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Abb. 1. Langenfeld mit »geodatischer Vierung«.

M ehr ais 100 Jahre lang hat im bergrechtlichen Schrift
tum eine einheitliche Meinung iiber die Streckung dieser 
Langenfelder bestanden. Diese Auffassung ist in Abb. 1 
festgelegt,  die zeigt, dafi man entsprechend dem W ortlaut 
und Sinn des Gesetzes die winkelrechte Vierung der_ Berg- 
ordnungen durch eine gróBere horizontale ersetzte, dic 
wie jene in jedem Punkte des Fundflózes angelegt wurde, 
wobei fur die ewige Teufe das Tiefste  des Fundflózes 
maBgebend blieb. Man hat diese Auffassung von der 
Streckung des Langenfeldes nacli dem Gesetz vom 1- Juli 
1821 in neuerer Zeit kurz ais » g e o d a t i s c h e  V i e r u n g «  
bezeichnet.

E rst  durch die beiden Arbeiten von F u h r m a n n 1 und 
B r i i c k 2 aus dem Jahre 1921 entstanden Meinungs-

1 F u h r m a n n ,  K.: Ober dic Vierung der Langenfelder, M itt.. Mark- 
scheidewes. 32 (1921) S. 1.

2 B r i ic k :  Ober Langenfelder breiter Vierung, M itt. Markscheide- 
wes. 32 (1921) S. 33.

Abb. 3. Langenfeld mit der Begrenzung nach dem General- 
befahrungsprotokoll vom 24./2Ó. August 1836.

Abb. 2. Langenfeld m it »geologischer« V ierung im GrundriB  und Profil.

1 U r t e i l  d e s  R e i c h s g e r i c h t s  
vom  2 0 . D e z e m b e r  1924, Z. Bergr. 6 6  

(1925) S. 397; U r t e i l  d e s  R e ic h s -  
g e r i c h t s  v o m  20. D e z e m b e r  1924, 
daselbst, S. 408.

■ 2 U r t e i l  d e s  R e i c h s g e r i c h t s  
vom  26. J u n i  1929. Z. Bergr. 71 (1930) 
S. 238.

5 K o c k m a n n , H .O .: Vom Recht 
der Langenfelder im Ruhrbezirk, Gluck
auf 76 (1940) S. 270; Das horizontale 
Verfnessen der Vierung von Langen- 
feldern. M itt. Markscheidewes. 51 (1940) 
S. 55.

Die Vierung und ewige Teufe der Langenfelder nach dem preuBischen Gesetz 
vom 1. Juli 1821.

M o r  m a r  A/c///

Von Professor Dr. Karl O b e r s t e - B r i n k ,  Essen.

Das fiir dic rechtsrheinischen Landesteile Preuliens er- 
lassene Gesetz vom 1. Juli 1821 befalit sich in den §§ 1,
5 und 6 mit der Streckung der Langenfelder mit groBer 
Vierung. Diese Paragraplien haben folgenden Wortlaut: 

§ 1. Die Muthung und Verleihung des Bergeigen- 
thums auf Flótzen soli kiinftig nicht bloB im Gevierten, 
sondern  auch in gestrecktem Felde nach Langen-Ver- 
messung zulassig sein.

§ 5. Bei der Verleihung eines gestreckten Feldes auf 
einem Flótze wird, s tatt der bisherigen Vierung, sowohl 
dem ersten Finder, ais jedem nachfolgendcn Muther eine 
ausgedehntere  Vierung zugestanden, welche nach dem 
Ermessen der verleihenden Bergbehórde bestimmt 
werden soli, jedoch nicht uber f iinfhundert Lachter hin- 
ausgehen darf .

§ 6. Es soli diese Vierung horizontal vom Dach oder 
von d e r  Sohle des vcrlieheneu Flótzes gemessen, und sie 
kann entw eder theils im Hangenden, theils im Liegen
den, oder ganz im Hangenden oder ganz im Liegenden 
genomm en werden.

A/o rc/en

verschiedenheiten, die tro tz  mehrerer inzwischen er- 
schienener Abhandlungen und der Reichsgerichtsurteile aus 
den Jahren 19241 und 19292 nicht geklart worden sind, 
sondern dadurch noch verwickelter wurden, daB K lo c k -  
m a n n 3 in zwei Arbeiten aus dem Jahre 1940 einen neuen, 
im Schrifttum bisher noch nicht vorgebrachten Stand- 
purikt einnahm.

Fuhrmann und Briick haben, von der weiter unten 
behandelten Querlinienmutung ausgehend, in ihren Ar
beiten vom Jahre 1921 dic Ansicht vertreten, daB sich die 
Langenfelder mit groBer Vierung nach dem Gesetz vom
1. Juli 1821 aus der Querlinienmutung entwickelt hatten 
und daher jedes von der Querlinie durch den Fundpunkt 
in der Fundsohle geschnittene Flóz bis zu seinem eigenen 
Tiefsten verliehen sei. Abb. 2 gibt die Auffassung von 
Fuhrmann und Briick, die man neuerdings ais » g e o -  
l o g i s c h e  V i e r u n g «  bezeichnet (besser ware die Be
zeichnung »geologische Streckung*), im GrundriB und 
Profil wieder.

A / o r d e n  S ó c /e n
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Eine dritte, sowohl von der »geodatischen« ais auch 
von der »geologischen« Vierung abweichende Auffassung 
ist vom Oberberghauptinann gelegentlich d e r  General: 
befahrung des Ruhrbezirks im Jahre 1836 vertreten worden. 
Sie ist in dem G e n e r a l b e f a h r u n g s p r o t o k o l l  v o m
21./26. A u g u s t  1836 niedergelegt und hat den nach- 
stehenden, durch die Abb. 3 crlauterten Wortlaut. Ich 
ftihre diesen W ortlaut deswegen hier ausfiihrlich an, weil 
er in dem weiter unten behandelten Reichsgerichtsurteil 
vom Jahre  1929 eine Rolle spiclt. Bis dahin w ar e r  auficr- 
halb des Kreises der Behórden unbekannt.

§ 11. E w i g e  T e u f e  b e y  L a n g e n - V e r m e s s u n g  
u n d  § 12. G r o f i e  V i e r u n g .

Bey Erórterung  dieser beiden Gegęristande ergab 
sich, dali iiber die Frage:

auf welche Weise der Raum eines G ru b en fe ld es / :  der 
Gruben-Kórper :/ in der Teufe begrenzt werde, welin 
ein Flótz nach Langenmali mit e iner grofien Vierung 
nach dcm Gesetz von 1S21 verliehen scy?  

zwey sehr verschiedene Ansichten herrschen.
Dic e i n e  Ansicht, diejenige, welche das Feld einer 1 

solchen Zeche am meisten beschrankt,  n im m t an, dafi 
von jedem Punkte des Fundflótzes, quer gegen das 
Streicheh, eine hori/.ontale Linie von der Lange der  vcr- 
liehenen Vierung ins H angende oder Liegende gezogen 
w erden miisse. Eine durch die Endpunkte  aller dieser 
Linicn gelegte Flachę w are nach dieser Ansicht dic 
Granze des Gruben-Kórpers.

A a a  sey das Fundflótz, weiches nach Langenmali 
mit einer bis y  reichenden horizontalen Vierung ins 
Liegende oder nach Norden vcrliehen ist; die Vertikal- 
linien M x und my bezeichnen die tiefsten Punk te  der  
nach Norden und Siiden zunachst vorliegcnden Flótz- 
mulden: so w are nach jener ersten Ansicht y \ a  der 
Querdurchschnitt der Vierungsfliiche und y  \  a a A das 
Querprofil des Grubenkórpers .

Eine z w e i t e  Ansicht g eh t  davon aus, dafi jede 
Vierung, ihrem allgemeinen Begriff nach, das Fund
flótz in iiberall gleichen Abstiinden begleiten miisse, und 
gibt daher  der Vierungsfliiche auch in der Teufe eine 
dcm Verhalten des Fundflótzes vollkommen parallele 
Lage. Hiernach wiire in dem durch obige Figur dar- 
gestcll ten Fali nicht Y ^ a ,  sondern der Querdurch- 
schnitt der Vierungsflache, mithin y  (3 a  a A das Quer- 
profil des Gruben-Kórpers .

Die e r s t e  Ansicht halt sich s treng  an den Ausdruck: 
h o r i z o n t a l e  Vierung. Es ist jedoch einleuchtend, daB 
ein so konstruirtes Grubenfcld, sobald das Fundflótz 
eine flachę Lagerung annimmt, sich nur auf eine geringe 
Machtigkeit der Gebirgsschichten erstreckt. Bey hori- 
zontaler Lagerung der Flótze und Gebirgsschichtungeii 
wurde von der Vierung garnichts iibrig bleiben; das 
G rnbenfeld wiire hier auf das Fundflótz beschrankt. 
Zugleich ist klar, dali nach dieser Ansicht die in die 
V ierung fallenden Flótze, zumal bei Sattel- und Mulden- 
bildungcn — im obigen Beispiel die Flótze b, c, d und 
die Gcgenflugel f, g, h, i, k  — auf eine hóchst willkiihr- 
liche und  fiir den Betrieb uberaus nachtheilige Weise 
von den Begranzungsflachen des Grubenfeldes durch- 
schnitten werden.

Dic z w e i t e  Ansicht nimmt es mit dem horizontalen 
C harak te r  der Vierung weniger streng, und sucht dafiir 
das willkuhrliche Zerschneiden der iiber- und unter- 
liegenden Flótze dadurch zu yerniindern, dafi sie die 
Begranzungsflachen dem Fundflótz parallel folgen lafit. 
Hiernach wird. der Ausdruck: h o r i z o n t a l e  Vierung in 
dem Gesetze von 1821 nur auf die Oberflache bezogen, 
wobei sodann noch besondere Zweifel dariiber ent- 
s tanden sind, ob die unter dcm Fundflótze liegenden, in 
die Vierung eingcschlossencn Flótze ein jedes bis zu 
seinem eigenen Muldentiefsten oder nur bis zu einer aus 
dem Tiefsten des Fundflótzes gezogenen Horizontale zu 
dem verliehenen Grubenfelde gelióren? eine Frage, 
welche sich nach der ersten Ansicht von selbst beant- 
w orte t  und dcmgetnafi auch durch das Konferenz- 
Protokoll vom 7./16. August 1834 § 11 b im Sinne der 
l e t z t e r n  Altcrnathre entschieden worden ist. Wollte man 
aber auch der entgegengesetzten Annahme den Vorzug 
geben, so ist dennoch klar, dafi auch jene zweite Ansicht 
das willkuhrliche Zerschneiden der r ló tz e  nur in dem 
Fali vermeidet, wenn das Fallen der Gebirgsschichtcn

keinen wesentlichen Veranderungen unterworfeu ist. Bey 
irgend abweichendem, vielleicht gar  entgegengeset/ .tem 
Einfallen der Gebirgsschichten ist auch nach dieser An
sicht ein Durchschneiden der in der  Vicrung liegenden 
Flótze nicht zu vermeiden, wie in obiger Figur an den 
Flótzen f, g, h, i, k ersichtlich ist. Es entstehen dann auch 
hier Berectitigungen bis auf gewisse willkuhrliche Teufen 
oder Sohlen einzelner Flótze, welche mit de r  N atur der 
L;ingen-Vermessung unvereinbar sind.

Diese zweite Ansicht w ar bisher die in den Re- 
vieren g e w ó h n l i c h c ,  ohne dafi Zweifel iiber dieselbe 
Veranlassung zu Declarationcn gegeben  haben.

Der H err  O berberghauptinann  bemerkte, dafi keine 
von beiden Ansichten unbeding t mit dcm Sinne und der 
Absicht des GesetzeS iibereinstimme, dafi jedoch das 
Prinzip d e r  z w e i t e n  Ansicht nu r  konsequent durch- 
gefiihrt werden diirfe, um allen Erfordernissen zu ent- 
sprechen, welche sich an eine zweckmafiige, dem 
Wohle des Bergbaues, sowie einer richtigen Betriebs- 
fiihrung entsprechende Begriinzung der Grubenfelder 
machen liefien. Im hiesigen Flótz-Gebirge, besonders da, 
w o viele Flótze in mannigfachen W indungen und unter 
sehr yeranderlichen Neigungswinkeln aufsetzen, sei es 
durchaus nothwendig, bei Begriinzung der  Grubenfelder 
den gegebenen L a g e r u n g s -  und S c h  i c h tu n g s -Y e r1- 
hiiltnissen sich anzuschlielien. Dies konne wohl ein 
Langenfeld mit Vicrung, niemals aber ein geviertes Feld 
mit ringsum saiger fallenden Ebenen. Das Feld mit 
grofier Vierung habe auch zwey saigere  Begriinzungs- 
ebenen, namlich diejenigen, welche die F e ld e s la n g e  be- 
granzten und welche dic Flótze gewóhnlich nach ihrer 
Fall-Linie oder doch nicht sehr abweichend von dieser 
durchschnitten; also Griinzen, wie sie sich fiir den Bę- 
tr ieb eigneten, nicht aber s tórend auf denselben ein- 
wirkten. In der Richtung der F e ld e s - B r e i t e  hingegen 
sey ein wiUkiilirliches Durchschneiden und Zerstiickeln 
der iiber- und unterliegenden, in einen zusammenhangen- 
den Bau zu fassenden Flótze, -  gleiciwiel ob durch die 
sa igeren Ebenen eines gevierten Feldes oder durch die 
Vierungsebcnen eines nach einer der  beiden obigen An- 
sichtcn begranzten  Langenfeldes — offenbar hóchst ver- 
derblich und fiir einen regelmafiigen Abbau der einzelnen 
Flótzstiicke in yielen Fallen ein uniibersteigliches Hinder- 
nis. W enn man also nicht ahnehmen wolle, dafi der 
G esetzgcber  eine mit den Regeln des Bergbaues unver- 
einbare Begriinzung des Gruben-Eigentluims einzufiihren 
bcabsichtigt habe, so konne die »horizontale Vierung« 
nach dcm Gesetz vom 1. Juli 1821 nur dahin ausgelegt 
werden: d a f i  a l l e  F l ó t z e  i n n e r h a l b  d e r  an  d e r  
O b e r f l a c h e  a b z u n e h m e n d e n  h o r i z o n t a l e n  
V i e r u n g ,  d. h. a l l e ,  w e l c h e  v o n  e i n e r  d u r c h  die 
E n d p u n k t e  d i e s e r  V i e r u n g  g e l e g t e n  s a i g e r e n  
E b e n e  d u r c h s c h n i t t e n  w e r d e n  w u r d e n ,  — sie 
m ó g e n  i i b r i g e n s  zu  T a g e  a u s g e h e n  o d e r  n ic h t ,  
i n u l d e n -  o d e r  s a t t e l f ó r m i g  g e l a g e r t  s e y n  — dem 
G r u b e n f e l d  a u f  g l e i c h e  W e i s e  a n g e h ó r e n ,  a is  ob 
s i e  zu  d i e s e r  F e l d e s l a n g e  n a c h  L i in g e n m a f i  b e 
s o n d e r s  v e r l i e h c n  w o r d e n  w a r e n ,  m i t h i n  bey  
S a t t e l b i l d u n g e n  b i s  z u  d e m  t i e f s t e n  P u n k t e  d e r  
n ii c h s t  v o r l i  e g e n  d e n  M u l d ę ,  b e i  M u l d e n -  
b i l d u n g e n  b i s  zu  d e m  h ó c h s t e n  P u n k t e  des  
n a c h s t v o r l i e g e n d e n  S a t t e l s .

Nach dieser Ansicht e rgebe sich einfach, wie in 
jedem, auch dem komplizirtestcn Falle die Granze des 
Grubenfeldes uberhaupt und  auf den e i n z e l n e n  Flótzen 
insbesondere zu bestimmen sey, und wie hiebey 
Grubenfelder entstanden, welche sich an die nach 
Langenmali bisher verliehenen vollkommen anschlóssen, 
ohne nach der Teufe hin freies Feld zwischen sich zu 
lassen. Jede  andere Ansicht ftihre, wie gesagt, auf 
unstatthafte Folgerungen, und sey  auch mit den dem Ge
setze zum G runde liegenden Motiven nicht zu vereinigen. 
Letztere liefien namlich keinen Zweifel iibrig, dafi bey 
Einfiihrung der grofien horizontalen Vierung die friihere 
hiesige Observanz der sog. Querlinien-Belehnungen ais 
Vorbild gedient habe ; bei dieser Verleihungsart sei aber, 
wie allgemein ais richtig anerkannt wurde, jedes einzelne 
in die Querlinie  fal lende Flótz bis zu seinem eigenen 
Muldentiefsten resp. Sattelhóchsten ais zu dem Gruben
felde des Beliehenen gehórig  betrach te t  worden. —

Ob diese Ansicht iiber die B edeutung der durch 
das Gesetz voni 1. Juli 1S21 eingefiihrten horizontalen
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Vierung gesetzlicher Sanction bediirfe, — ob eine Decla- 
ration des Gesetzes in diesem Sinne nicht wenigstens 
deshalb notwendig seyn werde, um die Entscheidungen 
der Gerichte mit dem Vcrfahren der Bergbehórden in 
Obereinstimmung zu erhalten, — dariiber konnte hier 
nicht entschieden werden. — Dagegen waren die An- 
wesenden darin allgemein einverstanden, dali die oben 
beschriebene Begranzunąsart d e r  G rubenfelder nach 
LangenmaaB mit groBer| Vierung den hiesigen Lagerungs- 
Verhaltnigsen und den Formen, welehe die bereits vor- 
handenen Berechtsame erlangt hatten, durchaus an- 
gemessen erscheine und in den meisten Fallen vor der 
gevierten Vermessung den V o r z u g  verdiene.

Nach der Auffassung des O berberghauptm anns hat 
also der zum Grubenfeld gehórende Kórper im Querschnitt 
die in Abb. 3 durch Rasterung angegebene Gestalt.

Name des Feldes

Abb. 4. Oberflachenvierung und Teuferivierung 
nach Klockmann.

Die vierte Ansicht wird von K l o c k m a n  n ver- 
tre ten , der annimmt, dafi die Vierung zwar horizontal zu 
vermessen, aber wie beim Langenfeld mit kleiner Vierung 
winkelrecht zum Fundflóz anzulegen sei. Es wird also 
nach ihm in dem Beispiel Abb. 4 vom Fundpunkt,  d. h. 
dem Anfangspunkt der am Tage  horizontal vermessenen 
Vierung a (Oberflachenvierung) die Senkrechte b auf das 
yon der Vierung noch erfaBte Flóz C gefallt, und die 
Lange dieser Scnkrechten' beżeichnet das. VierungsmaB 
(Teufenvierung), mit dem die Vierungsfl;iche das F und
flóz wie bei der bergordnungsmaBigen kleinen Vierung 
begleitet. Die Auffassung Klockmanns entspricht bis zu 
einem gewissen G rade der im Generalbefahrungsprotokoll 
vom Jahre 1836 zu 2) vertretenen Ansicht.

Mit diesen vier Ansichten gilt es sich auseinander- 
zusetzen, wenn man das Langenfeld mit gróBer Vierung 
nach dem Gesetz vom 1. Juli 1821 behandeln will. Die 
Arbeit ist mir wesentlich dadurch erleichtert worden, daB 
sich mir die Gelegenheit bot, die Berechtsamsgeschichte 
einiger hundert  Langenfelder im Siidcn des Ruhrbezirks 
kennen zu lernen. Auch bin ich dem Reichswirtschafts
ministerium zu Dank verpflichtet, weil es mir ftir eine 
umfassende Arbeit iiber die Geschichte des Berechtsams- 
w'esens im Ruhrbezirk, aus der die vorliegende Abhandlung 
ein Ausschnitt ist, bereits vor einigen Jahren Abschriften 
einer Reihe von Schriftstiicken aus seinem Archiv zur Ver- 
fiigung gestellt hat, die es mir ermóglichen, weiteres Licht 
in die Dinge zu bringen. —

Zweifellos ist das Gesetz vom 1. Juli 1821 im wesent- 
lichen durch die Verhaltnisse im Ruhrbezirk veranla(it 
worden. Es ist daher notwendig, sich mit der Lage des 
Berechtsamswesens im Ruhrbezirk zur Zeit des Erlasses 
des Gesetzes zu befassen.

