die Vcrmógcnsaufstellung fiir die Einheits
bewertung zwingend sei.

Der Reichsfinanzhof hat der Rechtsbeschwerde statt- 
gegeben und die Vorcntschcidung mit folgemler Be- 
grundung aufgehoben

»Das Mineralgewinnungsrecht ist gemiiB §58Absatz4 
des Rcichsbewertungsgeset7.es (RBewG.) 1934 ais Gewrerbe- 
bereehtigung mit dem g e m e i n e n  W e r t  (§ 10 RBewG.) zu 
bewerten. Die Vorcntscheidung gibt der Bcschwerde- 
fuhrerin zu, es sei móglich, dafi der Teilwert bei der 
Kórperschaftssteuer von dem gemeincn Wert im Einheits- 
wertverfahren abwciche. lin Streitfall sei jedoch zu einer 
solchen yerschiedenen Behandlung kein Grund vorhanden. 
Es se i nicht streitig, dafi das KohlcYorkomnien bei der 
Kórperschaftssteucrvcranlagimg mit 3 je Tonne be
wertet sei; dieser Satz halte sich im Rahmen der Be
wertungsrichtlinien; es sei nicht erkennbar, weshalb eine

I Urteil vom 23. Mai 1941, AZ III 13Z'40M.

verschiedene Bewertung des Kohlcvorkotnmcns fiir die 
Zwecke der Kórperschaftssteuer und die der Einheits
bewertung Platz greifen sollte und wie diese gerechtfertigt 
werden konnte.

Dieser Begriindung kann nicht bcigepflichtet werden.
Mit Recht hat dic Beschwerdcfiihrcrin darauf hin

gewiesen, dafi die Obernahme der (Teil-)Werte aus der 
Kórperschaftssteucrbilanz in die Vermógensaufstelhmg fiir 
die Einheitsbewertung nicht móglich ist, soweit die Wirt- 
schaftsgiiter nach den Vorschriften des Rcichsbewertungs-'

gesetzes nicht mit dem Teilwert angesetzt werden diirfen. 
ianz abgesehen sei dabei von der Frage, ob nicht fur die 

Kórperschaftssteuer gar nicht der Teilwert, sondern der 
Anschaffungswcrt (hier Wert der Steuercróffnungsbilanz 
1924/25) abziiglich Absetzungen fiir Substanzverlust (§ 7 
des Einkommensteucrgcsetzes) zugrunde gelegt wurde; es 
ist nicht gesagt, dafi dieser Abset/ungswcrt dem Teilwert 
gleich ist. Der fiir die Kórperschaftssteuer zugrunde 
gelegte Wert kann also fiir die Einheitsbewertung nicht 
ubernohymen werden. Das gilt besonders fiir dic Gewerbe- 
bercchtigungen (§ 66 Ahsatz 2 Satz 2 RBewG 1934), fiir die 
eine besondere B cw ertu n gsY orsch r ift (§ 58 Absatz 4) ge- 
geben ist (Hinweis auf den RunderlaB vom 25. Juni 1926, 
Reichssteucrblatt 1936 S. 721). Die Einheitsbewertung des 
Kohlevorkommens ist im Streitfall durch einen Sąch-
verstąiidigen des Obcrfinanzprasidenten...................... ais
des Hauptorts fiir dic Bewertung der Steinkohle im 
................Kohlengebict auf Grund d e r ................... Richt
linien erfolgt. Dieser Sachverstandige hat es fiir richtig 
gehalten, in dcm Rahmen dieser Richtlinien (1 .ft/if bis 3.%y’) 
nach Lage der Yerhaltnisse bei der Beschwerdefuhrcrin 
(geologische Ablagcrung der Floze, Abbauverhaltnisse, 
chemische Beschaffenheit der Kohle, Teufe, Wasserzufliisse, 
Entziindungsgefahr, Bcrgschiidcngcbiet usw.) dic Tonne 
gewinnbarer Kohle mit 1,7 St/if zu bewerten. Er hat dabei 
offenbar der yon der Bcschwcrdefiilirerin behaupteten Tat- 
sache des minderen Werts ihrer Kohle und der schwierigeu
Abbauverhaltnisse gegeniiber d e r ............................. Kohle
Rechnung getragen und deshalb den Hóchstsatz von 
3 nicht angewandt. Bei dieser Lage wiire es Saclie  
d e r  V o r b e h ó r d e n  gewesen, darzutun, aus welchen 
Griinden die von dcm Sachverst;indigen vorgenomincne 
Bewertung mit 1,7 Jt/tf uiirichtig gewesen sein sollte. 
Jedenfalls geniigt nicht der Hinweis darauf, dafi sich bei 
einer Berichtigung der Kórperschaftśsteuerbilanzen der 
Beschwerdefiihrerin ein anderer T e i lw e r t  fiir das Kohlen- 
yorkommen bei Zugrundelegung von 3 •>?/;/ je Tonne er
geben haben soli. DaB eine abwcichende Bewertung 
móglich ist, gibt die Vorcntscheidung ausdriicklich zu. Die 
Abweichung muB im Streitfall in Kauf genommen werden. 
Die V o r e n t s c h e i d u n g  l e id e t  d a h e r  an e inem  
R e c h t s i r r t u m  i ib e r  den  B c g r i f f  des  g e m e in e n  
W e r te s  und an ungenugender Wiirdigung des Sach- 
verhalts; sie war daher aufzuheben.

Die Sache ist zur Entscheidung reif. Unter Auf- 
hebung der Yorentscheidung und des cndgiiltigen be- 
richtigten Bescheides vom 15. Januar 1940 war dic Ein- 
heitswertfcststcllung des Mineralgewinnungsreclits auf den 
1. Januar 1935 entsprechend der vorlaufigen Bewertung 
a u f ........ SUt endgiiltig festzustellen.«

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

bckannljęremacht im Patcntblatt vom 19. Juni 194ł.
5b. 1503943. Mcutsch, Yoigtliindcr F< Co., vorm. Gewerkschaft Wall- 

ram, Essen. Gesteinsschlasbohrer. 3. 2. 40. Protektorat Bohmen und Mahren.
S ie . 1503920. Vereiniste Kaliwcrke Salzdetfurth AG.. Werk Hansa, 

Einpelde uber Haunover. Mehreckiger Kettcnstern - fiir Kratzfórdcrer mit 
Kctten, dereń Glieder aus abwechselnden einfachen und doppelten Laschen 
bestehen. 12. 3. 38. Osterreich.

1 In den Gebrauchsmustern und PatentanmeldunKen. dic am SchluG 
mit dem Zusatz :Ostcrreich< und »Protektorat Bohmen und Mahren* ver- 
sehen sind, ist die Erkliirung abge.łieben, dafi der Schutz sich auf das Land 
Osterreich bzw. das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

81 e. 1504025. Elektrowerke AG.,
31.7.40.

Berlin. Bunkcrstandsanzeięcr.

Patent-Anmeldungen
die vom 19. Juni 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
5c, 10/01. O ."95895. Erfinder: Kari Gerlach, Moers, und Georg 

Bachmann, Bochum. Anmelder: Karl Gerlach, Moers (Ndrh.). Eiserner 
Grubenstempel. 21. 7. 37. Osterreich.

35a, 9/11. St. 5S9S7. Erfinder, zugleich Anmelder: Dipl.-Ing. Theodor 
Steinfurth, Essen. Federnde W agensperrc fiir Fórdcrkorbe. 4. 8. 39. Pro
tektorat Bohmen und Mahren.
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Welle, das in einer ortsfesten Fiihrung c gegen Drehung 
gesichert ist, mit Hilfe einer gegen Verschiebung ge- 
sicherten Schraubenspindel cl in seinem Gehause e nach- 
gestellt werden kann. Das Lager kann durch eine aufierhalb

der Welle des Zellenrades an ihr angreifenden Schrauben
spindel in beiden Richtungen verschoben werden und mit 
einem eine Gewindebohrung enthaltcnden Ann f  durch 
eine Schlittenfiihrung der Lagerkonsole g  hindurchgreifen, 
in der die Schraubenspindel d  gelagert ist.

lOa (Soi)-  706196, yom 4. U .  30. Erteilung bekannt
gemacht am 17. 4. 41. F i rm a  C a r l  S t i l l  in R e c k l in g -  
hausen .  Vorrlchtung zum Abfiihren von Gasen und 
Ddmpfen aus dem Innem  der Breiwstoffmasse von 
Karnmerófen. Zus. z. Pat. 632850. Das Hauptpatent hat 
angefangen am 29. 10. 29.