Die Lage des Berechtsamswesens im Ruhrbezirk 
um die W ende vom 18. zum 19. Jahrhundert.

Die Berechtsamsverhaltnisse im Ruhrbezirk zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts  sind dadurch gekennzeichnet, dali es 
eine Unzahl unerledigter Mutungen gab, um deren Auf- 
arbeitung man sich jahrzehntelang bemiiht hat. Die nach- 
stehende Zusammenstellung einer Reihe von Langen
feldern aus dem Bochum-Wittener Bezirk zeigt, welehe 
Zeitraume zwischen der Mutung und Verleihung dainals 
verstrichen und dafi um das Jahr 1834, ais die Leitung 
des Bergwesens voin Innenministerium auf das Finanz- 
ministeriuin iiberging und die Erledigung der alten 
Mutungen end!i:h ta tkraf tiger vorangetrieben wurde, noch 
zahlreiche Verleihungsantrage aus dem 18. Jahrhundert  
unerledigt waren.

L a te rn e ........................................

N e s t o r ........................................

Carl Friedrich (W itten). . . .

M a r th a ........................................

H einrich ....................................

F r is c h a u f ....................................

G e l l e r t ........................................

loliann C h r is to p h ........................
v c r. Kirschbaum

und Neumark Nro. I ................
Ver. Kirschbaum 

u n d N e u m ark N ro .il . . . .

F o r tu n a ............................................

T r e u e T h a l ....................................

Carl W ilh e lm ................................
Junger Mann und Septem ber . . 
N e u -H a t t in g e n ............................

N e u - R u h r o r t ................................

HOlfegottes und Christiana . . . 
Westermanns Leibzucht N ro. 1 

und Nro. II . . .  ....................

Gotłessegen (B ochum )................
Ver. Neue MIBgunst N ro. I 

und Nro. I I ................................

Backwinkler Erbstollen . . . .

B onifacius........................................

Ver. GIflcksburg Nro. I u. Nro. 11

Getreue B ergniann........................

Gemutet
am

12./13. 4. 
1799

3. 2. 1787 

22. 4. 1799

2. 10. 1782
25./2S. 11. 

1766
2. 1. 1772

25 2. 1766 
11. 4. 1767
12. 3. 1781 

9. 12. 1819 

9. 12. 1819 

23. 3. 1771 

30. 8. 1798

I. 9. 1775 
30. 8. 179S 
20. 5. 1780

23. 6. 1769

21. 3. 1769

24. 10. 1748 

7. 12. 1782 

16.4. 1812 

24. 11. 1797

22. 2. 1772

12. 1. 1766
13. 5. 1764/ 

6./7.9 1787

Verliehen
am

30. S.'14. 9. 
1S3S

9./24. 2. 
1850

2./18. 12. 
1829 

23. 10. / 
29. II. 1837
10./29. 8. 

1S40
20. 2./14. 3.

1844 
S. 4./3. 5.

1850 
17. 4./12. 5.

1549 
26. 4./13.5.

1844 
22. 3./3. 4.

1550 
16. A. 12. 5.

1827 
25. 2 /2t. 3. 

1846
15. 5./4. 6.

1845
13 12. 1842 
9./24. 10. 

1849
16. 3. '5.4.

1836 
3./20. 11.

1837
23. 12. 1841/ 
12 1. 1842 

25. 6/11. 7.
1832 

23.9./12.10.
1843 

22 2./28. 4.
1824 

8. 3./2. 4. 
1845 

16. 11./
17. 12. 1842
25. 8. 1858

LSngenfeld mit 
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Vierung

+

+
+

+
+
+
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+

Die Zalil d ieser Beispiele lieBe sich aus dem Ruhrbezirk 
beliebig yermehren. Besser ais alles andere diirfte aber ein 
Bericht des Bergmeisters Honigmann zu Bochum vom 
26. Januar 1S33, in dem er dem Geviertfelde das W ort 
redet, die Verhaltnisse schildern:

D a s  u n g e o r d n e t e  u n d  v e r w i c k e l t e  B e r e c h t s a m s -  
w e s e n  a u f  d e n  S t e i n k o h l e n  F l ó t z e n  d e r  G r a f -  
s c h a f t  M a r k  n e b s t  V o r s c h l a g e n ,  w ie  d i e s e m  
w a c h s e n d e n  U b e l  E i n h a l t  zu g e b e n  s e i n  d i i r f t e .

In den SOer Jahren, wo spekulative Gewerke das 
kiinftige Emporkommen des Bergbaues voraussahen, 
wurden die Muthungen haufiger.  In diesen und in den 
90er Jahren, wo so ausgezeichnete Techniker und  Richter 
an der Spitze standen, fand  man wenig Bedenken, 
Muthungen nicht nur auf einzelne vorher erschiirfte 
Flótze, sondern auch auf Fortsetzungen von Zechen und 
Muthungen, selbst sogar  auf Querlinien, iiber die darin 
etwa durchstreichenden Flótze anzunehmen. Den Erb- 
stóllnern wurden die Querlinien, worauf sie hin- 
zutreiben gedachten, nach einem gewahlten termino ad 
quem, zu viertel und halben Stunden lang bewilligt, und 
mit Zusicherung der darin aufsetzenden Flótze beliehen, 
gewóhnlich unter der Bedingung, jedes durchfahrene 
Flótz zu seiner Zeit speziell zu muthen, und sich solches 
verleihen zu lassen.

Man d a rf  sicher voraussetzen, daB jene obengenann- 
ten geistreichen und  wissenschaftlich ausgebildeten 
Techniker und Richter, bei Befolgung dieser Maximen 
oder der etwas abweichend von der Bergordnung selbst 
gebildeten Grundsatze, ihre guten Absichten hatten. .Sie 
sahen ein, dafi bei so einer Menge von Flótzen, die durch 
Analogie leicht zu entwickeln und aufzufinden waren, 
nach gesetzlicher Procedur, welehe die Bergordnung fur 
Gange vorschreibt, in Schurfdistricten aufwerfen  zu 
lassen, um den Begriff von Finderrechten d a rau f  anzu- 
passen, Muthungen anzunehmen, dies eine unendliche 
Verwickelung zur Folgę haben miisse. Ihre Grundsatze 
wurden daher auch noch unter der Leitung des H errn  
Bólling, jedoch mit einiger Einschrankung, bis 1817 
befolgt.

Nicht unbemerkt d a rf  man jedoch lassen, daB seit 
1805 theils durch Beamtenwecnsel, Zwischentr it t der
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franzósischen Herrschaft, Oberladung von sonstigen Ge- 
schaftenf die schon sehr in Ruckstand gekommene Be- 
rechtsamsberichtigung nicht sonderlich gefó rde r t  werden 
kónnte, die friihere A nhaufung von Muthungen also noch 
bedeutend anwachsen mufi te.

Nun d rangte  sich aber die Notwendigkeit immer 
mehr hervor, in dieser Angelegenheit etwas Wescnt- 
liches zu tun ; es kam  daher 1S17 zur Ernennung einer 
besonderen Kommission in den beiden Beamten Bcrg- 
richter Hoyol und Markscheider Engelhardt. Diese lósete 
sich durch den Abgang des Ersteren ohne Nutzen bald 
auf, und H err  Engelhardt fungierte ais Kommissar mit 
Vortrag  im Bergamte allein. Noch darf ich nicht verges’sen 
anzufuhren, dali weiterhin H err  Engelhardt ais Bergamt- 
liches Mitglied, zum Assessor und Berechtsamskotn- 
missar ernannt, H err  v. Derschau ais Direktor und Herr 
yon der Berken ais Richter angeordnet sind.

So wie mit de r  Berechtsamssache die Schwierigkeiten 
wuchsen, so wuchsen auch die Bedenklichkeiten. Es ist 
bis hierhin im Allgemeinen und Besonderen seh r  viel ver- 
handelt , aber wenig zur Berichtigung gekomm en. Das 
lóbliche Bestreben, alles nach dem Buchstaben derO ese tze  
vorzubereiten, Schurfscheine, Muthungen anzunehmen, 
dariiber zu diskutieren, fiihrt zu Meinungsverschieden- 
heiten, Unzutraglichkeiten, Streit und Prozessen, ver- 
wickelt das Neue mit dem Alten, und de r  Gegenstand 
gerath  in eine Untiefe, der nirgends mehr beizukommen.

Ein Ubel bleibt gew'6hnlich nicht allein, seit zwrei 
Jahren , wo sich unser Bergbau durch den freien Handel 
mit Holland so giinstig hebt, erwacht die Baulust in 
einem hohen Grade. Diese und das viele Geld, was fiir 
dic Kujcen, selbst fiir unbedeutenden Bercchtsamskram 
gegeben wird, reg t  den Spekulationsgeist an, w eckt die 
bucht zur E rw erbung  von Bergwerkcn, fuhrt zur Kux- 
kranzeleien (?), zur Prellerei, und endlich Oberbietung 
aller Rankę, um sich gegenseitig das Pr;ivenir zu spielen, 
zu schiirfen, zu finden, zu muthen, gerade da, w o nicht 
alles klar ist, wo altere unberichtigte Berechtsame vor- 
kommenv wo unbekannte W indungen und Stórungen der 
Flótze das Bild verundeutlichen, und iiberall im Triiben 
zu fischen.

Man stelle sich vor und staunel ln dem jungst ab- 
gelaufenen Jahre  sind nach den Vortragsjournalen 

287 Schurfscheine nachgesucht,
206 Muthungen angenommen,
116 Augenscheinstermine abgehalten.

Und was haben diese und uberhaupt die 11/2 tausend 
Berechtsamsnummern und Verhandltingen fiir Erfolg ge- 
h ab t?  - es sind 3 Belehnungen und 1 Verinessung von 
nur einer Fundgrube  daraus hervorgegangen, und leider 
muli man bemerken, dali die von Gottessegen und Erb- 
stollen, zum Betriebe noch nicht angethan, Hagensieper- 
bank eine alte Grube war, die schon iiber 60 Jahre 
Rezefigeld zahlte, endlich vereinigte Kassian zw ar be- 
liehen und zu einer F undgrube vermcssen, ein Flótz ist, 
was in hundert  Jahren  noch nicht bauwiirdig vorkommt.

Um das MaB der Vcrwickelungen voll zu machen, 
soli nun noch das Gesetz vom 1. Juli 1821 in seinem § 5 ,  
wegen de r  Vermessung des gestreckten Feldes mit an- 
gehangte r Vierung von 500 Lachter angewendet werden, 
und  jeder jungę M uther strebt nach dieser.

Nun bitte ich Jem and: auf dem Raum von kaum 
2*/j □  Meile der Kohlengruppe der Grafschaft M ark exi- 
st ieren schon

91 Erbstolleu und Stollenrechte,
917 einzelne Zechen, darunter 
130 im Betrieb s tehende W erke, und gegen 

1500 bis 2000 Muthungen. *
Wie w are  es móglich, hier noch freie Fló tze auf- 

sehiirfen, muthen zu lassen, um  nach dem Sinn des neuen 
Gesetzes groBe Fe lder  zu zweckmafiigcn Betrieben zu 
verleihen? wie w are  es móglich, aus der zertriimmerten 
reichen Kohlengruppe, wie w ir sic kennen, nach einer 
durchgreifenden Fallebcne, ein regelmaBiges Paralleliped 
herauszuschneiden? U nd wie wiirde dieser schrag  ver- 
laufende Kórper die verschiedenen alten und neuen Be- 
rechtsamen durchkreuzen? —

Man beliebe einmal einen ReviergrundriB von einer 
unserer regelmaBigsten Lagerungen im H órder  Revier zu 
iiberschauen, wrorauf keinem einzigen F lótz  eine bloBe 
L;ingenvermessung gegeben werden kann, geschweige

denn eine solche mit der  groBcn schriigen Vierung. Hier 
w'erden namlich die Flótze durch ein paar Hauptstórungen 
hunderte  von Lachtern verworfen. Will man sich an ge- 
streckte Gangvermessung halten, so h ó r t  die Berechtsame 
auBer der Vierungsbreite von sieben Lachtern auf, vid: 
die G angbergbauordm ingcn  und Dr. Karstens Bergrechts- 
lehre, Bergstaatsreeht § 161 u .s .w .

Zwar hat man sich bisher observanzm;ifiig in der 
M ark hieran nicht gekehrt ,  sondern  jeder hat sein Flótz 
in den Verwerfungen zu verfolgen und w'ieder aus- 
zurichten versucht,  aber wrelche Kosten und welche 
dunklen Prozesse sind gerade  auf dieser Parthie daraus 
hervorgegangen. G egenw art ig  schweben noch drei bis 
vier dergleichen ob, wro an cinc Entscheidung in einigen 
Decennien nicht zu denken.

W enn aber  auch ein Flótz in einem freien Felde auf- 
gefuriden wiirde, was in einer geraden  Ebene in die 
ewige Teufe (hier der tiefsten Muldę) einsetzte, wie 
lieBe sich wrohl dic Grundflache, die Gegeniiberstchende, 
des Parallelipeds bestim men? Kann eine solche Vierung 
aber nicht konstruiert,  nicht gleich in vier Linien iiber 
T ag e  vermessen werden, wiirde ihre Zutheilung eine 
ohnehin schon yerwickelte Berechtsame unendlich ver- 
wirren; dann mag sie A nwendung finden auf stehende 
Flótze, die gerade aus halten und noch frei sind, was 
auch die Absicht gewesen zu sein scheint. Uns interessiert 
der Sinn und die D eutung des weisen Gesetzes vom 
ersten Juli 1821 hauptsachlich dadurch, weil es darin 
wórtlich heifit:

§ 1.
Die M uthung und Verleihung des Bergeigeiitlnuns 

auf Flótzen, soli kiinftig nicht bios auf Gevierte, sondern 
auch im gestreckten Felde nach Langenvermessung zu- 
lassig sein ( A ls o  A u s n a h m s w e i s e ) .

§ 2 .
Welchc d ie se r  beiden Arten der Vermessung in vor- 

kommenden Fallen anzuwenden sei, bleibt d e m  E r-  
m e s s e n  d e r  B e r g b e h ó r d e  iiberlassen.

§ 3 .
In der Verleihung eines geviertcn Feldes auf einem 

Flótz sollen, s ta t t  der in den Provinzialbergordnungen 
bestimmten MaaBen sowohl dem ersten Finder, aufier 
seiner Fundgrube  ais jedem fo lgenden-M uther ,  soviel 
MaaBen zugestanden werden, ais zu einem zusammen- 
hiingenden Bau erforderlich ist, jedoch nicht iiber 
1200 MaaBen hinaus, jede zu 14 Lachter ins Gcvierte ge
rechnet.
(Dies gibt die ansehnliche Flachę von 235200 Ltr.)

§ ‘1.
Mit der vorstehenden Verleihung zum gevierten 

Felde, soli die ewige Teufe  nach senkrechten Ebcnenver- 
bunden sein.

Was bleibt uns nun bei unserer  verwickelten und 
zerstiickelten F lótzgruppe noch zu wiinschen ubrig, docli 
gewifi nicht § 5 und 6 von der L;ingenvermessung mit 
groBer Vierung.

Man lese einmal, was der gelehrte  Bergrechtskenner 
Herr Dr. Karsten in seinem Bergstaatsrechte  pag. 112 bis 
166 sagt, und wic dieser der Q uadratverm essung auf 
Flótzen, gerade  nach diesem Gesetze, das W ort redet. 
Freilich wird die A nwendung derselben hier, wo schon 
Liingenvermessungen bestehen, auch Schwierigkeiten 
finden, weil der Fali einer D urchkreuzung  vorkommen 
kann; indes w'enn man weiB, daB zwrar eine grofie Zahl 
von Flótzen, durch Muthungen angesprochen, das ganze 
Kohlenfeld aber noch kaum zum 1/50 Theil verliehen 
und vermessen ist, so móchte man doch wohl ohne allen 
Anstand zu der Q uadra tverm essung  zuriickkehren, umso 
mehr da die HAuptgewerken gewifi gleich zustimmen, 
um das was nach Langenmalie gem uthet oder auch 
wirklich verliehen, nach geviertem Felde, wras nach jeder 
beliebigen F igur gelegt w erden kann, vermessen zu lassen.

Um noch grófiere Schwierigkeiten zu verhiiten, ais sie 
damals schon vorlagen, wurde, ais mit dem Jahre  1834 die 
starkere A ufarbeitung d e r  unerledig ten  Mutungen begann, 
im Jahre  1835 zunachst fiir zwei Bezirke des Ruhrgebiets 
durch Kabinettsordre vom 4. Juni 1835 eine M u tu n g s , -  
s p e r r e  verhangt. Es sind das, wie A b b .5 angibt, zwei Be
zirke siidlich der Kreideiiberdeckung des Bezirks nórdlich
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der  Rulir, in denen die Fett- und Efikohlcnschichten mit 
ihren zahlreichen Flózen zu T age  auśgehen. Fiir den Siiden 
des Ruhrbezirks, wo nur Magerkohlcnflóze auftreten und 
infolgedessen ganz andere Verhaltnisse vorliegen, w ar die 
Sperre nicht notwendig. Die entsprechende Verordnung ist 
im S am m elw erk1 zwar veróffenthcht, aber verhaltnismaBig 
unbckannt geblieben, sodafi sie <iachstehend im Wortlaut 
mitgeteilt werden soli:

Suspension der Muthungen auf Steinkohlen in einem 
Theile des Markischen Bergamtsbezirks.

Es ist von des Kónigs Majestat dtircli Kabincttsordrc 
vom 4. Juni 1835 auf den Antrag des hohen Finanz- 
ininisterii genehmigt worden, daB diejenigen Gegcnden 
des Markischen Bergamtsbezirks, in welchen bei der 
Menge de r  Verleihungen und Muthungen auf  Sfein- 
kohlengrubcn die Freihcit des Feldcs sich nicht mehr 
iibersehen lliBt, fiir neue Muthungen geschlossen werden. 
Ais solche Theile des gedachten Bergamtsbezirks sollen 
angesehen werden:

1.der Distrikt, welcher von einer Linie cingeschlosscn 
wird, die von Steele der chemaligen Landesgranze 
zwischen der Grafschaft M ark und den Fiirsten- 
thiimern Essen und W erden folgend, bis da, wo diese 
bei Niedernhof in die Chaussee von Langenbcrg nach 
Hattingen trifft, von dort dieser Chaussee bis zur 
Ruhrbrucke bei Hattingen entlang, dann dem rcchten 
Ufer der Rulir folgend bis zur Witten'schen Fiihre, 
vón hier der Chaussee nach iiber Krengeldanz und 
Bochum bis wieder zur Granze des Berg-Amts- 
Bezirks nach Steele gezogen wird; und

2. der Distrikt, welcher innerhalb einer Graiizlinie liegt, 
die von Krengeldanz iiber den sogcnannten Schnee 
bis zur Chaussee von Herdecke nach Briininghausen, 
dann dieser Chaussee folgend bis zum Einscherflusse 
gelegt wird, ferner dem linken Ufcr der Emscher 
bis zum Einflusse des Riipingbaches folgt, dem- 
nachst an diesem Bache herauf bis zur Chaussee von 
Briininghausen nach Krengeldanz geht und yon 
diesem Punlcte iiber Eicklinghofen bis Krengeldanz 
sich der Chaussee anschlieBt.
In diesen beiden Distrikten sollen einstwcilen und 

bis zu der nach Móglichkeit zu beschleunigenden Be- 
richtigung , des bisher erworbenen, aber noch nicht 
fórmlich yerliehenen oder vermcssenen Gruben-Eigen- 
thums, neue Muthungen auf Steinkohlen nicht mehr an- 
genommen werden. Nur die bis zur Publikation gegen- 
w artiger Bestimmung bereits angemeldeten Muthungen

1 Die Entwicklung des Nicderrheinisch-Wcstfalisclien Steinkohlcn- 
Bergbaues in der zweiten Halfte des 19. Jahrhundcrts. Bd. X, Teil 1, 1904, 
S. 236.

waffenscheid
0

Abb. 5. Die Mutungssperrgebiete im Ruhrbezirk 
nach der Kabinettsordre vom 4. Juni 1835.

und die durch Anmeldung bis dahin erworbenen Finder- 
rechte sind von obiger Mafiregcl ausgenommen.