Der Deckel a des zum Sammcln der in der Kammer- 
ftillung der Ofen entstehenden Destillationserzeugnisse 
dienenden, in die Decke der Ofen eingesetzten, mit einem 
Abfiihrungsstutzen versehenen Topfes b der durch das 
Hauptpatent geschutzten Vorrichtung besteht mit seiner 
Dichtungsflache c und mit dem am Gasabsaugerohr d

sitzenden Dichtnngsteller e aus einem Stiick, das in den 
Sammeltopf b herausnehmbar eingesetzt ist. Das Einsatz- 
stiick kann ais ein in der Verlangerung des Gasabsauge- 
rohres liegendes Hahnkukeii ausgebildet sein, das oben 
und unten eine ringformige Dichtungsflache hat.

35a, 18 05. S. 131630. E ifinder: Herbert Mochrcuter, Berlin-Sienicns* 
stadt. Anmelder: Siemens-Schuckertwcrke AG., Bcrlin-Sicmcnsstadt. Steue- 
rung fur Turen von Schachtforderanlagen. 8. 4. 38. Osterreich.

S ie , 65. K. 157 636. Erfinder, zugleich Anmelderr Ludwig Kirchhoff. 
Bergisch-Gladbach. Vorricktung zuin Fórdcrn von staubfórinigem Gut durch 
Luft aus tleni Vorratsbebalter in den Gcbrauchsbchaltcr von Bunkern. 
20. 5. 40.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem dic Erteilung eines Patcntes bekanntgemacht worden 
ist, lauft dic fiinfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
5c (100l). 706225. vom 9. 12. 39. Er

teilung bekanntgemacht am 17.4.41. P a u l  
K a m i t t e r  in F r e i g u t - F u r s t c n a u ,  Kr.
Freystadt (N.-S.). Nachgiębiger Gru be li
stem pet.

In dem am oberen Ende des aulieren 
unteren Teiles a des Stempels vorgcsehcnen 
SchloB b ist eine kissenformige Einlagc c 
herausnehmbar angeordnet, die zusammen- 
prefibar ist. Die Einlage wird ganz oder zum 
Teil mit einer Fliissigkeit gefiillt und durch 
einen in dem Schloli angeordneten Keil d 
gegen den oberen inneren Teil e des Stempels 
geprefit. An der Einlage c kann ein zum 
Regeln des Druckes der Einlage dienendes 
Vcntil yorgeseheu werden.

5d (151„). 706226, vom 27.8.38. Er
teilung bekanntgemacht ani 17. 4. 41.
F r ie d e l  N eu  m ann  in B ochum . Blas- 
versa tzmaschinc.

Die Maschine hat ein kegelfórmigcs Zellenrad a, das 
durch achsrechtes Verschieben eines der Lager b seiner

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U ‘
(E ine  E rklarung der A bkurzungen is t irt N r . l  auf den Seiten  25—27 ver6 ffen tlieh t. * bedeutet Texi- oder Tafelabbildangen,)

Geologie und Lagerstattenkunde.
Ruhrkarbon. Baron, Hanns: E in  m a r in  er H o r  i z o u t  

im S te i n k o l i l e n g c b i r g e  d e r  Z e c h e  W e s t f a l e n ,  e in  
B e i t r a g  z u r  F l o z g l e i c h s t e l l u n g .  Gluckauf 77 (1941) 
Nr. 24 S. 358/60*. Die Auffindung eines marinen Horizontes 
iiber dem Flóz Plafihofsbank bietet einen wcrtvollen An- 
haltspunkt fiir weitere Untersuchungen.

Hydrologie. Schneider, Hans: D e r  g e o l o g i s c h -
h y d r o l o g i s c h e  A u fb a u  d e r  B a u m h e rg e .  Gas- u. 
Wasserfach 84 (1941) Nr.23 S.341/46* und Nr.24 S.358/64*. 
Geohydrologischer Aufbau des Gebiets. Das gespannte und 
ungespannte Grundwasser. Grundwasserschwankungen. 
(Schlufi folgt.)

Lagerslatten. Quitzow, W.: D ic  N e u u n te r s u c lu i n g  
d e r  d e v o n i s c h e n  E i s e n e r z l a g e r s t a t t e n  d e s  N ie -  
d e r e n  G e s e n k e s .  Z. prakt. Geol. 49 (1941) Nr. 5 S. 51/53*. 
Aufnahmc der Lagcrstiittcn. Chemische Zusammensetzung 
der Erze. Vorrate. Schrifttum.

Hermann, Felix: E i s e n e r z e ,  M a n g a n c r / e  und  
S t e i n k o h l e n  im e h e m a l ig e n  J u g o s i a w ie n .  Z. prakt. 
Geol. 49 (1941) Nr. 5 S. 53/57. Lage und Vorriite der 
wichtigsten Yorkommen. Erzzusammensetzung. Ein- und 
Ausfuhr.

Harrassowitz, Hermann: T r o p i s c h e r  B aux it .  Met.
u. Erz 38 (1941) Nr. 10 S. 221/25*. Klima und Lagerstśitten- 
bildung. Vorgang der Aluminiumaiireichening. Oberblick

1 Einscitic bcdrucktc Abziise der Zeitschriftenschau fiir Kartcizwerlie 
sind vom Ver!ag Olilckauf bei monatlichem Versand zum Preisc von 2,50 StM. 
fur das Yierleljnlir zu beziehen.

iiber die v\’iclitigsten Vorkommen der Tropen, im be
sonderen der deutschen Kolonien.

Kaunhowen, W.: D ie  E r d ó l a u f s c h l u B a r b e i t e n  in 
D e u t s c h - N e u g u in e a .  Ó1 u. Kohle 37 (1941) Nr. 21
S. 399/405. Entdeckungsgeschichte. Schurftatigkeit vor und 
nach dem Kriege. Stratigrapliie und Tektonik der di- 
hóffigen Gebiete. Bohrergebnisse. Die neuste Entwicklung. 
Schrifttum.

Richter, Max: Die M a n g a n -  und  E i s e n e r z l a g e r 
s t a t t e n  v o n  P o s t m a s b u r g  in d e r  s i id l ic h e n  Kala-  
hari .  Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 10 S. 225/30*. Stratigrapliie. 
Beschaffenheit der Erze. Lagerungsverhaltnisse, Yorrate, 
Gesichtspurikte fiir Abbau. Wirtschaftliches. Ausblick in 
die zukiinftige koloniale Lagerstattenforschung.

Bergtechnik.
Allgemeines. Rangę, Paul: D e r  B e r g b a u  d e r  d e u t 

sc h e n  S c h u t z g e b i e t e  in A fr ik a  und  in d e r  S iid see  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r u c k s i c h t i g u n g  des  E rz -  
b e r g b a u e s .  Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 10 S. 213/21*. Wert 
der Bergbaufórderung der Schutzgebiete. Mineral- 
vorkommen und Bergbau der deutschen Schutzgebiete in 
Afrika: Allgemeines und Geologischcs, Togo, Kamerun, 
Deutsch-Sudwestafrika, Deutsch-Ostafrika. Die Siidsee- 
schutzgebiete: Geologischcs. Kaiser-Wilhelms-Laiid.
Deutsch-Ozeanien.

Schultze, Joachim: G e o g r a p h i s c h e  B in d u n g e n  des  
B e r g b a u e s  in d en  T r o p e n .  Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 10 
S. 236/42*. Die Begrenzung der Tropen und ihre inneren
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Gegensatze. Der Neulandcliarakter der Tropcn. Koloijiale 
Landesplanung.