Wir bringen dies hierdurch zur óffentlichen KcnntniB. 
Dortmund, den 7. O k tober  1835.

Kónigliches O berbergam t 
fiir die Westphalischen Provinzcn.

Dic Verfiigung wurde erst im Jahre 1852 durch die 
nachstehende Kabinettsordre vom 21. Januar wieder auf- 
gehoben:

Da nach Ihrem Berichtc vom 13. Januar cr. der 
Zweck erreicht ist, zu welchem zwei Distrikte des Mar
kischen Bergamts zu Bochum, namlich 

(wie oben)
ńiittelst O rdrc vom 4. Juni 1835 geschlossen worden sind, 
so will Ich, wie hicrdurch geschieht, genchmigcn, daB in 
den genannten Distrikten, von jetzt an, wieder Schurf- 
scheine auf Steinkohlen gegeben, Muthungen auf Stein- 
kohlengruben angenomtnen und Berg-Eigenthums- 
Verleihungen ertheilt werden.

Es ist nun zu beachten, daB sich unter den im 
Jahre 1834 zu erledigenden Mutungen solche der- ver- 
schiedensten Art befanden: Mutungen, die im Markischen 
vor dem Erlafi der Revidirten Clcve-Mrirkischen Bcrg- 
ordnung vom 29. April 1766 und solche, die spater auf 
Grund dieser Bergordnung eingelegt waren, Mutungen 
bzw. Verleihungen, die im Essen-Werdenschcn zum t e i l  
bis zur ewigen Teufe der Flóze, zum Teil aber auch nur 
bis auf die Stollensohlc reichten, bei denen den Feldes- 
besitzern aber Zusichcrungen wegen des Tiefsten gemacht 
waren, ais das Bergwcsen im Jahre 1803 unter preuBische 
Verwaltung kam, schliefilich Querlinienmutungen, die in 
der Cleve-Markischen Bergordnung zwar keine Stiitze 
hatten, aber seit Jahrzehntcn im Ruhrbezirk iiblich waren 
und letzten Endes der AnlaB zum Berggesetz vom
1. Juli 1821 gewesen sind, obschon dies von einzelnen 
Seiten auch bestritten wird. Es ist daher notwendig, sich 
mit diesen Querlinienmutungen naher zu befassen, zumal 
aus ihrer Behandlung einige Schliisse auf die weiter unten 
erórterte fehlende Rcchtsgiiltigkeit des Konfercn/.protokolls 
vom Jahre 1S36 hinsichtlich der Vierung der Langenfclder 
nach dem Gesetz vom 1. Juli 1821 zu ziehen sind.

Die Querlinienmutungen.
Die Querlinienmutungen sind im Ruhrbezirk meist mit 

der Anlage der Erbstollen etwa seit der Mittc des 18. Jahr- 
hunderts festzustellen. Um zu der Anlage von Erbstollen
zu ermuntern, wurden vom Anfangspunkt der Erbstollen
(terminus a quo) bis zu einem bestimmt festgelegten 
Punkte (terminus ad quem) alle durchstreichenden Flóze 

fiir den Muter mit der  Verleihung 
des Erbstollenrechtes reserviert, 
jedoch in allen mir bekannten 
Fallen: Stephani- (1769), St. Ma- 
thias- (1772), St. Georgen- (1773), 
Vollemond- (1787), Friedrichs- 
felder- (1787)', Christians- (1789), 
Dannenbaum- (1790), Isabella- 
(1790), S tephansburger (1790), 
Gesellschafts- (1819) Erbstollen 
unter der ausdriicklichen Be
stimmung, daB jedes angefahrene 
Flóz e i n z e l n  zu muten und zu
verleihen sei. Das trifft auch bei
den mir bekannten Querlinien- 
inutungen ohne Erbstollenvcr- 
leihungen, z. B. Helena (1791) 
und Ver. Friedrichsfeld (1803) zu. 
Im Gegensatz zu der Bemerkung 
bei Kliver haben also, was wohl 
zu beachten ist, zwar generelle 
Q u e r l i n ic n m u tu n g e n ,  dagegen 
nicht Querlinienverleihungen oder 
hóchstens bedingte Verleihungen 
stattgefunden. Praktisch w urde 
mit den Querlinienmutungen eine 
M utungssperre  gegeniiber frem- 
den Mutern erreicht.

Es ist kein Zweifel, daB das 
ganze Verfahren der Querlinien- 
mutungen im W iderspm ch zu 
den Bestimmungen der Cleve-

OORTmunD
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Markischen Bergordnung stand, und es hat  daher auch 
an Einspriichen und Rechtsstreiten anderer, durch die 
M utungssperre  behinderter Muter nicht gefehlt,  mit dem 
Enderfolg, daB Querlinienmutungen voiti Jahre  1818 ab 
nicht mehr angenomm en wurden.

Das hochste Gericht hat sich schlieBlich auf den Stand
punkt gestellt,  daB die Querlinienmutungen ungiilt ig seien:

U r t e i l  d e s  K o n i g l i c h e n  O b e r t r i b u n a l s  
v o m  6. S e p t e m b e r  1827.

. . . .  Die E rw erbung  des Bergwerkseigentum s ge- 
schehe durch Erschiirfung, Entdeckung und Obergabe. 
Schwarze Adler habe durch Erschiirfung nichts getan, 
weshalb von einem Dritten die  E rw erbung habe erfolgen 
konnen. Es sei in judicando angenommen, daB es nicht 
auf die alten umstrittenen Belehnungen ankomme, 
sondern  auf Erschiirfung, Vermessung und Besitz.

E r k e n n t n i s  d e s  G e h e i m e n  O b e r t r i b u n a l s  
v o m  30. N o v e m b e r  1832.

. . . .  Folglich seine M uthung  offenbar auf alle im 
Kortenbusch befindlichen Flotze, die erst entdeckt und 
aufgefunden werden sollten, gerichtet ist, eine solche 
generelle M uthung aber nicht gestatte t ist, vielmehr gegen 
die gesetzliche Vorschrift anliiift , daher sie dann auch die 
vorigen Spruchrichter mit Recht ais ungiiltig betrachtet 
haben.

Auch die Verwaltungsbehórde hat sich in jenen 
Jahren, nachdem sie vorher dieses Verfahren jahrzehnte- 
lang selbst gebilligt hatte, sodaB es sozusagen zur Ob- 
servanz gew orden war, diesen S tandpunkt zu eigen ge
macht und keinen Versuch unternotnmen, auf dem Wege 
der G esetzgebung  das ungesetzliche Verfahren zu stutzen:

A us7 .ug  a u s  d e m  B e r i c h t  d e s  M a r k i s c h e n
B e r g a m t e s  an  d a s  O b e r b e r g a t n t  D o r t m u n d  

v o m  8. F e b r u a r  1S34.
II. In Betreff der  Muthungen auf s . g. Querlinien 

oder auf die zwischen zwei yerschiedenen Punkten 
durchstreichenden Flotze, sey es mit oder ohne Erb- 
stollen, sind wir der einstimmigen Mcinung, dafi alle 
diese Muthungen ohne Unterschied, unter welcher Form 
sie auch abgefafit sein mogen, ver\vorfen w erden miissen 
und daB lediglich die M uthung eines Erbstollens nach 
Umstanden berikksich t ig t  werden konne. Hienron sind 
allein diejenigen Falle ausgenommen, in welchen auf 
G rund  solcher Muthungen bereits eine Erschiirfung und 
ein gesetzmafiiger Augenschein stattgefunden h a t

Denn daB dergleichen Muthungen, denen weiter 
nichts zum G runde liegt ais die Angabe einer Linie auf 
der Oberflache, zu einer Feldesbestimmung auf unbe- 
kannten unterirdischen Lagerstatten durchaus kein An- 
halten gewahren konnen, ist jedem Kundigen ein- 
leuchtend, sowie sie denn auch unseren Gesetzen vóllig 
unbekannt und durch keine bestimmte Observanz ais 
recipirt zu betrachten sind.

Selbst die in dieser Art wirklich schon ertheilten 
Belehnungen sind hinsichtlich ihrer Giiltigkeit und 
W irkung  sehr bestritten und es ist sehr zweifelhaft, ob 
solche vor einem wirklichen Finderrechte den Vorzug 
behaupten werden. Aus den neueren Zeiten sind jedoch 
noch keine bestimmten Judicate vorhanden.

G e n e r a l b e f a h r u n g s p r o t o k o l l  
v o m  7./16. A u g u s t  1834.

W as nun
a) die Q u e r ] in ie n b e l e h n u n g e n  angeht, von deren 

yerschiedenen Arten anliegende, von dem Bergjustizrath 
von der Bercken entworfene Klassification eine Obersicht 
gibt. so _ miissen diese von der VenvaItungsbehorde. 
welche sie einnial anerkannt hat. aufrechte>-halten und 
respectirt werden, obgleich die Behorde nicht imstande 
sein wird, die Ve#leihungsbesitzer bei ihrem Rechte zu 
schlitzen, wenn die GesetzmaBigkeit des Verleihungs- 
verfahrens von irgend einem Muther bestritten werden 
sollte.

Auf unentdeckte Flotze jedoch geben, de r  alteren 
Observanz gemiifi, nur diejenigen Belehnungen dieser 
Art Altersrecht. welche nicht bloB den Anfangspunkt, 
sondern auch den Endpunkt der  Querlinien festsetzen. 
Auch kann und mufi der Beliehene der Instruction vom
23. Septem ber 1S17, § 4, zufolge angehalten werden, sich 
iiber die  S treckung seiner MaaBen zum yoraus zu er-

klaren, widrigenfalls angenomm en wird, er wolle seine 
MaaBen von der bestimmten Querlinie aus auf jedem 
Flótz halb nach der einen, halb nach der anderen Welt- 
gegend  strecken.

b) Q u e r l i n i e n m u t h u n g e n  ohne Erbstollen- 
Muthung, oder auch ohne term inus ad qucm, sind nach 
der Observanz, wie es*auch die gedachte  Instruction von 
1817 zuruckzuweisen. Ist ein terminus ad quem bestimmt 
oder ist zugleich ein Erbstollenrecht gem uthet worden, 
so kom m t es darauf an, ob bei Annahme der Muthung 
die Priifung der ZweckmaBigkeit des Erbstollens aus- 
driicklich yorbehalten worden ist oder nicht. Ist ersteres 
geschehen, so wird der Vorbehalt das Mittel geben, diese 
ungesetzlichen M uthungen sogleich zuruckzuweisen; 
ist es nicht geschehen, so kann hiervon die Belehnung 
jetzt zwar nicht mehr abhiingig gemacht werden; es 
miissen alsdann aber die M uther aufgefordert werden, 
sich langstens binnen 6 Monaten zu erkliiren, ob sie 
den gemutheten  Erbstolien noch treiben und wohin sie 
die MaaBen strecken wollen. Erkliiren sie sich zur 
T re ibung  des Stollens bereit,  so mussen sie dazu auch 
angehalten w erden und diirfen nun erst ihr Feld aus- 
schiirfen. Die Belehnungen sind dem nachst entweder auf 
geyiertes Feld oder auf die einzelnen erschiirften Flotze 
nebst einer beschrankten V ie ru n g / :  s. ad 12 :/ zu
steilen.............

Der H err  Kommissar bemerkte ,  dafi diese Grund- 
satze nur der Bergverwaltungs-Behórde zum Anhalten 
dienen konnten, indem es sich von selbst yerstehe, dafi 
der richterlichen Entschcidung bei diesen uberall nur 
durch Observanz gebildeten und dem Gesetz durchaus 
fremden Verhaltnissen nicht vorgegriffen werden konne.

Wahrscheinlich yeranlaBt durch Uberlegungen bei der 
Aufarbeitung der noch unerledigten Mutungen hat sich 
jedoch das O berbergam t in einer E ingabe an das Finanz- 
ministerium vom 10. Dezem ber 1839 wieder bemiiht, 
wenigstens fiir die Querlinienmutungen, fiir die ein be- 
st immter Anfangs- und E ndpunkt festgesetzt war, die An- 
erkennung der Rechtsgiil tigkeit zu erreichen. In dem Ent- 
wurf des gemeinen preufiischen Bergrechts vom Jahre 1841 
finden sich infolgedessen die weiter unten naher be
handelten Vorschliige fiir die geologische Streckung des 
Langenfeides.

Die Angelegenheit wurde endgiilt ig zuungunsten der 
Querlinienmutungen durch zwei Urteile des Obertr ibunals 
vom Jahre 1840, im besonderen dasjenige vom 23. O k
tober 1840 entschieden. Vergebens hat sich dainals, wie aus 
den Akten hervorgeht, das Finanzministerium bemiiht, 
durch Verhandlungen mit dem Justizministerium eineE nt-  
scheidung zugunsten der Verwaltungsbeh6n:le zu erzielen. 
Man hat damals erwogen, die rechtsungultigen Verwal- 
tungsanordnungen durch gesetzgeberische Mafinahmen 
nachtriiglich zu sanktionieren. In einer E ingabe an das 
Finanzministerium vom 4. Septem ber 1841 nimmt sich das 
O berbergam t D ortm und w arm  der Angelegenheit an:

Die Sache der Querlinien-Verleilumgen ha t  demnach 
in beiden Fallen unterlegen und der Kredit der Bergbau- 
Verlcihungen hat dadurch einen Stofi erlitten, dessen 
Folgen nur noch auf legislativem W ege  yorzubeugen
seyn diirfte.............

Die Bergbehórde kann und darf, wie es uns scheint, 
eine zahlreiche Klasse yon Beliehenen, welche im Ver- 
trauen auf alte von ihr ertheilte Belehnungen bedeutende 
Kanitalien auf Erbstolien- und G ruben-Betrieb yerwendet 
haben — Beliehene, welche hóchstwahrscheinlich im ge- 
sicherten Besitze ihrer Grubenfelder sich befinden 
wurden, wenn die gegen Ende des yorigen Jahrhunderts 
eingeleitete Revision der Provinzial-Berg-Ordnung zu 
Ende gebracht oder bei Erlassung des Gesetzes vom 
lten  Juli 1821 die Absicht einer gesetzlichen Sanction der 
in der Grafschaft M ark bestandenen Observanz der Quer- 
linien-Verleihungen klar ausgesorochen worden ware — 
jiingeren Muthern nicht aufonfern . Sie kann und darf 
nicht gestatten, daB ieder von ihr yollzogene Verlcihungs- 
Akt selbst von dem jungsten M uther mit der Behauptung, 
die Behorde sei nicht befugt gewesen, eine Verleihung 
dieser Art zu ertheilen, gerichtlich angefochten werde, 
was doch unfehlbar die Folgę seyn wiirde, wenn zum 
Schutz der Querlinien-Vcrleihungs-Besitzer nichts ge- 
schahe. Solange zu diesem Zweck noch irgend ein Mittel 
iibrig bleibt, ist die B ergbehórde  unseres Erachtens zur 
A nwendung desselben yerpflichtet, sowohl um ihr An- 
sehen zu behaupten, ais auch um jedem Beliehenen den-
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jenigen »rechtlichen Schutz und  Manutenenz« zu ge- 
wahren, worauf er verm5ge der  in der  Verleihungs- 
U rkunde ausgesprochenen Zusichem ng den gegriindet- 
sten Anspruch hat.

T ro tz  aller Bemuhungen ist aber die Rechtsungultigkeit 
der Querlinienverleihungen nicht abgeandert worden, wie 
die nachstehende Mitteilung des Finanzministeriums an das 
O berbergam t Dortmund Yom 17. D ezember 1S41 zeigt:

Wenn das Kónigl. Ober-Berg-Amt, seinem Bericht 
vom 19. November d. J. gemaB, auf die mit der an sich 
schwierigen Ausmittelung des Sach- und Rechtsverhalt- 
nisses der Erbstollen-Querlinien-Verleihungen verbun- 
denen auBeren Folgen nicht ohne Grund aufmerksam 
macht, und iiberdem noch in Frage steht,  ob, den Aus- 
spriichen der  Gerichtshófe entgegen, die (nu r  zufallig) 
nochunangefochten gebliebenen Querlinien-Verleihungen. 
da kein innerer Grund der  Nothwendigkeit ihnen zur 
Seite steht.  von des Koniges Majestat ais specielle Aus- 
nahme-Bestimmungen (Privilegien) wurden sanctionirt 
werden, auf dem von dem Kónigl. Ober-Berg-Amt vor- 
geschlagenen W ege aber der beabsichtigte Zweck noch 
weniger zu erreichen ist, indem aus etwa fiir Aufrecht- 
erhaltung der noch von keinern Dritten privatrechtlich in 
Anspruch genonimenen Verleihungen anzufiihrendcn 
administrativen Grunden nicht, sondern nur lediglich aus 
Rechts-Griinden in Obereinstimmung mit den Grund- 
satzen der G esctzgebung die bereits durch den Aus- 
spruch des Kónigl. Geheimen Ober-Tribunals ent- 
schiedene Frage von den privatrechtl 'chen W irkungen 
einer Querlinien-Verleihung auf dem W ege der G eset/-  
gebung  zu beseitigen ware, ein auf innerer N othw endig
keit beruhender motivierter Gesetz-Vorschlag sich jedoch 
nicht in Antrag bringen laBt: so finde ich mich bewogen, 
hiermit zu bestimmen, dafi von einer zu beantragenden 
legislativen Maafiregel zur Feststellung und Sicherung 
der aus den Querlinien-Verleihungen herzuleitenden 
Besitz-Rechte Abstand genommen und lediglich den 
Interessenten die W ahrnehm ung ihrer Rechte gegen 
jeden Dritten iiberlassen werden . . . .  soli.

Es blieb also endgiilt ig entschieden, dafi die Querlinien- 
mutungen, was w eder Fuhrmann noch Bruck beriicksich- 
tigen, keine Rechtsgiil tigkeit gehabt haben.

Die Motive zum Gesetz vom 1. Juli 1821.
Es liegt nahe, in den Materialien zum Gesetz vom 

t . Juli 1821, die B r a s s e r t 1 1S61 an Hand der Akten des 
Handelsministeriums behandelt hat, die Grundlage fiir dic 
Klarung der einleitend genannten F rage  zu suchen. Da- 
nach hat sich der vom Staatsrat ernannte Referent zum 
Entwurf des Gesetzes, S e t h e ,  auf den Standpunkt gestellt, 
dafi die Ouerlinienmutungen die eigentliche Veranlassung 
zum Gesetz vom 1. Juli 1821 w a re n :2

Dieses Verfahren w ar der Berg-Ordnung eigentlich 
nicht gemaB, welehe nur auf bereits erschiirften Flótzen 
Muthungen zulafit, indessen w a r  es im Intercsse des 
Bergbaues von der Bergbehórde zugelassen und dadurch 
gewissermafien observanzmafiig geworden. Ohne gesetz- 
Iiche Bestimmung eines Langenmaafies, iiber welcties hin
aus sich eine solche Muthung mehrerer Flótze nicht 
erstrecken konne, w ar jedoch z.u viel W illkuhr in der 
Sache, und es erinnert sich Referent, dafi eine solche 
generelle Muthung mehrerer in einem gewissen Rcviere 
s treichender Flótze durch Urtheil der ehemaligen Clcve- 
Markisehen Regierung fiir ungiiltig erklart worden, weil 
sie andern Baulustigen das Feld sperrte und namentlich 
die Rechte des ersten Finders ausschlofi. lene in der 
Grafschaft Mark bereits iiblich gewesene E rs f reck un i  der 
Muthungen und Yerleihuną-en auf mehrere in einer Reihe 
zusammenstreichender Flótze ist es nun eigentlich, w a s  
d u r c h  d i e s e n  A r t i k e l  d e s  E n t w u r f s ,  m i t  B e s t i m 
m u n g  e i n e s  M a s i m u m s ,  zu m  G e s e t z  e r h o b e n  
w e r d e n  s o l i 3.

Die gleiche Ansicht hat das O berbergam t Dortmund 
in einem Bericht vom 10. Mai 1834 geaufiert:

Nicht minder zahlreich sind II, die in alteren Zeiten 
angenommencn Muthungen auf alle in einer gewissen

1 B r a s s e r t ,  H .: Die Materialien des Gesetzes iiber die Ycrleihunjr 
des Bcrfreiffcntluims auf Flótzen vom 1, Juli 1821. Z. Bcrfir. 2 (1S61) S. 493.