Quittkat, Gotthold: G e w in n u n g  u n d  A u f b e r e i t u n g  
d e r  M o ly b d a n e r z e  d e r  K n a b e n g r u b e  in N o rw e g e n .  
Met. u. Erz 38 (19-11) Nr. 11 S. 261/64*. Vorkotnmen und 
Bedeutung des Molybdans. Geologisclie Verhąltnisse, 
Grubenbetrieb und Aufbereitung der Knabengrube. Be- 
triebsergebnisse.

Schiirfen. Fritsch, Volker: Die M ó g l i c h k e i t  e in e r  
g e o e l e k t r i s c h e n  F e h l m u t u n g  m it  b e s o n d e r e r  Be- 
r u e k s i c h t i g u n g  d e r  bei  d e r  F u n k m u t u n g  ge-  
g e b e n e n  V o r a u s s e t z u n g e n .  Elektr.ini Bergb. 16 (1941) 
Nr. 3 S. 37 43*. Grumlsntzliches. Geriite-, Mefi- und Elek- 
trodenfehler. Eiektrische Veranderungen des zu bestimmen- 
den geoiogischen Leiters. EinfluB der Oberdcckung sowie 
der Jahreszeit und der Witterung.

Schachtabteufen. Jonas, Adalbert: D ic W i d e r s t a n d s -  
f i ih ig k e i t  d e r  F r o s t w a n d  be im  S c h a c h t a b t e u f e n  
n ach  dem  G e f r i e r v e r f a h r e n  u n d  ih r  E in f luB  auf 
ilen S c h a c h ta u s b a u .  Gluckauf 77 (1941) Nr. 25
S. 365/77*. Der Ausluibdurchmesser ais Grundlage der 
Frostwandberechnung: Anfordcrungen an den Schacht
ausbau, Ergebnisse der Untersuchungen des »Tubbing- 
ausschusses«, Domkes Untersuchungen. Korrosionsfcstig- 
kcit des Schachtausbaues. Die Starkę der Frostwand: 
Temperatur und Festigkeit gefrorener lockerer Massen, 
die Versuchc von Beeringen, die statischen Bcrechnungen 
von Domkę. Die Frosłstarke. Ergebnisse und Folgerungen: 
Festigkeit und Sicherheit der Frostwand und der Tiibbing- 
ausbau. Die Frostwand ais Stórungsursdchc. (SchluB folgt.)

Grim, Richard: H e r s t e l l u n g ,  E r h a r t u n g ,  W a s s e r -  
d i c h t i g k e i t  und  A g g r e s i v b c s t a n d i g k c i t  von B e ton  
ijn S c h a c h tb a u .  Gliickauf 77 (1941) Nr. 24 S. 353/57*. 
Abhangigkeit der Festigkeit von Beton von der Korn- 
zusainmensefzung der Zuschlagstoffe, dem Wassergehalt 
und dem Zementgehalt. EinfluB des Temperaturverlaufs 
auf die Erhartung. Erórterung der zerstórenden Ein- 
wirkungen der Magnesiumsalze, Sulfate und der kohlen- 
saurehaltigen Wasser.

Thomas, Kurt: V e r s t  ii r k u n g d e r  S c h a c h t -  
w a n d u n g  in n e r h a lb  q u e l l e n d e r  T o n s c h  ich ten .  
Gluckauf 77 (1941) Nr. 24 S. 360/61*. Kurzer Hinweis auf 
ein bewahrtes Ausbauverfahren.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Krafterzeugung. Ehmig, Jos.: D ie  K o h le n s t a u b -  

b r e n n e r .  Arch. Warmewirtsch. 22 (1941) Nr. 5 S. 103/07*. 
Anfordcrungen an den Brenner. Brennerbauarten und 
-anordnungen. Erórterung verschiedener Betriebsfragcn.