2  a. a. O., S. 502.
3 Hier wic auch an anderen Stellen sind vom Vcrfasser Spcrrunffen 

yorgenommen worden.

Querlinie vorliegenden Flótze. Der hiesigen Berg- 
O rdnung sind Muthungen dieser Art unbekannt. Man 
hat sie zugelassen, um zu gróBeren Stollen-Anlagen auf- 
zumuntern, und so hat  sich, wenigstens fur den gewóhn- 
lichsten Fali einer damit verbundenen Erbstollen- 
Muthung, eine Ob>ervanz zu Gunsten der Zulassung 
solcher Muthungen gebiidet.  Einem Hohen Finanz- 
.Ministerio ist dies aus der unter dem 27. August 1S17 
bestatigten Instruction fiir den Bergrichter Hovol zur 
Bearbeitung des hiesigen Berechtsamswesens § 4, sowie 
aus den uber die Verordnung vom 1. Juli 1S21 statt- 
gefundenen Discussionen nicht unbekannt, Eben diese 
Observanz hat zu der durch die gedachte  Verordnung 
eingefuhrten horizontalen Vierung bis zu 500 Lachter 
Yorzuglich die Veranlassung gegeben. In judicando ist 
jene Observanz allerdings noch nicht anerkannt, und es 
ist namentlich sehr streit ig, ob das Alter im Felde vom 
Tage der Querlinien-Muthung und Belehnung oder erst 
von der Oberfahrung. Spezial-Muthung und Verleihung 
der einzelnen dem Stollen Yorliegcnden Flótze zu da- 
tiren sei.

Auch der Oberberghauptrnann hat sich im Jahre 1836 
der Ansicht, daB zu dem Langenfeld mit breiter Vierung 
die Querlinienmutung Veranlassung gegeben habe, ange
schlossen, wobei er sich auf die M o tn e  zum Gesetz vom 
1. Juli 1S21 stiitzt:

Letztere lieBen namlich keinen Zweifel iibrig, daB 
bey Einfiihrung der grófien horizontalen Yierung die 
friihere hiesige Observanz der s. g. Querlinien-Beleh- 
nungen ais Vorbild gedient habe, bey dieser Verleihungs- 
art sei aber, wie allgemein ais richtig anerkannt wurde, 
jedes einzeine in die Querlinie fallende Flotz bis zu 
seinem eigenen Muldentiefsten respec. Sattelhóchsten 
ais zu dem Grubenfeld des Beliehenen gehórig betrachtet 
worden.

Seitens der Bergamter Bochum und Essen ist aber be- 
stritten worden, daB das Langenfeld mit groBer Vierung 
nach dem Gesetz von 1S21 schlechthin eine Fortsctzung 
der Ouerlinienmutungen sei, wie der nachstehende Auszug 
aus dem Konferenzprotokoll vom 2 5 .Marz 1S41 zeigt:

Endlich w erde auch noch bemerkt: d) dafi die groBe 
Vierung des Gesetzes vom 1. Juli 1S21 k e i n e s w e g s  ais 
ein Ersatz fur die friiheren sogenannten Queriinien- 
Belehnungen oder ais etwas Analoges angesehen werden 
konne, da solche Querlinicn-Bclchnungen immer auch eine 
Erbstollengerechtigkeit in sich fafiten, eine Linie bezeich- 
neten, in weicher mittels des Erbstollens die Anfahrung 
und Lósung der einzelnen Flótze erfolgen sollte, und von 
diesen Anfahrungspunkten aus ein nacn LangenmaaB be- 
stimmtes Feld auf  den Flótzen zusicherten. Hierbei folgte 
man daher bei jedem einzelnen mit dem Erbstollen e r
reichten Flótze dem Streichen desselben und kelirte sich 
nicht daran, ob dieses parallel war mit dem Streichen des 
zuerst iiberfahrenen Flót/es oder nicht. Das Durch- 
schneiden einer auf der Oberflache bestimmten Vierung 
kam mithin nicht vor.............

Auch ich móchte annchmen, dafl der ErlaB des Gesetzes 
letzten Endes eine Folgę der seit dem Jahre ISIS in Fortfall 
gekommenen ungesetzlichen Ouerlinienmutungen war. Man 
wollte in irgend einer Form Ersatz schaffen, und aus dem 
von Brassert geschilderten W erdegang des Gesetzes lassen 
sjch einige fiir die Entscheidung der Streitfrage beitierkens- 
werte Folgerungen ziehen, wie der Ersatz beschaffen sein 
sollte.

Nach der Abhandlung von B r a s s e r t 1 hat der erste 
Entwurf zu dem Gesetz, der einem Bericht des damaligen 
Rcssortministers fiir das Berg-, Hutten- und Salinenwesen, 
des Ministers des Innern, Freiherrn von Schuckmann, vom 
20. Mai 1820 beigefiigt wurde, den folgenden Wortlaut:

1. Die Vcrmessung des Feldes auf Flótzen oder Seifen- 
werken soli fernerhin nicht bloB in dasGevier te ,  sondern 
wo solches bislier iiblich gewesen, auch nach Langen- 
Vcrmcssung gesetzlich zulassig und mit der Vermessung 
ins Gevierte die ewige Teufe nach senkrechten Ebenen 
verbunden śein, bei der  Langen-Vermessung auf Flótzen 
aber s o l i  d ie  s o g e n .  V i e r u n g  g a r  n i c h t  m e h r  zu -  
g e s t a n d e n  w e r d e n .

1 a. a. O.. S. 49d.
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3. Dagegen soli, wo auf Flótzen oder Seifenwerken 
die Liingenvermessung iiblich ist, den Findern  aufier den 
bergordnungsmaBig denselben zustehenden MaaBen 
zwar ebenfalls das zu einem zusam menhangenden Bau 
nothw endige Feld gleichfalls bewilligt, die Grofie dieses 
Feldes aber  nicht weiter hinaus ais bis zu 60 Lachter,. 
tlieils im Hangenden, theils im Liegenden, od e r  ganz im 
H angenden oder auch ganz im Liegenden, und zw ar hori- 
zontal vom Dacii und  von de r  Sohle des Flótzes ge- 
niessen, bestinimt werden kónnen.

Bemerkenswert ist, daB in diesem ersten Entwurf die 
Vierung ausdrucklich abgelehnt wird. Das ist kein Zufall , 
wie aus den von Brassert angegebenen Motiven zu dem Ge- 
setzentwurfe, die im Bericht vom 31. Mai 1820 enthalten 
sind, h e ry o rg e h t :1

Es w erde daher beantragt,  bei d e r  Langen-Vermes- 
sung auf Flótzen d ie  s o g e n .  V ie rx in g ,  welche eigent- 
lich nur auf den G angbergbau  Bezug habe, g a n z  a u f -  
z u h e b e n  und dagegen zu genehmigen,

dafi den Muthern bei der Langen-Vermessung auf 
Flótzen aufier den bergordmmgsmafiigen Maafien ein 
Feld, weiches fuglich in einem zusam menhangenden 
Baue gefaBt w erden kann, und zwar bis zu 60 Lachter 
theils im H angenden und theils im Liegenden oder 
ganz im Hangenden oder auch ganz im Liegenden und 
zwar horizontal vom Dach und von der Sohle des 
Flótzes gemessen, verliehen werden darf. Obgleich 
dieses Verfahren bei der Langen-Vermcssung auf 
Flótzen durch die Bergordnungen nicht bestimmt w o r 
den, so sei es doch bergiiblich geworden und in vielen 
Fallen bereits so in Ausubung gebracht. Um so mehr 
finde der Minister sich aber veranlaBt, die Genehmigung 
dazu nachzusuchen.
Der, wie bereits oben beinerkt, vom Staatsrat zum 

Referenten ernannte Chefprasident des rheinischen Re- 
visions- und Kassationshofes, Sethe, gab dem seinem Re
ferat beigefiigten Gegenentw urf in den §§  1, 2, 5 und 6, dic 
sich auf das Langenfeld beziehen, aber folgenden W o r t
la u t :2

§ 1. Die M uthung und Vęrleihung des Bergeigcn- 
thum s auf Flótzen und Seifenwerken soli in’s Kiinftige 
nicht bloB im Gevierten, sondern auch in gestrecktem 
Felde nach Langen-Vermessung zulassig sein.

§ 2. Bei stehenden Flótzen und Seifenwerken, 
namlich solchen, welche m ehr ais 15 G rad Fallen haben, 
soli die  Langen-Vermcssung und  bei den un te r  15 Grad 
flach fallenden die Vermessung in’s Gevierte eintreten.

§ 5. Bei der Verleihung eines gestreckten Feldes auf 
einem stehenden Flótz oder Seifenwerk wird s ta tt  der 
bisherigen V i e r u n g  sowohl dcm ersten Finder ais jedem

1 a. a. O., S. 49S:
2 Brassert: a. a. O., S. 503.

nachfolgenden M uther eine ausgedehntere  Vierung zu- 
gestanden, welche nach dem Ermessen der verleihenden 
Bergbehórde bestimmt w erden soli, jedoch nicht iiber
.........Lachter hinausgehen darf.

§ 6. Es soli diese Vierung horizontal vom Dach oder 
von der Sohle des verliehencn Flótzes oder Seifenwerks 
gemessen, und sie kann entw eder theils im Hangenden, 
theils im Liegenden oder ganz im H angenden  oder ganz 
im Liegenden genom m en werden.

Es findet sich hier also jetzt die im ersten Entwurf 
ausdrucklich abgelehnte  V i e r u n g ,  und es ist weiter ganz 
klar ausgedriickt, dafi die horizontale Vierung s t a t t  der 
bisherigen, d. h. der winkelrechten bergordnungsmiifiigen 
eintreten solle. Demnach hatte ein bemerkenswerter 
W andel in der Auffassung sta ttgefunden, und  es wird so 
die Bemerkung von B rasser t1 in seiner Abhandlung vom 
Jahre 1861 »Nebenbei g ew ahrt  die W ahrnehm ung  bc- 
sonderes Interesse, wie das G esetz  sich wahrend seiner 
Entwickelung von d e r  ersten Vorlage und deren Tendenz 
wesentlich entfernt hat« voll verstandlich. W ahrend ur- 
sprunglich ein schriig liegendes Feld nach dem Vorbild der 
Querlinienmutungen beabsichtigt war, ist man im zweiten 
Entwurf wieder auf dic Verleihung der Lagerstiitte mit der 
ais Zulage an sic gebundenen Vierung in strenger Ab
hangigkeit von der Lagerstiitte, d. h. dem Fundflóz, zu- 
ruckgekehrt.

Die Entstehung des Gesetzes vom 1. Juli 1821 zeigt 
also ganz klar, dafi im 2. Entwurf bewufit ein Anpassen 
an das Langenfeld der B ergordnungen vorgenommen 
wurde und daher  auch die horizontale V ierung mit dem 
W esen der winkelrechten Vierung iibereinstimmen mufi. 
Die horizontale Vierung hatte iibrigens bereits ein Vorbild 
in d e r  groBeren Vierung des Siegener Bezirks, die ob- 
servanzmaBig horizontal vermessen w u r d e :2

Die Vierung bei der  Langenverm essung ist ebenfalls 
auf 50 Lachter bestimmt wordćn, weil dieselbe bei dem 
wichtigsten G angbergbau  des Preufi. Staates, im Siegen- 
schen, nach dem Deliberations-Protokoll vom 5. August 
bis 7. O k tob er  1765, 42 Lachter (bei 84 Lachter Lange) 
bereits be tragt und eine etwas yergróBernde Abrundung 
eher zulassig ist ais eine Besclirankung. Da das Gesetz 
vom 1. Juli 1821 die Vierung horizontal (und nicht 
rechtwinklig gegen die Fallinie der Lagerstiitte) fest- 
se tz t  und es O bservanz im Siegenschen ist, die Vierung 
horizonial auf der Oberflache des Gebirges zu ver- 
inessen, so ist diese Bestimmung aus dem Gesetze yom 
1. Juli 1821 allgemein angenomm en worden.

(Fortse tzung folgt.)

1 a. a. O., S. 495.
2 M aterielle Abweichungen des Rcvidirten Entwurfs des Kergrechts 

und der Instruktion zur Ver\valtung des Bergregals voti dem Allg. Land- 
rechte, Th. II, Tit. 16. Abschn. IV. <Als . M anuskript fiir die Beratungen 
gedruckt). Berlin 1835. S. 11.

Verzógerungen im Absenkungsverlauf beim Flozabbau 
unter schweren Sandsteiniiberlagerungen.

Yon Bergrat Bernhard K a m p e r s ,  Essen.

Nach dem heutigen Standc der Bergschadenforschung 
kann ais erwiesen gelten, dafi die bergbauliche Ein
w irkungsdauer auf die Erdoberflache bereits bei FIóz- 
abbauen in mittleren Teufen (400 bis .500 m) im a l l 
g e m e i n e n  Ycrhaltnismafiig kurz  ist und die Haupteinwii- 
kungen dem Abbau zumeist unmittelbar auf dem Fufie nacli- 
folgen. K e i n h o r s t 1 gibt die Einwirkungsdauer auf 2 bis
3 Jahre  an, w ahrend F l a s c h e n t r a g e r 2 im Mittel eine 
solche von 5 Jahren  zugrunde legt, w obei er die Ver- 
teilung der Gesamtabsenlcung auf die einzelnen Jahre, d. i. 
den sogenannten Zcitfaktor, wie folgt festsetzt:
Im 1. Ja h r  (Jahr des Abbaus) 75 o/o der G esamtabsenkung, 
„ 2. „ nach dem Abbau 15% „ „
»  t> >j j» j j  5 o/o ,, „

» j> >> » j) 3 %  , ,  , ,

»  »» ff fi jj 2°/o ,, ,,

1 K e i n h o r s t : Bctrachtunjrcn zur Bcrescliadcnfragc. Oluckauf 71
(1934) S. 149.

2 F l a s c h e n t r a g e r :  Die Kosłcnverteilung bei gcnieinsam vcrnr- 
3achten Bergschaden im Ruhrgebict, M itt. Markschcidewes, 49 <1938) S. 95.

In meinem Aufsatz »0ber  die raumliche und zeitliche 
Begrenzung bergbaulicher E inwirkungen auf die Erdober
flache beim Abbau von Steinkohlenflózenw1 bin ich naher 
auf die einzelnen Faktoren eingegangen. dic fiir dic 
Lange der bergbaulichen Einwirkungszeiten von Bedeutung 
sind. Aufier de r  Teufe ais H aup tfak to r  sind dies vor- 
nehmlich das Flózeinfallen — flachgelagerte Abbaue ver- 
brechen schneller ais steilstehende — , die GroBe der 
Abbauflache in V erbindung  mit dem Abbaufortschritt —, 
je grófier die in A ngriff  genommene Abbauflache und 
der tagliche Abbaufortschritt  sind, desto schneller folgen 
die Senkungen nach — und schliefilich die Beschaffen
heit des Nebengesteins. Dafi die Ausbildung des Neben- 
gesteins nachst d e r  Teufe die H aup tro l le  spielt, lafit im 
besonderen d e r  Senkungsablauf in den G rubenfeldern der 
eigentlichen Ruhrmagerkohlcnzechcn erkennen, die von 
keiner oder einer nur geringen M ergeldecke iiberlagert 
gegeniiber den Fettkohlenzeclien bekanntlich vorwiegend 
aufierordentlich feste Gesteinsschichten — Sandsteine und

1 K a m p e r s :  Koli Ic u, Erz 34 (1937) Sp. 337.
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Konglotnerate — aufweisen. Hier kónnen Verzógerungen 
sowohl im Einsatz der Haupteinwirkungen ais auch inner
halb des Senkungsverlaufs selbst dadurch stattfinden, 
daB die hangenden Sandsteinschichten, wie der Berg
mann es nennt, »h;ingen blciben«, d. h. nicht sofort  nacli- 
brechen, was wiederum in der mehr spróden elastischen 
Beschaffenheit dieser Schichten gegeniiber den iiber- 
wiegend flielienden, plastischen Eigenschaften des Schiefers 
seinen G rund  hat. Will man in solchen Fallen die Ein- 
w irkungsdauer genau feststellen — jeder Fali kann hier 
anders liegen —, so ist es unbedingt erforderlich, nach 
den heute iiblichen V erfahren1 der Senkuugsvoraus- 
bcrechnungen zunachst die G esamtabsenkung aus den zu 
priifenden Abbauen voraus- 
zubereehnen, anschlieBend 
den Anteil der  bereits durch 
Messung festgestell ten Ab
senkung zu ermitteln und 
die Ergebnisse  den fiir dic- 
selben Zeitraume gemafi 
dem Verteilungsplan nach 
Fiaschentrager berechneten 
Senkungen absolut und an- 
teilmaBig gegeniiberzustel- 
len. E s  sei hier nochmals 
ausdriicklich betont, dafi 
sich nur auf diese Weise ein 
zuverlassiges Bild des zcit- 
lichen Senkungsvcrlaufs und 
der Senkungsdauer gewin
nen lafit.

K ó p l i t z 2 hat in seiner 
Vcróffentlichung iiber Ge- 
birgsschlage in den Stein- 
kohlenfeldęrn Julia und 
Recklinghausen bei Herne 
i. W. darau f  hingewiesen, 
dafi auch bei schweren Sand- 
steinuberlagerungen, wie sie

namentlich in der unteren Fettkohlengruppe iiber Flóz 
Sonnenschein auftreten, die Hauptabbauwirkungen eben- 
falls dem Abbau auf dem Fufie folgten und hierin keinerlei 
Abweichungen gegenuber den — hauptsachlich zwisehen 
Tonscliiefern eingelagerten — mittleren Fettkohlenflozen 
bestiinden. Um diese Behauptungen nachzupriifen, sind 
im folgenden 4 eingemessene Festpunkte innerhalb eines 
Grubenfeldes mit ahnlichen Vęrhaltnissen nach sorgfaltiger 
Auswahl herausgegriffen und  in de r  oben angegebenen 
Weise auf ihren zeitlichen Senkungsablauf gepriift worden.

Wie das nachstchende Normalprofil (Abb. 1) erkennen 
lafit, besteht das Nebengestein der Fettkohlenflóze Laura 
his N yprnehmiich aus Schiefer, wiihrend die darmiter
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Abb. 1. Normalprofil der Fettkohlengruppe.

1 S. hic rubci- IĆc i ii h o r s t : a .a .O .: S c l i l c i c r :  Zur Pragi: der Scn- 
kungsvorausbcrcdimmgcii beim Abbau von StcinliohIcnfto7.cn in gcneigtei 
Lagerung. M itt. Markscheidewes. 48 (1937) S. 16; B a ls  : Bcitragc zur Frage 
der Vorausberechnung bcrgbaulichcr Senkungen. M itt. Markscheidewes. 
42/43 (1931/32) S. 93.

2  K ó p l i t z :  Beilragc zur Frage der Gebirgsscltliigc, Oluckauf 71
(1935) S. 1021.

Abb. 2. Lage der Festpunkte.

liegenden Flóze bis Sonnenschein einschlieBlich iiber- 
wiegend Sandstein und Sandschiefer aufweisen. Aus dem 
Querprofil in Abb. 2 ist dic Lage de r  4 Festpunkte cr- 
sichtlich. Punkt W liegt iibertage iiber dem steilen 
Abfall z u ’ einer Muldę; die Punkte 38 und 25 befinden 
sich in einem Querschlag iiber einer flachen Sattelkuppe; 
Punkt G schliefilich ist wieder iibertage, und zwar eben- 
falls iiber einer flachen Sattelkuppe gelegen, jedoch seitlich 
aufierhalb des Profils. Fiir die Punkte W, 38 tmd 25 
liOinmen lediglich Bewegungen aus Abbauen des unterstcii 
Flózes Sonnenschein in Frage, bei Punkt G dagegen Ab- 
senkungen aus dem ungefahr gleichzeitigen Abbau des mehr 
von Schieferschichten iiberlagerten mittleren Fettkohlen- 
flózes N und des hauptsachlich von Sandstein und Sand- 
schiefern eingeschlossenen Flózes Wilhelm Oberbank. Dic 
Abbaue bewregten sich in einer Teufe von 500 bis 600 m.

Bei Durchfuhrung der Berechnungen ist die jeweilig 
aus dcm Abbau eines Jahres errechnete Gesamtsenkung 
gemafi dcm oben angegebenen Vcrteilungsplan nach 
Fiaschentrager auf 5 Jahre verteil t worden. Diese fiir 
jedes Jah r  des Abbaues e r r e c h n e t c n  Senkungen werden 
alsdann den durch Nivellements ermittelten w i r k l i c h e n  
S e n k u n g e n .  fiir dieselben Zeitraume gegeniibergcstellt 
unter gleichzeitiger E rrechnung des jeweiligen Hundcrt- 
satzes des fiir diese Zeit berechneten und wirklichen 
Senkungsbetrages an der  ermittelten Gesamtsenkung. Diese 
Gegeniiberstellungen miissen alsdann einwandfrei aus- 
wCisen, wie der zeitliche Ablauf der nach dem Flaschen- 
triigerschen Verteilungsplan berechneten Senkungen hatte 
erfolgen miissen und wic er nach den vorliegenden 
Nivcuements tatsachlich erfo lg t  ist, d. h., ob der tat- 
sachliche Senkungsablauf sich mit dem Verteilungsplan 
nach Fiaschentrager deckt, bzw. welche Abweichungen 
sich aus den Gegeniiberstellungen ergeben.

1. U n t e r s u c h u n g  d e s  S e n k u n g s a b l a u f s  f i i r  P. 25.
Nach den Senkungsberechnungen muBte aus den Bauen 

des Flózes Sonnenschein der  Jahre 1026/27 fiir P. 25 eine 
Gesamtsenkung von rd. 700 inm im Laufe de r  Zeit ein- 
treten. Bei Verteiluńg dieses errechneten Gesamt- 
absenkungsbetrages auf die einzelnen Jahre nach Fiaschen
trager ergibt sieli fiir diese fo lgender Anteil der be
rechneten Senkungen an der errechneten Gesamtsenkung.

a) lierechnete Senkungen.
1926 1927 1923 1929 1930 1931 1932

Insges. 699mm — 144 —409 — 8 6  — 31 — 19 — 10
rd . 100 % 20,6%  58,4% 12,3% 4,4%  2,8% 1,4%  -
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Nach den vorl icgcnden Nivcllemcnts sind, ebenfalls 
unter Berechnuijg des prozentualen jahrlichen Anteils an 
de r  errcchneten G esamtabsenkung folgende Senknngen ta t
sachlich eingetreten:

b ) W irkliche Senknngen.
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

lm pe*. 627 mm —51 -2 1 3  - 1 3 2  — 113 — 59 — ■11 — 18
rd . 9 0%  7 ,3%  30,4%  18,9% 16,1% 8,4% 5 ,9%  2,6%

Es fehlen an den tatsachlichen Senknngen gegeniiber 
den errechneten somit noch rd. 70 nun, das sind rd. 10 o/01 
der errechneten Gesamtsenkimg. Fraglos w ird  zum 
mindesten cin Teil dieser noch fehlenden Senkungen in 
den — leider nicht mehr eingemessenen — Jahren nach 
1932 noch eingetreten sein, da dic Senkung von 18 mm im 
Jahre 1932 de r  Messung auf keinen Fali ais abschliefiende 
Senkung angesprochen w erden kann.

1326 27  28 29 30  31 1932

O esam tsenkung 1026 1927 1928 1929 1930 1931 1932

1926— 1 9 3 .................... 144 29 1 0 6 4
1927 »  507 ..................... 380 76 25 15 1 0

Berechnełe Senkung 144 409 8 6 31 19 1 0
W irkliche Senkung . . 51 213 132 113 59 41 18

Berechnete OesamtscnkuiiK 700 mm; wirkliche Gcsanttsenkuns: 
bis 1932. 627 inni, D ilfem iz  somit rd . 70m m , die an der wirklichen 

O esam tsenkung fehlen.

Abb, 3. Oraphische D arste llung der  bercchneten 
und der wirklichen Senkungen fiir P. 25.

Die schaubild licheGegenuberstellung der beiden Kurven 
d e r  errechneten und  wirklichen Senkungen in Abb. 3 lafit 
offenbar  klar folgendes erkennen: Im ersten Jah r  des 
Abbaus (1926) betrag t die tatsachlich eingetretene 
Senkung nur ungefahr ein Drittel, im zweiten Jah r  (1927) 
nur ungefahr  die Halfte de r  errechneten Senkung fiir 
diese Jahre. Den bis zum Jahre 1927 in der  wirklichen 
Senkungskurve cingetretenen Minussenkungen stehen deu t
lich nach dein Jahre 1927 erhebliche Plussenkungen bis 
zum Jahre  1933 gegeniiber. So ist z. B. die tatsachliche 
Senkung im 4. Jah r  (1929) fas t 4m al so groli,  im 5. Jah r  
(1930) rd. 3mal so groli wie die errechnete Senkung, d. li. 
die  Bewegungen haben sich hier entgegen dcm Flaschen- 
tragerschen Vertcilungsplan ganz aulierordentlich ver- 

• zogert. Die Gesamtbewegungen ziehen sich iiber rd. 7 Jahre  
und  langer hin, wobei auch im 3. und 4. Jah r  noch erheb- 
liche Senkungen auftreten. Die vollig gleichen Ergeb- 
nisse weisen die nachfolgenden Untersuchungen aus 
A bbauen des Flozes Sonnenschein fur Punkt W  auf.

2. U n t e r s u c h u n g e n  d e s  S e n k u n g s a b l a u f s  f i i r  P. W.
Nach den Senkungsberechnungen mufite aus den 

Abbauen des Flozes Sonnenschein der Jahre  1934/40 fiir 
P. W. eine G esamtabsenkung von rd. 870 mm im Laufe der 
Zeit eintreten. Bei Verteilung dieses errechneten Gesamt- 
absenkungsbetrages nach Flaschenlrager auf einen Zeit- 
raum von jeweils 2 Jah ren -  ergibt sich folgender Anteil 
de r  fiir diesen jeweiligen Zeitraum bercchneten Senkung 
an der errechneten G esam tabsenkung:

a) Berechnełe Senkungen.
1932 34 1934i36 1936 38 1938/40 1940 42 1942,44

Insges. S67 mm 0 — 144 — 293 — 362 -  60 — S
rd. 100% 0 %  16,6% 33,7% 41,6%  7%  1 %

1 Eine Abweichung der errechneten Senkungen von den tatsachlichen 
um 4; 5 "/o karm ais erlaubt gcltcu; s. hieruber K e in h o r s t  a. a. O.

2 In zeitlieher Obcreinstimmung mit den im vorliegenden Falle nur 
alle 2 Jahre erfolgten Messungen von Jahresmitte zu Jahresmitte.

Nach den vorIiegenden Nivellements sind dic Anteile 
tler tatsachlichen Senkungen fiir die gleichen zweijahrigen 
Zeitraume an der errechneten Gesamtabsenkung wie fo lgt:

b ) W irkliche Senkungen.
1932/34 1934/36 1936/38 1938/40 1940/42 1942/44

Insges. 534 mm — 9 — 44 — 144 — 327 ? ?
rd. 61,4% 1% 5%  16,5% 38,9%  ? ?

Bis zum Jahre 1940 fehlen an den tatsachlichen 
Senkungen gegeniiber den berechncten Senkungen noch rd. 
330m m , d. s. rd. 39<>/o, dic in den Jahren  1940/42 usw. 
noch eintreten mussen. Ein schlagcnderer Beweiś fiir die 
in Ausnahmefiillen eintretenden s tarken V erz6gerungcn der 
Auswirkungen aus diesen Abbauen des von machtigen 
Sandsteinschichteii iiberlagerten untersten Fettkohlenflozcs 
Sonnenschein ist kaum  noch zu erbringcn. — Im ubrigen 
ist fiir P. W. der Senkungsablauf iihnlich wie fiir P. 25, 
denn wenn man die Zeit 1932/34 ausscheidet, so ergibt sich 
fiir den nachsten Zeitabschnitt 1931/36 auch iu diesem Falle 
eine tatsachlich eingetretene Senkung  von nur ungefahr 
einem Drittel, in dem darauffojgetiden Zeitabschnitt 
1936/38 von ungefahr  der Halfte d e r  errechneten Senkungs- 
betrage fiir die gleichen Zeitraume, w ahrend  andererscits 
in den Jahren nach 1940 noch erhebliche Senkungen zu 
erwarten sind, denen gegeniiber die fiir diese Zeit er- 
rechneteu Betrage — 60 nim fiir 1940/42 und 8 mm fiir 
1942/44 — nicht dic geringste  Rolle spielen.

Oesamt
senkung

von

Miłłe
1934 
bis

1935

Miłłe
1935 
bis

1936

Mitte
1936 
bis

1937

Mitte
1937 
bis

1938

Mitłc
1938 
b is
1939

Mitte
1939 
bis

1940

Mftte
1940 
bis

1941

Mitte
1941 
bis

1942

Mitte
1942 
bis
1943

Mitte 1934 bis
Mitle 1935= 37 28 6 2 1 _

Mitte 1935 bis
Mitle 1936= 146 1 1 0 2 2 7 4 3

Mitte 1936 bis
Mitte 1037.= 55 41 8 3 2 1

M itie 1937 bis
Mitte 1938 =  283 2 1 2 * 42 14 9 6

Mitte 1038 bis
Mitte 1939 =  216 164 31 1 1 6 4

Miłłe 1939 bis
Mitte 1940= 130 99 2 0 7 4

867 28 116 65 228 213 149 41 19 8

1932 M itte Mitte Mitte Mitle
Senkungen bis 1934 1936 1938 1940 1942

Mitte Mitte M iite Mitte M 'tte bis
1934 1936 1938 1940 1942

errechnet . . . .  867 
durch Niyellement 534

0
9

144
44

293
144

362
337

60 8

— 3J3
Berechnełe G esam tsenkung 867 m in; w irkliche Oesaintsenkung 

bis 1940 =  534 mm, Differenz somit rd . 335 mm, die an d e r wirklichen 
G esam tsenkung fehlen.

Abb. 4. Graphische D arste llung de r  bercchneten 
und der wirklichen Senkungen fiir P. W.

3. U n t e r s u c h u n g  d e s  S e n k u n g s a b l a u f s  f i i r  P. 38.
Nach den Senkungsberechnungen mufite aus den

Abbauen des Flozes Sonncnschcin der Jahre  1925/29 fur 
P. 38 eine Gesamtsenkung von rd. 610 mm im Laufe der 
Zeit eintreten. Bei Verteilung dieses Gesanitseiikiings- 
betrages auf die einzelnen Jahre  nach Flaschentriiger cr- 
hiilt man nachstehendc W erte :

a) Berechnełe Senkungen.
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

Insges. 613 mm -  234 — 219 — 93 — 31 — 25 — 9 — 2

rd . 100% 38,2%  35,7%  15,2% 5,1%  4 ,1%  1.5%  0 ,2 %  -
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Nacli den vorIiegeriden Nivellemenfs sind dic Antcile 
der tatsachliclieii Scnkungen an der errechneten Gesamt- 
s c n k u n g f u r  die gleichen Zeitraume wie folgt:

b ) W irkliche Scnkungen.
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

Insges. 373 nun 0 — 53 — 129 — 6 8  — 30 —70 —14 - 9
rd . 61% 0%  8 ,6 %  21% 11% 5%  11,4% 2,3%  1,5%

Gegeniiber den errechneten Betragen fehlen somit an 
den wirklichen Scnkungen noch rd. 240 mm, d .s .  nicht 
weniger ais ebenfalls rd. 39 0,'o, dic nach dcm Jahre 1932, 
nach dem die Nivellements auch hier leider nicht mehr durch- 
g efuhr t  wurden, noch in Erschcinung treten muBten. 
Bereits das Jah r  1925, das erste Jahr erheblićhen Abbaus, 
laBt gegeniiber einer errechneten Senkung von 234 mm, 
d . s .  38<>/o fiir den gleichen Zeitraum iiberhaupt nicht die 
geringste tatsachlichc Senkung (0 min) in den Nivellements 
erkennen. Fraglos ist hier der schwere Sandstein zunachst 
»h;ingen gcblieben«. Aber auch in den folgenden Jahren 
ist die Senkung nur verhaltniśhi3Big gering und zógernd: 
Ein nochmaliges »Hangenb!eiben« des Sandsteins ist offen- 
bar im Jahre 1929 erfolgt, und es ist anzunehmen, dali 
dieses nach dem Jahre 1931 wieder eingetreten ist. Die 
so entsteliende Zickzackkurve der wirklichen Scnkungen 
in Abb. 5 muB sich also noch iiber das Jahr 1932 hinaus 
in gleicher Weise fortsetzen und mehrfach wiederholen. 
Auch hier laBt im iibrigen die Senkungskurve de r  wirk- 
lichcn Senkungen den auBerordentlich groBcn Ausfall von 
Senkungen (Minussenkungen) in den ersten drei Jahren 
gegeniiber der Kurve der errechneten Scnkungen deutlich 
erkennen, der in kleineren Plussenkungen iiber eine ganze 
Reihe von Jahren gewissermaBen stoBweise wieder auf- 
geholt wird.

1925

G esam tsenkung 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

1925 =  312 . . . . 234 47 16 9 6

1926 =  229 . . . . 172 34 11 7 5
1 9 27=  58 . . . . 43 9 3 2 1

1 9 2 3 =  2 . . .  . 2 — — —
192 9 =  12 . . . . 9 2 1 —
Berechnete Senkung 234 219 93 31 25 9 2 -

W irkliche Senkung 0 53 129 63 30 70 14 9
Berechnete Oesamtsenkung 613 m m ; wirkliche Gesamtsenkung 

bis 1932 =  373 mm, Differenz somit rd . 240 mm die an der wirklichen 
Gesamtsenkung fehlen.

Abb. 5. Graphische Darstellung der berechneten 
und der wirklichen Senkungen fiir P. 38.

4. U n t e r s u c h u n g  d e s  S e n k u n g s a b l a u f s  f i i r  P. G.
Wie vollig voneinander yerschicden der Scukungs- 

ablauf aus den Abbauen eines von wcichen Schiefer- 
schichten iiberlagerten Flózes der mittleren Fettkohlen- 
gruppe und eines von machtigen Sandsteinschichten be- 
gleiteten unteren Fettkohlenflózes ist, dafiir geben zum 
SchluB die Untersuchungen der Bewegungen fiir P. G. 
geradezu ein Scliulbeispiel ab. Hier wurde 1932/36 aus- 
schlieBlich das mittlere Fettkohlenflóz N, von 1936/37 ab 
aber aufierdem noch das untere in harten Sandstein ein- 
gclagerte  Flóz Wilhelm Oberbank abgebaut.

Nach den Senkuncrsbercchnungen mufiten aus den 
Abbauen des Flózes N~in den Jahren 1932/36 ' 872mm 
Senkung eintreten, fu r  die Zeit von 1936/40, in der  auch 
das Flóz Wilhelm abgebaut wurde, aber noch eine solclie 
von 776m m . Hieraus ergeben sich nach dem Flaschen- 
tragerschen Verteilungsplan fiir tlie zweijahrigen bzw. 
vierjahrigen Zcitabschnitte folgende Anteile an der 
errechneten G esam tabsenkung von 1648 mm:

a) Berechnete Senkungen.
1932/34 1934/36 1936/38 1938/40 1940/42 1942,44

Insges. 1648 mm — 1 6 8  — 587 — 456 — 358 — 6 8  — 1 2

- 7 5 5  - 8 1 4
rd. 100% 10,2% 35,6% 27,7%  21,7% 4,1%  0,9%

45,6% 49,4%

Nach den vorliegenden Nivellements sind die Anteile 
der tatsachlichen Senkungen an der errechneten Gesamt- 
senkung fiir die gleichen Zeitraume wie fo lg t:

b) W irkliche Senkungen.
1932 34 1934/36 1936/38 1938'40 1940 42 1942 14

Insges. 1592mm -  5 — 662 — 367 — 558 ? ?

— 667 -9 2 5
rd. 96,7% 0,3%  40,2%  22.3%  33,9%  fehlen 3,5%

40,5% 56,2%

F I 6 z N

Gesamtsenkung
V0 tl

Mitte 
1932/33

Mitte
1933/34

Mitte
1934/35

Mitte
1935/36

Mitte
1936/37

Miltc
1937/38

Mitte
1938/39

Mitte
1939/40

1932 bis Mitte
1933 . . =  37 28 6 2 1 —

Mitte 1933bis
Mitte 1934 =  179 134 27 9 5 4

Mitte 1934 bis
Mitte 1935 =  232 173 35 1 2 7 5

Mitte 1935 bis
Mitte 1936=425 319 64 ' 2 1 13 8

873 28 140 2 0 2 364 81 32 18 8

F li łz  W ilh e lm

Gesamtsenkung
von

Mii te
1935 
bis
1936

Mitte
1936 
bis

1937

Mitte
1937 
bis

1938

Mitte
1938 
bis
1939

Mitte
1939 
bis

1940

Mitte
1940 
bis

1941

Mitte
1941 
his

1942

Mitte
1942 
bis

1943

Mitte
1943 
bis
1944

1935 bis Mitte
1936 . . =  28 2 1 4 2 1 —

Mitte 1936 bis
Mitte 1937= 87 65 13 4 3 2

Mitte 1937 bis
Mitte 1938 =  345 2591 52 17 1 0 7

Mitte 1938 bis
Mitte 1939=110 83 17 5 3 2

Mitte 1939 his
Mitte 1940 =  206 155 31 1 0 6 4

776 2 1 69 274 140 192 48 2 0 8 4

Mitte Mitte Mitte Mitte Mitte Mitte
Senkungen 1032 1934 1936 1938 1940 1942

Mil te Mitte Mitte Mitte Mitte Mitte
1934 1936 1933 1940 1942 1944

errechnet . . . .  1619 
durch Nivellement 1592

168
5

587
662

456
367

358
5581

6 8 1 2

1 Entsprechcnd den erfoigten Nivellements sind auch hier iwcijahtige 
Zeitraume zuurunde ccleut.

1 Die berechneten Einwirkungen des Abbaus 1937/33 des Flózes Wilhelm 
machen sich in den tatsachlicn Senkungen d e r Nive!lements erst in den 
jah ren  1938/40 mit geitend.

Abb. 6. Graphische Darstellung der berechneten 
und der wirklichen Senkungen fiir P. G.
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Wenn inan von dem  ersten Zeitraum 1932/34 abs ieh t1, 
so ergeben die tatsiichlichen A bsenkungen fiir die ersten
4 Jahre, also in der  Zeit 1932/36 des ausschliefilichen Ab- 
baues des mittleren Fettkohlenflózes N, ungefahr den 
gleichen H undertsatz  (40,5 0/0) wie bei den berechneten 
Absenkungen nach dem Flaschentragerschen Verteilungs- 
plan (45,6o/o); denn dic Differenz zwischen beiden be
trag t nur rd. 5 o/o, die ais erlaubt gelten d iirf te5. Auch die 
beiden Kurven der  wirklichcn und errechncten Senkungen 
in Abb. 6 decken sich bis 1936 ungefahr, ein Beweis, daB 
tatsachlich der Zeitfaktor fiir dic Einwirkungen aus den 
A bbauen des mittleren Fettkohlenflózes N dem durch 
Flaschcntrager ermittelten Verteilungsplan entspricht. Dies 
andert  sich jedoch sofort,  wie die Baue des Flozes 
Wilhelm in Erscheinung treten. Die aus den Abbauen 
dieses Flozes nach Flaschentrager auf das Jahr 1937/38 ent- 
fallende berechnetc H auptsenkung  von 259 mm, komm t 
nach den wirklichen Senkungsergebnissen nicht in dieser 
Zeit — 1936/3S —, sondern ers t in dem Zeitabschnitt 
1938 40, also 1 Jah r  spater, in der Zahl 558 mm mit zum 
Ausdruck. In der graphischen Darstellung der Kurve der 
wirklichen Senkungen erscheint denn auch gegeniiber der 
Kurve der crrcchneten Senkungen nach 1938 cin scharfcr 
Knick, indem, w ieder eine s tarkere  A bsenkung der w irk 
lichen Senkungskurvc bis zum Jahre 1940 erfolgt, ein Bc- 
weis, daB der Einsatz der H auptausw irkungen aus den 
Abbauen des Flozes Wilhelm O berbank  nicht nach dem 
Flaschentragerschen Verteilungsplan sofort im ersten Jahre 
des Abbaues, sondern ers t ein Jahr spater erfolgt ist.