Werkstoffe. Miiller-Hillebrand, D.: W e r k s t o f f -
u m s t e l l u n g  u n te r  B c r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  E l e k t r o 
te c h n ik  im B e rg b a u .  Elektr. im Bergb. 16 (1941) N r.3  
S. 43/47*. Wcrkstoffersparnis durch Weiterentwicklung 
elektrischer Betriebsmittel. Wcrkstoffsparende Einzel- 
elemente.

Krajtverteiiung. Molly, A., und F. Sessinghaus: D ie 
n e u e n  V o r s c h r i f t c n  fiir I n s t a l l a t i o n s m a t e r i a l .  
Elektrotechn. Z. 62 (1941) Nr. 24 S. 533/66*. Wiedergabe der 
am 1. Juli 1941 neuaufgestellten VDE-Vorschriften fur
1. Vcrbindungs- und Abzweigdosen, Hauptleitungs- 
abzweigkasten sowie Leuchtcnkleinmen, 2. Lampen- 
fassungen und Lampensockel bis 750 V, 3. Steckvorrich- 
tungęn bis 100 A 750 V, 4. Schalter bis 60 A 750 V. 
Regeln fiir Priifgcrate und Prufverfahreń.

Chemische Technologie.
Nebenproduktengewinnung.Thau, Adolf: A m m o n iu m - 

s u l f a t g e w i n n u n g  auf  K o k e re ie n .  III. 01 u. Kohle 37 
(1941) Nr. 21 S. 411 21. Nebencinrichtungcn, wie Salz- 
heber, Salzpfanncn, Salzschleudern usw. Nachbehandlung 
des Salzes durch Neutralisierung und Trocknung. Der 
Sattigerbetrieb. Andere Ammoniaksalze.

Kersten, E.: R e in ig u n g  von  S c h w e lw a s s e r  d u rc h  
Ó le x t r a k t io n .  Braunkohle 40 (1941) Nr.22 S.281/88*. Das 
Entphenolungsverfahren nach Koppers. Beschreibung einer 
Versuchsaulage unter Einsatz von Separatoren und Er
órterung ihrer Bcwiihrung und Wirtschaftlichkeit.

Kohtensortenproblem. Ulrich, Fritz: Die V e r b r e i t u n g  
d e r  G a s w e r k s k o h l e n b a s i s  u n d  d ic  b e t r i e b l i c h e n  
M a B n ah m en  zu i h r e r  A u s n u tz u n g .  Gas- u. Wasser- 
fach 84 (1941) Nr. 23 S. 347/50*. Verknappung der fiir die 
Gaswerke in Bctracht kommenden Fett- und Gaskohlen. 
Errichtung und Vorteile von Mahl- und Mischanlagen. Ver- 
wendung von treibenden und von groben Kohlen.

Olschieferverarbeitung. Sundius, Av Nils: O l je -
s k i f f e r f ó r e k a m s t e r  och  s k i f f e r o i j e i n d u s t r i e .  
(SchluB.) Tek. T. Bergsvetenskap 71 (1941) Nr. 24 S.46/5Ó. 
Angaben iiber die neuere Entwicklung der Ólschiefer- 
industrie, im besonderen der Nebenproduktengewinnung.

Hiittenwesen.
Erzverhiiiiung. Brenthel, Franz: Die E rz .v e rh i i t tu n g  

in K o lo n ia lg e b i e t e n .  Met. u. Erz 38 (1941) Nr. 10
S. 230/33. Ailgemeine Gesichtspunkte fiir die Eigen-
vcrhiittung. Erórterung der Verhuttungsinóglichkeit der 
wichtigsten Erze.

Chemie und Physik.
M it han. Herming, Fritz: A n a ly  t i s c h e  U n t e r 

s u c h u n g e n  i ib e r  d ie  S p a l tu n g  u n d  U m w a n d lu n g  
des  M e t han  s bei d e r  E r w a r m u n g  m e t h a n h a l t i g e r  
B r c n n g a s e .  Arch. Eisenhuttenwes. 14 (1941) Nr. 12
S. 5S1/86*. Versuchsanordnung. Untersuchungsergebnissc 
mit einem methanreichen Brenngas sowie mit Gasen gc- 
ringeren Methangehalts wic Koksofengas und Leuchtgas.

Recht und Verwaltung.
Knappschaft. Thielmann: D er  B e g r i f f  d e r  B e ru f s -  

u n f a h i g k e i t  in d e r  k n a p p s c h a f t l i c h e n  P e n s io n s -  
v e r s i c h e r u n g .  Kali 35 (1941) Nr. 6 S. 87/93. Mitteilung 
einer Reihc von Entscheidungen, durch welche dic Beur- 
teilung der Berufsfahigkeit kiinftig auf eine neue Grund- 
lagc gestellt ist.

Wirtschaft und Statistik.
M ctallwirtschaft. Dobransky, Rudolf: D ie B e 

d e u t u n g  d e r  E r z s c h a t z e  A f r ik a s - f i i r  d ie  M c t a l l 
w i r t s c h a f t  E u ro p a s .  Met. u. Erz 3S (1941) Nr. 10 
S. 244/5S*. Wirtschaftlichkeit und Wert der Erzeugung und 
Ausfuhr der einzelnen Erze und Metalle. Bedeutung des 
afrikanischen Erzbergbaues fiir Europa, die Kolonial- 
machte und die rohstoffarmen Staaten, Zukunftsaussiclrten.

Verschiedenes.
Albert-Kanal. Delmer, Alexandre: Le c a n a l  A lb e r t  

et le d e v e ! o p p c m e n t  du b a s s in  h o u i l l e r  de  la C a m - 
p ine .  Rev. Univ. Mines. S4 (1941) Nr. 4 S. 125/31*. Be
deutung des Albert-Kanals fiir die Entwicklung des Kohlen- 
beckens der Campine.

Bergschulwesen. Riedel: D as  s a c h s i s c h c  B e rg -  
s c h u lw e s e n  u n d  das  s a c h s i s c h c  G e s e tz  i ib e r  B c rg -  
s c h u lv e r e i n e .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 23 S. 293/9S. Be
stimmung des siichsischen Gesetzes iiber die Bergschul- 
vereine vom 2. September 1940. Vergleich mit den Vor- 
schriften des prculiischen Gesetzes.

Arbeitseinsatz. Stumpf, Fritz: A u s l i i n d e r  und
K r i e g s g e f a n g e n e  i n d e r  g e w e r b l i c h e n  W i r t s c h a f t .  
Braunkohle 40 (1941) Nr. 24 S. 305/OS. Aufenthaltserlaubnis 
fiir Auslander, Anwerbung, Antragsverfahren, Arbeits- und- 
Lohnbedingungen, Arbeitsbuchpflicht, Lohniiberweisung 
und Briefverkehr nach der Heimat, Betreuung. Grund- 
satzliches zum Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen, 
Unterbringung, Bewachung, Verpflegung, Bekleidung, 
Arbeitszeit, Arbeitsentgelt, Sozialversiclicrung, Transport- 
kosten, Meldepflicht und Behandlung.

P E R S  Ó N  L I C  H  E  S
Der im Reichswirtschaftsministerium kommisśarisch 

beschaftigte Bergassessor C o r e l l  ist zum Bergrat ernannt 
worden.

Oberwiesen worden sind die z. Z. zum Wehrclienst 
einberufenen Bergassessoren F i c k l e r  dem Bergrevier 
Essen III, R i e d in g e r  dem Bergrevier Kattowitz-Siid.

Versetzt worden sind:
der Bergrat B e r n h a r d t  vom Oberbergamt Breslau 

an das Bergrevier Gleiwitz-Nord,
der Bergrat K r i e n s  vom Bergrevier Gleiwitz-Nord 

an das Bergrevier Beuthen-Nord,
die Bergassessoren R u g ę  vom Bergrevier Sosnowitz 

und D icke vom Bergrevier Kónigshiitte an das Ober
bergamt Breslau.

Gestorben:
am 23. Juni der Markscheider i. R. Peter O d e r m a n n  

im Alter von 69 Jahren.