Die vorstehend untcrsuchten vier Beispiele lassen 
jcdcnfalls einwandfrei die vo!lige Verschiedenheit des 
Scnkungsablaufs fiir die Flóze der mittleren und unteren 
Fettkohlengruppe infolge der gegensatzlichen Ncben- 
gesteinsverhaltnisse erkennen, wobei jeder Fali anders 
liegt.

Z u s a m m c n f a s s u n g.
Zunachst wird darauf hingewiesen, daB nach dem 

heutigen Stande der Bergschadenforschung dic bergbau- 
lichc E inw irkungsdauer auf dic Erdoberflache im all
gemeinen nur ku rz  ist und die Haupteinw irkungen dem 
Abbau zumeist auf dem FuBe folgen; Flaschcntrager set/.t

1 Die geringe Vcrschiebung in den Senkungen kann hier dadurch ver- 
nnlaBt sein, daB die Zeiten der Berechnungen nicht genau mit den Zcilcn 
der Einmessungen zusammenfallen.

2  Siehe hieruber K c in h o r s t  a .a .O .

U M S
V e r la n g e ru n g  des P re isau ssch re ib en s  

des B e rgbau-V ere in s  in Essen .
Am 30. O ktober vorigen Jahres hat de r  Verein fiir die 

bergbaulichen Interessen in Essen ein Preisausschreiben 
zur Forderung  d e r  maschinellen K ohlengewiunung im Ruhr
bezirk bekanntgegeben, bei welchem fiinf Preise im Bctrag 
von insgcsaint 300 000^f«K ausgesetzt w urden  fiir die E n t
wicklung von Gewinnungs- und Lademaschinen, wobei de r  
Nachweis einer Arbeitsersparnis von mindestens 3 Schichten 
je 1001 im Dauerbetrieb von zwei Monaten zu erbringen 
war. Ferner  wurden 2 5 0 0 0 3UI fu r  Vorschliige auf dem 
Oebiet des Ausbaues ausgesetzt, sofern dadurch der Einsatz 
von Gewinnungs- und Lademaschinen vereinfacht oder er- 
móglicht wurde. SchlieBlich w ar eine Summę von 300 000^?.^ 
rorgesehen worden fur  die  E rp ro bu ng  aussichtsreich er- 
scheinendcr Konstruktionen, sowohl seitens de r  Maschincn- 
fabrikeri ais auch von Angestellten oder Arbcitern aus dcm 
Bergbau selbst.

Dic Beteiliguiig an dcm Preisausschreiben w ar bisher,  
im besonderen hinsichtlich der Einreichung von Konstruk- 
tionsvorschliigen auch aus den Kreisen der  Belegschaften 
sehr rege, u nd  zwar bezogen sich die Vorschlage auf G e
winnungs- und  Lademaschinen, auf Verbesserungen des 
Ausbaues und  auch auf neue Arbeitsverfahren. Bei den 
auBerordentlichen Schwierigkeiten, die die Verhaltnisse 
un ter tage d e r  Losung der  gestellten Aufgabe entgegen- 
bringen, bot von de r  Vielfalt de r  eingereichten Vorschlage 
nur eine sehr geringe  Auswahl Erfolgsaussichten. Diese

daher in seinem Verteilungsplan fiir das Jahr des Abbaues 
7 5 o/o der G esam tabsenkung  ein, w ahrend  er die restlichen 
25 o/o auf weitere 4 Jahre  verteilt, so daB nach ihm im Mittel 
die Einwirkungsdauer 5 Jahre betragt.  Weiterhin werden 
die einzelnen Faktoren  aufgezeigt, wodurch die bergbau- 
liche Einw irkungsdauer in der H auptsache bestimmt wird, 
und hervorgehoben, dafi nachst der T eufe  ais Hauptfaktor 
dic Beschaffenheit des N ebengesteins eine ausschlag- 
gebende Rolle fiir den Scnkungsablauf spielt. Im beson
deren kónnen schw ere Sandsteinuberlagerungen in Aus- 
nahmefallcn eine V erzógerung  der  A bsenkungen sowohl 
im Haupteinsatz ais auch innerhalb des Scnkungsverlaufs 
selbst dadurch hervorrufen, dafi der Sandstein, wic der 
Bergmann es nennt,  zeitweilig »hangen bleibt«. Wenn man 
in solchen Fallen, die jeweils anders ge lagert sein kónnen, 
den Senkungsablauf und die E inw irkungsdauer genau be
stimmen will, so .ist cs unbedingt crforderlich, zunachst 
die G esam tabsenkung  aus den zu prufenden Abbauen vor- 
auszubercchnen, anschliefiend dic Anteile der  bereits durch 
Messung festgesteliten A bsenkungen fiir die eingemessenen 
Zeitriiume an der errechncten G esam tabsenkung  zu cr- 
mitteln und diese Ergebnisse den weiterhin zu berechnen- 
den Senkungen nach dem Verteilungsplan von Flaschcn
trage r  absolut und anteihnaBig fiir die gleichen Zeitraume 
gcgenuberzustellen. Dafi in den Grubenfeldcrn  der Ruhr- 
niagerkohlcnzechen bei fehlendem od er  nur geringem 
Deckgebirge die bergbaulichen A bsenkungen infolge der 
hier iiberwiegend auftretenden Sandsteinschichten meist 
langer dauern, ist bekannt.  Fiir die Fettkohlenzechen, 
namentiich bei grófierer Mergeliiberdeckung, w urde eine 
solche V crzógcrung  bisher nicht angenomm en, sondern 
die Ansicht vcrtreten, dafi bei ihnen die Festigkeit des 
Nebengesteins fiir den Senkungsablauf bzw. fiir die Ein
w irkungsdauer keine ausschlaggebende Rolle spiele. Dieses 
diirfte auch im allgemeinen richtig sein. Wie die Priifung 
von 4 in G rubenfeldern  von Fettkohlenzechen geiegenen, 
eingemessenen Festpunkten in der ' oben angegebenen 
Weise erkennen lafit, tr ifft dies aber nicht immer zu. Auch 
bei den Fettkohlenzechen kónnen vercinzelt bei Flóz- 
abbauen unter starken Sandsteinuberlagerungen selbst bei 
flacher Lagerung in gleicher Weise wie bei den Ruhr- 
magerkohlcnzechen infolge voriibergehenden »H;ingen- 
bleibens« der Sandsteinschichten nicht nur im Einsatz der 
H auptabsenkungen, sondern  auch w ahrend  des Senkungs- 
ablaufs selbst, abweichend von dem Flaschentragerschen 
Verteilungsplan, starkę Verzógerungen der Absenkungen 
beobachtct werden.

C H A  U
sind aber auf  das ta tkraf tigs te  aufgegr iffen  und der Ver- 
wirklichung naher gebracht worden.

Aus den Erfahrungen  in den seit d e r  Verkiindung des 
Preisausschreibens vergangenen Monaten mufite allerdings 
entnommen werden, dafi die besonderen Schwierigkeiten 
der Aufgabe un te r  Umstanden einen langeren Zeitraum 
fiir die D urchbildung der M.aschinen bis zu einer Betriebs- 
reife, wie sie das Preisausschreiben verlangte ,  erforderlich 
machten. In d ieser Erkenntnis hat sich der  Bergbau-Yerein 
entschlossen, die F r i s t  f i i r  d e n  B e w i i h  r u n g s n a c h w e i s  
b i s  z u m  30. S e p t e m b e r  1942 zu  v e r l a n g e r n .

Um jedoch den grófiten Ansporn fiir eine Beschleu- 
nigung de r  Entw icklung wachzuhalten, hat der Bergbau- 
Verein gleichzeitig beschlossen, die Preise mit der Erfiil- 
lung des Bewahrungsnachweises jeweils zur Auszahlung 
zu bringen — das gilt auch fiir die  Vorschlage auf dem 
Gebiete des Ausbaues und ihre Beschrankung auf fiinf 
aufzuheben. Da ferner die  Entwicklungsarbeiten an den 
in de r  E rp ro bu ng  befindlichen Maschinen yielfach der 
Reihe nach auf yerschiedenen Zechen durchgefiihrt werden, 
soli auch bei de r  Festsetzung der Hóhe tfer Pramien an 
die beteiligten Belegschaftsmitglieder dieser Umstand von 
Fali zu Fali besonders beriicksichtigt werden, damit die An- 
erkennung de r  Mitarbeit des einzelnen Belegschaftsinit- 
gliedes nicht durch eine grofiere Anzahl von Mitbeteiligten 
geschmalert wird.

Die Beschliisse des Bergbau-Vereins diirften dic Be- 
miihungen zur F o rderung  der maschinellen Kohlengewin- 
nung weiter vorantreiben.
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V e r l e i h u n g  d e s  W a n d e r p r e is e s  f i i r  V e r d ie n s t e  

u m  d ie  G r u b e n s i c h e r h e i t  im  S t e i n k o h le n b e z ir k  

N ie d e r s c h le s ie n .

Im Rahmen einer Feierstunde des gesamten nieder- 
schlesischen Bergbaues in W aldenburg iiberreichte am 
27 ,O ktober  Berghauptmann K l i n g h o l z  nach der Yer- 
teilung von Kriegsverdienstkreuzen an niederschlesische 
Bergleute den W anderpreis fiir Grubensicherheit fiir das 
Jah r  1940 wiederum der Johann-Baptistagrube. Der im 
Jahre 1936 gestiftete Preis wurde bisher fiinfmal verliehen 
und fiel je  einmal an die Rubengrube und Rudolphgrube 
und in den letzten drei Jahren an die Johann-Baptistagrube. 
Damit w anderte  der  Preis seit seiner Stiftung innerhalb der 
Gewerkschaft N euroder Kohlen- und Thonwerke und ver- 
bleibt nunmehr endgiilt ig einer ihrer Schachtanlagen.

In seiner Ansprache wies der Berghauptmann darau f  
hin, dali gerade  im Oberbergamtsbezirk Breslau sowohl in

Oberschlesien ais auch in Niederschlesien der seltene Fali 
eingetreten sei, daB de r  Preis nach dreimal hintereinander 
erfolgter Verleihung endgiilt ig in den dauernden Besitz 
einer Schachtanlage ubergehe. Dies sei nicht au f  Zufallig- 
keit oder besondere Gunst de r  Verhaltnisse, sondern auf 
systematische Verbesserung der technischen Einrichtungen 
und sorgfaltige Erziehung der  Belegschaft zuruckzufiihren. 
Der Lolm planmaBiger Unfallbekampfung w erde sich auch 
auf wirtschaftlichem Gebiet zeigen, da sich bisher immer 
noch erwiesen habe, daB der  sicherste Betrieb mit an der  
Spitze stehe. Der Fiihrer des Betriebes der Neuroder 
Kohlen- und Thonwerke, Bergwerksdirektor Bergassessor 
R a d e m a c h e r ,  hob hervor, daB die Ungunst der  Ab- 
lagerungsverhaltnisse, dem technischen Fortschritt storend 
im Wege stehend, die Gefolgschaft zur Viełseitigkeit ihrer 
bergmannischen Tatigkeit und damit zum rechtzeitigcn Er- 
kennen und Abwenden de r  fiir den Bergbau typischeu Ge- 
fahren erzogen und die ta tkraf tige AWtarbeit aller dann zu 
diesem schónen E rfo ig  gefiihrt hatte.

P A T E N T B E R I C H T
G ebraucnsm uster-EIntragungen’,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 6 . Kovembcr 1941.
5b . 1510247. Gewerkschaft Eisenhutte Westfalia, Lfineti (W cstf.). 

Ladcinaschine mit Zughacke. 22.10.40.
5b. 1510252. Bruno Matthes, Wattenscheid. Trocken bohrender Hoch* 

leistungs-Spiilbohrer fiir Gesteins-Bohrhamnier mit und olme auswechsclbarć 
Bohrsehneide. 4.4.41.

5b. 1510253. Bruno Matthes, Wattenscheid, Gesteinsstaub bckampfeu- 
der und Bohrarbeit beschleunigender Bohrhammer-Spulróhrchenhalter mit 
SpGlrohrchen. 4.4.41.

5b. 1510263 und 1510265. Flottmann AG., Herne. Abstut/uug fiir 
Bbhrhamtńcr beim Bohren von waagerechten oder schrSg gerichtetcn 
Lochern. 14.8.41.

5b, 1510264. Flottmann AG., Herne. Abstiitzung fur Bohrhammer.
14.8.41.

5b. 1510266. Flottmann AG.. Herne. Mit PrcBluft beaufschlagte 
Stutzsaule fiir Bohrhammer und Bohrmaschiiicn. 14.8.41.

5c. 1510235. F. W. Moll Sohnc. Witten (Rulir). Grubenausbau. be
sonders Polygonausbati. 17.1.39.

5c. 1510240. Karl Gerlach, Moers (Niederrh.) und Georg Bachmann, 
Bochum. Eiserner Grubenausbau. 16.12.39. Protektorat Bohmen und Mahren.

5d. 1510259. Friedrich Iióppner und Willy Nehrenheim, Bottrop 
(W estf.). Brandsichere Bandverlagerung. 4.8.41.

5 d. 1510267. W alter Bicsel, Leipzig. Spannvorrichtung fur yersetz- 
bare Bandforderanlageu. 15.8.41.

lOb. 1510125. Kloekner-Humboldt-Dcutz AG., Koln. Kupplung fur 
die Austrage von Jalousickuhlern. 27.3.41.

lOb. 1510139. Anhaltischc Kohlenwerke. Halle (Saale). Koksbrikett.
27.9.41.

10b. 1510233. Wilhelm Ocorg Woltjcn, Falkenberg (Bez; Bremen). 
Schneidmaschinenanordnung zur Herstellung von Feueranzundplatteu aus 
Torf o. dgl. 12.7.41.

lOb. 1510315. Niederschlesische Bergbau AG.. Neu-WeiBstein 
(Schles.). Zundplattchcn fur Kohlenanzunder. 8.9.41.

Patent-A nm eldungen1,
dic vom 6 . November 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reiehspatentamtes auslicgen.
Ib ,  4/01. K. 153017. Erfinder: Emil Jałm, K5In-Hohenbcrg. Anmelder: 

Klóckncr-Humboldt-Dcutz AG.. Koln. Einrichtung zum Abschcidcn yon 
magnetisierbaren Teilen mit Hilfe einer Magnetwalze, auf der ringformige. 
mit einer Anzahl magnetisierbarer Segmente yersehene Blechscheiben vor- 
handen sind. 5.1.39. , , ,  .

lOa, 5/15. K. 151491. Erfinder: Tred Denig. Pittsburgh (Pa.. V .S t.A .) 
Anmelder: Koppers Company, Pittsburgh (Pa., V .S t.A .). Verkokungsofen; 
Zus. z. Pat. 708662. 4.8.3S. V. St. Amerika 5.8.37. _

10a, 17/04. M. 1500S6. Erfinder: Dipl.-lng. Roland Nagel, Offenbach 
(Main). Anmelder: Maschinenfabrik Hartmann AG., Offenbach (Main). 
Verfahrcn zur Kokskiihlung und Alterung: Zus. z. Anm. M. 145157. 26.2.41.

10a, 20. D. 82 587. Erfinder: Wilhelm Klapproth, Berlin-Charlottenburg. 
Anmelder: Didier-Werke AG.. Berlin-Wilmersdorf. Einrichtung zum Nutzbar- 
machen von in den Abgasen von Gas- und Kokserzeugungsófcn enthaltener 
Warme. 7.5.40. Protektorat Bohinen und Mahren.

10a, 36/02. R. 107263. Erfinder: Dipl.-lng. Eugen Primus, Peters- 
wald (O.-S.).'Anm eldcr: Rheinmetall-Borsig AG., Berlin. Ober dcm Schwel- 
ofen angeordneter Bunker. 29.3.40. Protektorat Bohmen und Mahren.

lOb, 12. G. 100979. Erfinder, zugleich Anmelder: Jakob Gundcroth. 
Lamperthciin (Rhein). Verfahren zur Herstellung eines Feucranzunders. 
24.11.39. Protektorat Bohmen und Mahren.

lOb, 12. N. 41 887. Erfinder: Dr.-Ing. Hugo Krueger. Gottcsberg 
(Schles.), und Dr. Kurt Gieseler, Berlin-Lichterfelde. Anmelder: Niedcr- 
schlesischc Bcrgbau-AG., Neu-WeiBstein, Post Waldenburg (Schles.). Vcr- 
brennlicher Feueranzunder. 22.4.38. Osterreich.

10b, 13/01. K. 15325S. Richard Kruger, Wernigerodc (Harz). Ver- 
brennlicher'Fcueranziinder. 26.1.39.

35a, 25/02. S. 132544. Erfinder: Paul Donath, Berlin-Lichterfelde. 
Anmelder: Siemens-Schuckertwerke AG., Berlin-Siemensstadt. Anordnung 
/um Stillsctzcn von Autrieben fur Aufzuge mit elektrischer Bremsung beim 
Obergang von der Haupt- auf dic Einfahrgcschwindigkeit. 14.6.38.

81 e, 63. R. 107 354. Erfinder: Fritz Seibel, Essen. Anmelder: Rhein- 
Ruhr Maschinenvertrieb Vossiek & Schultz, Essen. Aus Mantel und vcr- 
schleififestcm Futter bestehende Strahlduse zur Forderung von kornigem 
Gut. 8.4.40. Protektorat Bohmen und Mahren.

1 In den Gebrauchsmustern und Patentanmeldungen, dic am SchluB mit 
dem Zusatz ^Osterreich* und ^Protektorat Bohmen und Mahrens versehen 
sind, ist dic Erklarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land 
Osterreich bzw. das Protektorat Bdhmen und Mahren erstrecken soli.

81 e, 136. H. 151955. Erfinder. Wilhelm Brinkmauu. Koln-Kalk. An
melder: Klóckner-Humboldt-Deutz AG., Koln. AustragYorrichtmu fur
Bunker: Zus. z. Pat. 660671. 10.6.37. Osterreich.

D eutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, laiift die funfjihrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.) 
l c  (lo i). 711913, vom 9 .4 .3 8 . Erteilung bekanntgemacht am 11.9. II. 

K lo c k n e r - H u m b o ld t - D c u tz  AG. in K o ln . Y or/ich łung  zum Attzeigcn
der W ich te  Von eine R inne durch- 
flieflenden nnbestdndigen Schwer- 
und sonstigen Truben. Erfinder: 
Dr.-Ing. E inst Otto Giiiuwald in 

rr= j Surth (Rhein). Der Schutz erstreckt 
sich auf das Land Osterreich.

An dcm Boden der Rinne a, 
durch die die Triibe flielit, ist ein 
U-formiges Rohr b  angeschlossen, 
das mit einer zum Fdrderu der 
Tiube dicnenden Einrichtung c ver- 
sehen ist. In einem Schenkel des 
Rohres b ist eine Lrweiterung d 
Y o rg eseh cn , In die ein bis iiber den 
Spiegel der Triibe hiuausragendes 
Standrohr e  schriig miindet. Die
Rinne a kann an der Stelle, an der
der in der Strómungsrichtung der 
Tiube hinten liegende Schenkel de< 
Rohres a an ih re n  Boden ange-
*;chlosscu ist, zur Erzielung eines 
móglichst gleiclibleibenden Trube- 
spiegels um das Yielfaehe ihres 
Querschuittes erweitert sein. Das 
U-fórmige Rohr kann fenłer da
durch gebildet werden, daB die 
Rinne U-formig nach unten durch- 
gebogen wird.

5c (9i0). 711975. vom 13.12.3?.. 
Erteilung bekanntgemacht am 
11. 9. 41. F. W. M o ll S o h n e  
M a s c h i n e n f a b r i k  in W i 1 1 e u. 
E iserner G rubenunsbau. Der Schutz 
erstreckt sich auf das Protektorat 
Bohmen uud Mahren,

Die einander bcnachbarten Enden der Segmente a des Ausbaues sind. 
wie bekannt. durch mit Hilfe eines entlasteten Gelenkbolzens b miteinander
Ycrbundcne Laschen c , d  gekuppelt. GemaB der Erfindung ist das Ende
einer der mit den Segmcnten yerbundcncn Laschen. z. B. der Lasche c zu 
einer zum hohlen Gclenkbolzen b  achsgleichen ringformigen Kammer e 
ausgebildet, wahrend das Ende der anderen der mit den Segmcnten verbun- 
denen Laschen. z. B. der Lasche d , ais hohler, zum Gelenkbolzen a aclis- 
gleicher Zapfen /  ausgebildet ist. Die Zapfen f  greifen in die Kammern c 
cin. Das Ende der Laschen d  kann auf der Yon dem Zapfen /  abgekelirten 
Seite mit einem ringformigen oder ringabschnittfórmigcn Steg Y ersehen
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sein. Der Zapfen, die Kammer und der Stcg der Laschcn kónnen ferner aus 
dcm Fleisch einer U-fórmigen und klammerartigen Lasche durch Ziehen und 
Pressen geformt werden, wobei die Flanschen der Laschen in den dic 
AuBenbcgrenzung der Laschenenden bildenden ringartigen Stcg iibergefuhrt 
werden. Ferner kónnen in den Laschen Fuhrungsrinncn fur dic Ausbau- 
profilc vorgcschcn werden, die allmahlich in dic ringartige Kammer e der 
Laschenenden ubergehen. Endlich kann ein Lasćhenpaar c, d  zum Verbindcn 
der Segmente yerwendet werden.

5c (10oi). 712033, vom 7. 4. 39. Erteilung bekanntgemacht am 11.9. 41. 
B e r g a s s e s s o r  H e in r i c h  G e c k  I n d u s t r i e b c d a r f  in E s s e n .  Ver- 
riegelungsvorrich tung  fu r  den G le iike il eines K eilbockes, der  ais Auslóse- 
vorrich tung einen Ba lken  eines W anderp fe ilers erse tz t.

In dera Keilbock a und dem Gleitkcil b sind rechtwinkligc Schlitze c d  
mit einem kurzeń senkrcchten und einem langeren waagerechten Schenkel 
vorgesehen. Die Schlitze der miteinander zu ycrbindcntlen le ile  sind spicgel- 
biidlicłi so zueinander angeordnet, dad ihre kiirzeren. scnkrechten Schenkcl 
auben liegen. In die Schlitze der beiden Teile a ,  b  g reift ein rechtcckigcr 
Ring e ein, der in der Spcrrlagc in dem scnkrechten Schenkel der Schlitze 
beiucr Tcilc liegt (rcchtc Seite der Abbildung), und g leitet beim Auslósen 
des Pfeilers in dem waagerechten Schenkcl des Schlitzcs des Glcitkcilcs b 
bis zum freien Ende dieses Schlitzes (linkc Scitc der Abbildung). Der lan- 
gere Schenkel der Schlitze c, d  und des Ringcs e ist so bemessen, daB dic 
Endkantc des ausgelóstcn Glcitkcilcs etwa mit der Endkante der Gleit- 
flache des Kcilbockcs zusammenfallt. Am Gleitkcil b  kann cin in der 
Sperrlagc iiber den Keil nach auUcn Yorstchender Nocken /  o. dgl. drehbar 
gelagert sein, der beim Heruntcrdruckcn oder Herunterschlagcn den Ring e 
aus dem scnkrechten Teil des Schlitzes des Gleitkeils in den waagcrechtcu 
Teil dieses Schlitzes hebt.

lOa (ll io ) . 711S7S, vom 17.8 .39 . Erteilung bekanntgemacht am
11.9.41. H e i n r i c h  K o p p e r s  GmbH. in E s s e n .  E inrich iung  zum  E in - 
fiihren von verdichielen  Kohlekuc/ten in  d ie  Kam m ern von Ofen zur E r
zeugung von Gas und K o ks . Erfinder: Paul van Ackeren und Georg Hen- 
selcit in Essen.

Die Einrichtung ist mit einer zum Leiten der Kohlenkuchen uber dic 
vor der Ofenbatterie angeordnete Bcdienungsbiihnc hinweg in die Ofen- 
kammer dienenden Vorrichtung yersehen, die mit der Turhebcvorrichtung ver- 
einigt und auf der Bedienungsbuhne verfahrbar ist. Die Leitvorrichtung kann 
so brcit sein, daU sie begehbar ist, und ka.m nur oben und unten mit Fiihp 
rungen fiir den Kohlenkuchen Yersehen sein. Die Leitvorrichtung kann eine 
Kammer sein, deren Bodcn durch ein cndloscs Fórderband gebildet wird, 
das den Kohlenkuchen mitnimmt, in entgegengesetzter Richtung angetrieben 
werden kann und in der scnkrechten Richtung verstellbar ist.

lOb (6 0 2 ). 712022, vom 8 . 12. 3S. Erteilung bckanntgcmacht am 11. 9.41. 
A l b e r t - E m u l s i o n s w e r k  GmbH. in W ic s b a d c n -B  i e b r i c h .  Vorrich- 
tung  zum  lm pragn ieren  von B tau n ko h len b rike tts . Erfinder: Diplom-Bcrg- 
ingenieur Stelian Paneitescu in Leipzig.

B U C M E R
GroBdeutschlands Bodenschatze. Von Dr. Erich K rc n k c l ,  Professor an der 

Universitat Leipzig. (Verstandliche Wisscnschaft, Bd. 47.) 148 S. mit 
61 Abb. Berlin 1941, Spangcr-Verlag. Preis geb. 4,80 
Wiihrend in anderen Banden der Sammlung »Verstandlichc Wissen- 

schaft* bereits einzelne Bodenschatze wie Kohle und Erdol fiir sich gc- 
sondert behandelt sind, sind hier s a m t l i c h e  Bodenschatze beschricbcn.
Es ist klar, daB die Zusammendrangung dieses sehr groBen Stoffgcbietcs 
auf einen klcinen Band von 150 Seiten nur eine sehr knappe Darstellung 
der einzelnen Rohstoffc crmóglicht. Dieses Buchlcin ist daher nur fur dic 
allererste Untcrrichtung gcschrieben, enthalt aber dennoch eine sehr grofie 
Anzahl von Tatsachen. Da cs von einem Geologen gcschricbcn ist, ist die 
Lagerstatten-Geologie in erster Linie berucksichtigt, dic durch einige An
gaben uber Gewinnung und Verarbeitung der Bodenschatze erganzt wird. 
Behandelt werden die Kohlen (Torfkohlen, Braunkohlen und Stcinkohlcn), 
Erdol, Salzc (Stein- und Kalisalze) und Erze. Entsprechend ihrer iiber- 
ragenden Bedeutung nehmen die Kohlen mehr ais dic Halfte des Inhaltes 
cin. Die Abbildungcn fiir den Abschnitt »KohIenc sind den neuen Werken 
von Kukuk, Gothan, Stach, Jurasky u. a. entnommen. Die Vcrfasserangabc 
fur Abb. 2 ist nicht zutreffend. Dic Abbildung stammt von P. Kukuk. Das 
Biichlein kann ais erste Einfuhrung empfohlcn werden. E. S ta c h .

Die Vorrichtung hat, wic bekannt, einen in die lmpragnierfliissigkeit 
durchhangcnden Rost, durch den der von der Prcsse kommende, vom StoB 
der Briketlprcsse bewegte Brikettstrang durch dic Impragnierflussigkcit 
gefiihrt wird. Der in dic Flussigkeit durchhiingcnde Teil des Rostes ist 
gemaB der Erfindung mit dem auf- und abstcigenden Ast der Rinnc ge- 
icnkig Yerbunden, durch den der Brikettstrang durch dic Presse bewegt 
wird. Der Rost kann in sich gelcnkig sein.

lOb (9o2). 712023, vom 18. 3. 37. Erteilung bekanntgemacht am 11.9. 41. 
l l s e  B e rg b a u -A G . in G r u b e  11 se . V orrichtung zur U nlerbreęhung des 
B rikettstrangcs  an B rike ttk iih lrinnen . Erfinder: August Janat in Grube 
Anna-Mathilde (Post Sedlitz).

Dic Vorrichtung, die zum Umstellen des Brikettstrangcs auf eine 
andere Kuhlrinnc dient, hat eine Schicbevorrichtung, die durch Klcmm- 
platten o. dgl. an den Brikettstrang gcpreBt, durch Antriebsmittel zwang- 
liiufig langs der Brikettrinne hin und her geschoben wird und den Brikett
strang durch bcschleunigtes Vorwartsschicbcn von dem nachruckcnden 
Strangtcil trennt. Dic Erfindung besteht darin, da3 ais Antriebmittel fiir 
die Schicbvorrichtung der von der Briketlprcsse vorw arts geschobene 
Brikettstrang yerwendet wird. Zu dem Zweck kann an den Brikettstrang a 
eine Klemmyorrichtung b  angebracht werden, deren vom Brikcttstiang her- 
vorgcrufcne Bewegung durch ein Obersctzungsgetriebe so auf eine zweitc, 
ebenfalls an den Brikettstrang anprełibarc Klemmyorrichtung c  iibertragen 
wird, daB die letzterc mit dem von ihr fcstgehahcncn Teil d  des Brikett- 
stranges schncllcr bewegt wird, ais der B rikcttstra.ig a durch die Presse. 
Ais Obcrsctzungsgetricbc kami ein an der Brikettrinne schwenkbar ’ge- 
lagerter, mit den Klcmmvorrichtungcn b  und c  durch Gelenkstangcn e ver- 
bundener Hebel /  dienen. Dic Klemmvorrichtungen b , c  kónnen dabei mit 
cincm der Bewcgungsrichtung des Brikettstrangcs entgegenwirkenden Gc- 
wichtszug g  yerbunden sein, der nach crfolgtcr Strangtrennung und Lósung 
der Vorrichtungen vom Brikettstrang dic Vorrichtungcn in die Ausgangs- 
stellung zuruckzieht.

35a (9os)» 711514, vom 14. 1. 38. Erteilung bekanntgemacht am 4. 9.41. 
W ilh e lm  D r o s te  in D o r tm u n d .  Seilkauscher.einband, besonders fur  
F órderkórbe in  B ergw erken . Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Der Einband besteht aus einem Herzen und einer dieses umschlicBen- 
den Haubc, an der die Last angreift. Das Herz w ird gegen ein Heraus- 
fallen aus der Haubc durch einen daran yorgcschenen oder dam it ycibundeuen 
Keil und einem zwischen den Scitenschilden der Haube angeordneten, auf 
einem waagerechten Bolzen in senkrechter Ebene drehbar gelagerten winkel- 
oder bogcnfórmigcn Riegel gesichcrt. Der Riegel ka .111 durch den freien 
Schenkel eines W inkclhcbcls gebildet werden, durch dessen anderen 
Schenkel in der Nahc seines Endcs und seines Scheitelpunktcs der Dreh- 
bolzen greift, der in der Haubc oder in Ansatzen der Haubc befestigt ist.

S C H A U
Kommentar zu r D ividendenabgabeverordnunc mit Durchfuhrungsbestlm- 

mungen, der Verorduung iiber den Kapltalyerkehr, Formularcn und 
allen anderen einschlat*lRcn Vorschriftcn. Von Rcchtsanwalt Dr. Hans- 
Joachim V e i th ,  Berlin und Gunter V c i th ,  M itglied der Geschafts* 
fuhrung der Reichsgruppe Industrie. 362 S. Aliinchcn 1941, C. H. 
Beck'sche Vcrlagsbuchhandlung. Preis in Pappbd. 8,50 UIM.
Die Ncuartigkcit der Vcrordnung hat eine selbstvcrstandlichc Un- 

sichcrheit ihrer Anwendung und Auslegung im Gefolgc. Von dem Fragen- 
kreis w ird das gesamte Handclsrecht und Stcuerrecht beruhrt. Eine er- 
schópfende Erlauterung ist im gleichen MaBc eine Notwendigkeit, wic sie 
ein Wagnis bedeutet. Dieses Wagnis ist mit dcm Veithschen Kommentar 
gelungen. Eine hóhere W tirdigung kann es fur dic Vcrfasser nicht geben 
ais diese Feststellung. Die Verfasscr yernachlassigen die miiBige Problematik 
gegeniiber einer hóchst sorgfiiltigcn und gewissenhaften Untersuchung aller 
Rechtsfragcn. Sie bleiben keine Antwort schuldig. Die Praxis wird cs im 
besonderen begruBen, daB durch zahlrciche Beispiele die Handhabung und 
Auswirkung der Bestimmungen dargelegt wird. Die Formularc und ihre 
Ausfullung bieten eine willkommene Anleitung fur dic Betriebe. Alles in 
allem: eine Hilfe, fiir die man dankbar sein muB.

P i n k e r n e i l .

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U '
( E ine E rkla rung  der A bkurzungen  is t  in N r . l  a u f den Seiten  25—27 verd ffen tlich t. “ bedeu tet T e x t- oder T a fe labb itdungen .)

Geologie und Lagerstattenkunde.
Karbon. Schwarzbach, Martin: D ie  S c h i c h t e n -

g l e i c h  s t e l l u n g  in  d e r  R a n d g r u p p e  d e s  o b e r -  
s c h l e s i s c h e n  S t e i n k o h l e n g e b i r g e s .  O luckauf 77 
(1941) Nr. 45 S. 620/32*. Die U ntersuchung der marinen 
Horizonte hat ergeben, daB 1. die Zahl der Meeresschichten 
nicht konstant, sondern von der Lage zum M eer abhangig  
ist, 2. eine andere Einstufung ais bisher vorgenom men

1 Einscitig bedruckte Abzugc der Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind voni Verlaff Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 &LK 
fQr das Yiertetjahr zu beziehen.

w erden muli, 3. die Verjiingungsverhaltnisse der Schichten 
sich kartenmafiig wiedergeben lassen, 4. bei strati- 
graphischen U ntersuchungen in paralischen Kohlenbecken 
bionomische Leithorizonte von groBem Nutzen sein 
kónnen.

Funkmutung. Fritsch, Volker: D ie  V o r a u s s e t z u n g e n  
f i i r  d ie  A n w e n d u n g  d e r  F u n k m u t u n g  in K a l i l a g e r -  
s t a t t e n .  Kali 35 (1941) Nr. 11 S. 176/81*. Schema und Vor- 
gang  der Funkm utung. Elektrische Eigenschaften. Aus- 
b re itung Hertzscher Wcllen. Nachweis von Gaseinschliissen, 
Laugen und Grenzflachen.
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Salzvorkommen. Liesegang, Carl: S a l z v o r k o m m e n  
u n d  S a l z g e w i n n u n g  in d e n  d e u t s c h e n  K o i o n ie n  
u n t e r  d e r  M a n d a t s h e r r s c h a f t .  Kali 35 (1941) Nr. 11 
S. 181/85*. Unterirdische Salzlagerstatten, die berginannisch 
ausgebeutet werden kónnten, kommen in keiner Kolonie 
Vor. In T o go  muli alles Salz eingefiihrt werden. In Kamerun 
sind wenig bedeutende Soląuellen erschlossen. In Deutsch- 
Sudwestalrika tre ten  sogenannte Salzpfannen auf, d .h .salz-  
fiihrende, eingetrocknete, nur zeitweise Wasser ent- 
haltende, abfluBlose, flachę Becken von der GroBe eines 
Teiches bis zum AusmaB grofler Seen. (Schluli f.)

Bergteclinik.
AUgerneines. Konrath: D a s  n e u e  E l e k t r o l a b o r a -  

t o r i u m  d e r  B e r g s c h u l e  S a a r b r u c k e n .  Bergbau 54 
(1941; Nr. 22 S. 262/64*. Beschreibung des Aufbaues des 
drei grolie Raume uinfassenden Laboratoriums und der 
einzelnen Einrichtungen.

Bohrwesen. Hinniiber, J. : U b e r  d ic  A n w e n d u n g  
v o n  H a r t m e t a l l  in d e r  T i e f b o h r t e c h n i k  u n d  b e im  
D r e h b o h r e n  in  K o h l e  u n d  K ali .  Berg- u. huttenin. 
Mh. 89 (1941) Nr. 10 S. 117/24*. Hartmctalle in der Tief- 
bohrtechnik. Aufschweitiverfahren und iltre Anwendungs- 
gebiete. W ahl des Grundwerkstoffes. Panzerung von 
SchlagbohrmeiBeili.  Anwendung von Hartmetall bei Kern- 
bohrkronen. Das Drehbohren in Kohle und Kali.

Bagger. Riedig, Friedrich: M o t o r e n  u n d  S c h a l t -  
e i n r i c h t u n g e n  f i i r  e l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e  L ó f f e l -  
b a g g e r .  Braunkohle 40 (1941) Nr. 44 S. 594/97*. Be
schreibung verschiedener neuerer Ausfuhrungen, die den 
hohen A nforderungen infolge der  betriebsmaBigen Uber- 
lastung, besonders beim Graben der Lóffel und dem 
haufigen Schalten der Triebwerke, gewachsen sind.

Fórderung. Wefers, Heinrich: V e r g l e i c h  z w i s c h e n  
P e n d e l -  u n d  B a n d f ó r d e r u n g .  Gluckauf 77 (1941) 
Nr. 45 S. 625/29*. Nach Beschreibung des Demag-Pendel- 
fórderers und Hinweis auf dessen Eignung zum Auffahrcn 
von Vorrichtungsstrecken mit wechselndem Einfallen wird 
an H and eines Beispiels die gróBtinógliche Streckenlange 
ermittelt, die aufgetahren werden kann. Ein eingehender 
Kostenvergleich mit Gummibandfórdcrung zeigt neben den 
Hauptvorteilen der Einsparung von Gummiband und 
Arbeitskraften auch die wirtschaftliche Uberlegenheit.

Blankę, Gunter: G r o B e  e l e k t r i s c h e  G r u b e n l o k o -  
m o t i v e n  im  R u h r k o h l e n b e r g b a u .  Giiickauf 77 (1941) 
Nr. 44 S. 615/18*. Von den drei beschriebenen Gruben- 
lokomotiven hat die Falndrahtmaschine zur Erhóhung der 
Motorleistung eine Fremdbeliiftungsanlage. Die beiden 
Bauarten der Speicherlokomotive erlauben dank der 
groBen Kapazitat der Batterien eine verhaltnismaBig starkę 
Beanspruchung; hohe Zellenzahlen verleihen ihnen die fiir 
den Einsatz in der Hauptstreckenfórderung notwendigen 
Geschwindigkeiten. Die Ausfuhrung der Lokomotive laBt 
eine weitgehende Anpassung an den vermehrten Einsatz 
von GroBraumfórderungen erkennen.

H artm ann, August: E in e  n e u a r t i g e  F ó r d e r w a g e n -  
U m g  1 e i s v o r  r i c h t  u n g. Gluckauf 77 (1941) Nr. 44 
S. 618/19*. Es handelt sich bei dieser Vorrichtung um einen 
gieichmafiig kreisenden Drehteller, der die auflaufcnden 
Fórderwagen um 180° dreht und dann an das Ablaufgleis 
abgibt.

Grubensicherheit. Fischer, O . : D e r  t e c h n i s c h e
G r u b e n b e a m t e  im p r a k t i s c h e n  D i e n s t  d e r  U n f a l l -  
v e r h i i t u n g .  Bergbau 54 (1941) Nr. 23 S. 271/73. Der Be- 
tr iebsbeamte ist in erster Linie berufen, in der Frage der 
Unfallverhutung zu wirken, fiir die vor allem der sichere 
Zustand der Grubenbaue und der Betriebseinrichtungen, 
der reibungslose Verlauf der einzelnen' Betriebsvorgange, 
eine gute Organisation sowie die Erziehung des Berg- 
manns zu einer berggerechten Arbeitsverrichtung inaB- 
gebend  sind.

Cabolet, Paul: A b d a m m u n g  b e i  B r a n d g e f a h r  u n d  
o f f e n e n  B r a n d e n  im F l ó z b e t r i e b .  Bergbau 54 (1941) 
Nr. 22 S . 257/62*; Nr. 23 S.267/70*. Neigung der Ruhr- 
kohlenflóze zur Selbstentzundung. Beschreibung der ver- 
schiedenen Abdammungsverfahren an Hand zahlreicher 
praktischer Beispiele. Erfahrungen mit der Verwendung 
von Glaswolle.

Schultze-Rhonhof, Herbert und Waldemar Wilke: 
S c h n e l l s p e r r e n  a i s  E x p l o s i o n s s c h u t z  b e i  G r u b e n -  
b r a n d e n .  Bergbau 54 (1941) Nr. 23 S. 265 67*. Bei Ver- 
suchen zur Priifung verschiedener Vorschlage zum Schutz 
der mit der Errichtung von Branddammen bcschiiftigten 
G rubenw ehrm anner  haben sich Gesteinstaubsperren be-

wahrt, bei denen der Gesteinstaub iiber den ganzen Quer- 
schnitt der gefiihrdeten Strecke verteilt ist. Die leichten 
Bretter mit Gesteinstaub werden entweder in fertigen 
tragbaren Holzrahmen aufgehangt oder auf einfache Holz- 
leisten gelegt, die man schnell an der Z immerung be
festigt.

Aufbereitung und Brikettierung.
Flotation. Hertel, Willi : N e u e s  a u s  d e r  F l o t a i i o n s -  

p r a x i s .  Met. u. Erz 3S (1941) Nr. 20 S. 446/50*. Bei der 
Planung der GroBflotationsanlage Haasei ergab sich im 
Zusammenhang mit der besonders hohen Durchsatz- 
leistung die Notwendigkeit, einige neue Maschinen zu ent- 
wickeln. Diese Einrichtungen, die ihre Eignung im Betriebe 
erwiesen haben, werden beschrieben.

Grunder, W erner :  D ie  F l o t a t i o n  a r s e n i d i s c h e r  
E rze .  Met.u. Erz 38 (1941) Nr. 20 S. 441/45*. Eingehcnde 
Flotationsversuche, die mit Reichensteiner Schlammen 
durchgefiihrt wurden, geben einen Einblick in die Schwierig
keiten, die d o r t  zur Lósung des Problems iiberwunden 
werden muBten. Fiir die Scliaumschwimmaufbereitung 
haben sich ais Flotationsmittel vor allem Schwefelsaure, 
Ainylxanthat und Flotigol bewahrt.

Ehring, Franz: E r f a h r u n g e n  m i t  R u h r e r n  v o n  
F l o t a t i o n s a p p a r a t e n ,  M u h l e n p a n z e r n  u n d  M a h l -  
k ó r p e r n  b e i  V e r a r b e i t u n g  b e s o n d e r s  ą u a r z h a l -  
t i g e r  E rz e .  Met. u. E rz3 8  (1941) Nr. 20 S. 437/41*. Ab
gesehen von der wichtigen Erkenntnis, daB bei Verwendung 
kleinerer Mahlkórper die Miihlenleistung nahezu auf das 
Doppelte gesteigert werden konnte, sind die Versuche mit 
der Verwendung yon Ersatzstoffen bei Muhlenpanzern und 
Mahlkórpern fiir die Mcchernicher Verh;iltnisse negativ 
verlaufen.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
Dam pfkessel. Obrichst,  G ottfried: D a m p f e r z e u -

g u n g s a n l a g e  m i t  z w e i  E i n f l a i n m r o h r - U n t e r z u g -  
k e s s e l n  n a c h  D r. W e n z l .  Wiirme 64 (1941) N r .42 S.3S1 
und 382*. Beschreibung der Anlage und Angabe uber Ver- 
suchsergebnisse.

Cleve, Karl: A b h i l f e  g e g e n  d a s  V e r s c h l a c k e n  
v on  D a m p f k e s s e l n .  Arch. Warmewirtsch. 22 (1941) Nr. 9 
S. 185/89*. Beim Ubergang zu immer groBeren Dauer- 
leistungen und bei der Verfeuerung stark aschenhaltiger 
Brennstoffe sind neuerdings vielfach erhebliche Schlacken- 
schwierigkeiten beobachtet worden. Der Verfasser zeigt, 
daB durch Flammwirbelung im Feuerraum eine Verbes- 
serung des Ausbrandes und zugleich eine Verminderung 
der Schlackenansatze erreicht werden kann.

Maschinenwesen. Lehr, Ernst: F o r m g e b u n g  u n d  
W e r k s t o f f a u s n u t z u n g .  Stahlu. Eisen 61 (1941) Nr. 43 
S. 965/75*. Notwendigkeit der FestigkeitsmeBteclinik zur 
Erganzung der  Konstruktionsarbeit . Grundsatzliches iiber 
dynamische und statische Dehnungsmcssungen. Beispiele 
fiir die Wechselbcziehungen zwischen Formgebuiig und 
Werkstoffausnutzung im Briickenbau, im Maschinenbau 
und im Flugzeugbau. Ausblick.

Chemische Technologie.
Graphithersiellung. Sclieer, W olfram : V o n  d e r  K o h le  

zu m  G r a p h i t .  Giiickauf 77 (1941) Nr. 44 S. 609/15*. Die 
róntgenographische Messung der KristallitgróBe an Koksen 
und Graphiten, deren Methodik kurz geschildert wird, laBt 
erkennen, daB in kristallographischer Beziehung ein konti- 
nuierlicher Obergang von de r  Steinkohie zum G raphit be- 
stelit. Dieser Obergang kann durch Inkohlung, Verkokung 
und Tempern bewirkt werden. Die durch KristallitgróBe 
und gegenseitige Orientierung der  Kristallite gegebene 
Feinstruktur der  Graphite bedingt deren besondere Eigen- 
schaften. Neue Herstellungsverfahren ermóglichen schon 
heute weitgehenden Ersatz des natiirlichen Graphits durch 
kiinstlich hergestellte  Sorten.

H eizwertbestim m ung. Seifert, O tto :  N o m o g r a m i n e  
f i i r  H e i z w e r t b e r e c h n u n g e n  b e i  K o h le n .  Wiirme 64 
(1941) Nr. 42 S. 383/85*. Die vorliegenden Rechentafeln 
sind fiir den Gebrauch im Braunkohienlaboratorium be
stimmt, kónnen aber unter entsprechender Anderung des 
MeBbereichs auch fiir andere feste Brennstoffe entworfen 
werden. Sie zeichnen sich durch Einfachheit und Genauig- 
keit aus und geniigen fiir den ublichen Laborgebrauch.

6 lanalyse. Corin, C.: A p p l i c a t i o n  d e  la  s p e c t r o -  
m e t r i c  i n f r a - r o u g e  a 1 ' a n a l y s e  d e s  h u i l e s  e t  d e s  
e s s e n c e s .  Rev.Univ. Mines 84 (1941) Nr. 11 S.343/51*. 
Kennzeichnung und D urchfuhrung des spektrometrischen 
Verfahrens zur Analyse von Olen und Treibstoffen. Der 
Absorptionsvorgang. Anwendungsbeispiele.
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Hiittenwesen.
Dehalu, J. M.: Le p r o b l f c m e  d u  c h o i x  d e s  a c i e r s  

e n  c o n s t r u c t i o n  m ć c a n i q u e .  Rev. Univ. Mines 84 (1941) 
Nr. 11 S. 358/42*. E ro r te run g  de r  fiir die Wahl der geeig- 
netcn Stahlsorte malSgebenden Eigenschaften.

P E R S Ó N L I C H E S
E rnannt worden s in d :
die Bergrate Dr. B a r t o s c h ,  D r . K r e i s e l  und  D r ó s s l e r  

vom O berbergam t fiir dic Ostm ark iii Wicn zu Oberberg- 
raten ais Mitglied  eines O berbergam ts daselbst,

die Bergassessoren G r e w e n  voin Bcrgrevier Bochum 1 
und S c h a d e  vom Bergrevier Herne zu Bergriiten daselbst.

f | |§  Secein Sleutfdjei: Sfocgfeute
M itteilung.

In den nachsten T agen  erfolgt die Versendung 
der  neuen NSBDT.-Karten fiir das ganze Ja h r  1942 
an alle Mitglieder zugleich mit einem Rundschreiben, 
das ausfuhrlich die durch die neue Regelung des 
Beitragsabkommens geanderten Verhaltnisse d a r le g t1. 
Wir bitten dringend, diesem wichtigen Rundschreiben 
in allen Einzelheiten ganz besondere Beachtung zu 
schenken, damit alle Mitglieder in den Genufi der 
neuen NSBDT.-V ergunstigungen  gelangen kónnen. 
In Zweifelsfallen und beim Auftreten von Harten 
bitten wir, uns sofort  schriftlich zu verstandigen. 
W ir werden uns bemuhen, nach Moglichkeit allen 
berechtigten W unschen entgegenzukommen.

Verein D eutscher Bergleute 
Die Geschaftsfiihrung 

W i i s t e r

O rtsgruppe A ltenburg (Thiir.) .
Die Mitglieder der Ortsgruppe, wie auch deren Be- 

rufskameraden w erden zur Teilnahme an folgenden Ver- 
sam mlungen und Vortragsabenden, die jeweils 19.30 U h r  
im  . H a u s  d e r  L a n d w i r t e  in A l t e n b u r g  stattfindcn, 
freundlichst eingeladen.
F r e i t a g ,  d e n  21. N o v e m b e r  1941. Teilnahme am VDI.- 
V ortragsabend.

Ingenieur R i n g e  (Anh. K ohlenw erke): »EignungSr
priifung d e r  Lehrlinge«.

D o n n e r s t a g  den 4. Dezcmber 1941, Mitgliederversamm- 
lung  VDB. Altenburg.

Berginspcktor D i e t z e  (VDB.): sEntwicklung der
maschinellen Kohlengewinnung im Tiefbau«.

F r e i t a g ,  den 16. Januar 1942, Vortragsveranstaltung im 
VDI. gemeinsam mit den VDB.-Ortsgrup"pen A l tenburgund  
Borna/Leipzig.

a) Dipl.-Ing. Direktor L a n d w e h r ,  Altenburg: »Stiick- 
kokserzeugung mit Ringbrikettpressen«.
b) O beringenieur Dr. K a y s e r ,  Altenburg: ; Regel- 
technik in Sclnvelereien«.

D o n n e r s t a g ,  den 5. Februar  1942, j\1iitgliedcrversaminlung 
VDB. Altenburg.

a) Bcrginspektor D i e t z e  (VDB.) ais Mitglied des 
Braunkohlen-Tiefbauausschusses: »Die Tiefbaukohlen- 
gewinnungsmaschinen des Bergbau-Preisausschreibens<!.
b) O berste iger Z i n k  (VDB.) »Grube zum Fortschritt«
ais Pre is trager: »Die Tiefbaukohlengewinnungs-
maschine des Meuselwitzer Reviers«.

D o n n e r s t a g ,  den 16.April 1942, Mitgliederversammlung 
VDB. Altenburg.

O berste iger Karl P l a t o  (VDB.) Rositz: »Erfahrungen 
aus de r  Bandforderung  im Braunkohlentiefbauc.

Albert P l a t o ,
Vorsitzender de r  O rtsg ruppe  A ltenburg (Thiir.).

1 Oluckauf 77 (1941) Nr. 43 vom 25. O ktober 1941 und Rdsch. Dtsch. 
Techn. 21 (1941) N r. 35 vom 23. O ktober 1941.

O rtsgruppe H am m  (Westf.) .
Am Sonntag, dem 14. Dezem ber 1941, 16 Uhr, findet 

im Saale der W irtschaft S c h i i t t e  in B o c k u m - H ó v e l  ein 
K a m e r a d s c h a f t s a b e n d  statt . H err  Dipl.-Ing. K i e f e r  
halt einen V ortrag  iiber »Gewimiungs- und Ladcmaschinen 
im russischen Steinkohleubergbau«. Zu dieser Veran- 
staltung sind auch die Dainen unserer Mitglieder herzlich 
eingeladen.

S c h m i d t ,
Vorsitzender der  O rtsgruppe  Hamm.

O rtsg ru p p e  O berhausen .
Fur Sonntag, den 2. Novembcr, hatte dic Ortsgruppe Oberhausen 

ihre M itglieder zu einer V o r t r a g s v e r a n s t a l t u n g  im Saale von C. O. 
M orschhcuser in O.-Stcrkrade eingeladen.

Nach einigen Bcgrullungsworten des O rtsgruppcnvorsitzers, Hcrrn 
Bergassessor A \o g k , ergriff der Rcdncr des Abends, H err Dr. W ic h c rn  
aus Bielefcld, das W ort zu seinem Expcrim entalvortrag: »D ic  W u n d c r  
d e r  u u s i c h t b a r e n  L i c h t s t r a h i e n :  I n f r a r o t  — U l t r a v i o l c t t « ,  
dessen fesselnder Inhalt hier nur kurz wiedergegeben werden kann.

Das sichtbarc Licht liillt sich durch cin Prisrria in seine Bestandteilc 
zcrlcgen, namlich dic Rcgcnbogcntarbeu: rot, gelb, griin, blau und violett. 
Au den beiden Enden dieses sichtbarcn FarbDandes schlietfeu sich noch 
weitere, unscrin Aug4 nicht wanmclimbare Farben an: jenseits des Rots 
das Infrarot, jenseits des Violctts das U ltraviolctt.

Das I n f r a r o t ,  das uus von der Sonnc und jeder kuustlichcu Licht- 
((ucllc in Ycrschwenderischcin Maile zugestrahlt wird, bildet iii der Reihe 
der clcktromagnctischcn Wellen den Oucrgaug zur Warnie, ohne mit 
dieser gleichocdcutcnd zu sein.- Die 1. R.-Stranlen haben aber gleichzeitig 
viele Eigenschaften der Warme und des sientoaren Lichtes. In dichten 
Mcuicn zeigen sie ein aufierst starkes Ausciuauderfluten. Wie das sichtuare 
Licht w irkt das Infrarot auf PnótOżcllen, was zu seiner Verwendung im 
Signalwcscn, zur Raumsichcrung u .a.m . gefiilirt hat. Besondere Bedeutung 
haocn dic 1. R.-Stranlen gewonnen, seitdein cs gelungen ist, mit Hilfe 
sehr kostoarer Farostoffe dic pnotogiapnische Plattc tur sic cmpfindlich 
zu machen. Unter Ausschaltung allen sientoaren Lichtes durch cntsprecheride 
.Schwarztilter* lassen sich pnotograpnisene Aufnahinen unter allcinigcr 
W irkung infraroter Strahlen herstelicn. Da hcifie, jedoch noch nicht 
gliihcnde Korper bereits viel Infrarot ausstrahlen, lassen sie sich bei 
volIiger Duńkclheit pnotographicrcn, wobei dic heifien Stellen auf dcm 
Biide weifi erschcinen. Dic Astronomie macht von dieser Moglichkeit weit- 
gehenden Oebrauch. Dic sichtbarcn Farben wciseu im Infrarot gaiu 
abweichende Hclligkcitsabstufungcn auf. Selbst von einer Reihe rein 
schwarzer Stoffc erschcinen nur wenige schwarz, dic meisten zeigen eine 
starkę Aufhcllung, ja  cin reines Weifi. So ergeben Landschaftsbilder 
Wfrkungen, ais ob sic in der Nacht aufgenommen waren, cin Effekt, 
den man sich in der Filmtechnik zunutze macht. Das yerschiedene 
Rcflcktiotisvcrm 6 gcn fiir I.R . im gcwohnlichen Lichte vóllig glcich aus- 
schcndcr Farben kann u. a. zur Erkcnnung yon Leuchtgas- (Kohlenoxyd*> 
Vcrgitturigen benutzt werden: Kohlenoxydhaltiges Blut reflekticrt I.R ., 
erscheint daher heli, gesundes Blut reflektiert I.R . nicht und erscheint 
daher dunkel. Da dic meisten roten, geloen und braunen Farben im I,R . 
heli erscheinen, lassen sich a lte  vcrgilote Dokumente durch I.R.-Photo- 
graphie in ausgezeichneter Weise wiedergeben. I.R . besitzt eine groIJe 
Durchdringungsfahigkeit. Man kann mit seiner Hilfe durch Papier, Stoffc, 
ja sogar durch die mćjischlichc H aut hindurch photographiercn, wobei 
sich bei gewissen Erkrankungcn der Venen diese deutlich abbilden. Die 
Durchdringungsfiihigkcit findet ihre wichtigstc Ausnutzung in der Fern- 
photographie. T rockaic Dunstschichtcu werden leicht auf sehr crheblichc 
Entfernungen durchdrungcn, wahrend feuchte Nebel auch das I.R . stark 
zuriickhaltcji. Dic Fcrnphotographic ist heute in der Lage, bis zu der 
durch die Rundtmg der Erde gesetzten Grenze jede Entfernung mit yolligcr 
K larhcit und Schiirfe zu ubcrbrucken, eine M oglichkeit von hóchstcr 
Bedeutung fiir dic gcographische Forschung und das Kriegswesen.

Das U l t r a v i o l e t t  zeigt dem Infrarot gegenuber stark  abweichende 
Eigenschaften. In der Sonncnstrahlung, wic sie sich in der Ticfebenc 
tindet, is t das UV. nur sehr sp lrlich  vorhanden, da es durch''.Luft und 
besonders durch cinc in g ro lkn  Hohen befindliche Ozonschicht stark 
absorbiert w ird. Im Gegcusatz zum I.R . wird cs bereits durch dic Luft 
stark zerstreut und w irft daher nur sehr schwache Schatten. Das UV. 
umfaCt das W ellcnlangengebiet von 400 bis 90 m-ji. Die Strahlen unter 
300 n n  uben eine starkę physiologische W irkung aus, jedoch gelangen 
davon nur geringe Mengen in den Sommcrmouatcn zur M ittagszcit zu uns. 
Im Hochgebirge ist dic UV.-Strahlang erheblich starker und kann dort 
zu gefahrlichen Verbrennungcn (G lctschcrbrand) AulaB geben. UV.-Licht 
w ird yom Menschen nur in inaBigcn Gaben vertragen. Die intcrcssantcstc 
Erscheinung, die das UV. hcrvorruft, ist die der Fiuorcszcuz, des Selbst- 
lcuchtens. Unter dem EinfluB der UV.-Strahlung einer kiinstlichcn Hohcn- 
sonne, deren blendendcs Licht durch Vorschaltung schwarzer, UV.-durch- 
lassiger G laser so gut wic vÓllig ausgcschaltet ist, lassen sich diese 
Erscheinungen leicht vorfuhręn: blickt man in die UV.-StrahIung hinein, 
so verm eint man, einen blauen Schlaier vor den Augen zu habsn, ein 
Blick in den Spiegcl zeigt, da3 die Augen leuchten, wie die einer Katze 
bei Nacht, die Zahne erstrahlen im reinsten Weifi, und das Gcsicht zeigt 
in blaulichem Schcinc dunkle Flecke. Ein Rubin leuchtet im feurigsten 
Rot, unscheinbarer FIuBspat in herrlichstem Blau. Manche Farbstoffc 
ergluhen in marchcnhafter Pracht oder w'cchscln ihre im natiirlichen Licht 
grellcn Farben in ein tiefes Schwarz. GleiBcndes Gold verliert seinen 
Glanz und ubelriechendes Naphthalin oder Petroleum erstrahlen in den 
schónstcn Farben. Alle diese Erschcinungen geben in ihrer unendlichcn 
M annigfaltigkeit der wissenschaftlichen Forschung Nahrung auf allen 
Gebieten, wobei sich zuwcilcn glcichsam spiclcrisch aufschluflrciche Bc
ziehungen und Wechselwirkungcn ergeben. Die praktischc Auswertung der 
Fluoreszenzerscheinungcn liegt, soweit sic nicht der reinen Wissenschaft 
dient, hauptsachlich in gcrichtlichen Untersuchungen, in der schnellcn 
Aufdeckung von Fiilschungcn an Schrlften, Gemalden. Postkarten, Nahrungs- 
und Genuflmitteln und M aterialicn a ller Art, in einer Fiille und Vlelscitig- 
keit, die es yerbictct auf Einzelheiten einzugehen. Fur den Bcrgmann 
besonders erwahnenswert ist die Tatsache, daB sich im ultravioIcttcn Licht 
das Vorkommcn von Erdól in Bohrkerncn sehr leicht durch seine 
Fluoreszenzwirkung feststellen lafit.

M it den Dankesworten des Vorsitzers endete die uberaus gelungenc 
Veranstaltung, die von den Klangen der W erkskapelle der Zeche Con
cordia wirkungsvoll umrahmt wurde.


