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Griinde fiir die Umstellung der Betriebsspannung von 380 V auf 500 V 
in der Untertageverstromung'.

V o n  D i p l . - ł n g .  C a r l  K o l i  n e r ,  G e l s e n k i r c h e n .

In seinem Aufsatz »Die Wahl der zweckmafiigsten 
Betriebsspannung fiir die Elektrifizierung untertage; - hat 
A l t e n a  eingehend die bctriebstechnischen und sicherheit- 
lichen Vorteilc behandelt, welche die Betriebsspannung 
500 V fu r  die Untcrtageyerstromung bietet. Von K o r f  e r  
ist die  Wirtschaftlichkeit der  einzelnen Bctriebsspannungen 
erórtert ,  von Pa  fi m a n n 1 besonders die der Betriebś- 
spannung  von 500 V nachgewiesen worden. Diese W irt- 
schaftlichkcitsberechnungen bchandcln Neuanlagcn, deren 
elektrische Betriebsmittcl erst angeschafft werden mussen. 
Nachstehend soli iiber die von PaBmann angedeutete 
Wirtschaftl ichkeit der praktischen Umstellung auf  500 V 
Betriebsspannung berichtet werden. Die in Durchfiihrung 
begriffene Umstellung der Betriebsspannung von 3S0 auf 
500 V bezieht sich auf 5 Schachtanlagen einer Bergwerks- 
gesellschaft, wo Bander und  Bremsfórderer zu 90 o/o mit 
elektrischen Antrieben ausgcriistct sind und ebenso dic 
Haspel, soweit es sich um leistungsfahige Anlagen fiir 
Kohlen- oder Berge-Aufwartsfórdcrung handelt. Auf- 
schieber, Kcttenbahnen, Bergebrecher und dergleichen sind 
ebenfalls zum grofiten Teil verstromt, die  Hauptstrccken, 
Abbaustrecken und ein Teil derS treben  beleuchtet. Zur  Zeit 
stehen auf den Anlagen in Betrieb oder in Betriebsreserve:

Insgesamt
27 Olumsparmcr 5000/380 V . . . . . . ~  6000 kVA
80 Lichtumśpanner 380/220 V ....................~  300 ,,
99 druckfeste Kafiglaufermotoren 3700 kW
79 schlagwettergeschutzte Kafiglaufermotoren

in »erhohter Sicherheit« . . .  . . . ~ 1250 kW
23 schlagwettergeschutzte

S c h le i f r in g lau fe rm o to ren ...........................900 kW
15 schlagwettergeschutzte Bremsliifter 
15 schlagwettergeschutzte Steuerschieber.

Von den 79 Drehstrommotoren in nicht druckfester Aus
fuhrung  werden nur 38 Stiick jc 8 k W  im Grubenbetrieb 
bleiben, der  Rest w ird nach und nach durch druckfeste  
Motoren ersetzt.

Der Abbau geht zumeist mit streichendem Strebbau bei 
streichendem Yerhieb ins Feld. Die streichendcn Baulangen 
betragen 5 0 0 - 7 5 0 m ,  stellenweise bis zu 1000 m. Je nach 
den Lagerungsverhaltnissen erfolgt der Abbau einfliigelig 
oder  zweifliigelig mit gemeinsamer Kohlenladestrccke. Die 
Berge werden entweder iiber die oberen Sohlen zugefiihrt 
oder von der Fórdersohle zur Bergestrecke gehoben, teils 
von Hand vcrsetzt, teils verblascn.

An Fórdermitteln sind fiir ansteigende, sóhlige und 
schwach einfallende Flóze Bander, fur  starkeres Einfallen 
Rutschen und fiir steileres Einfallen Bremsfórderer ein
gesetzt. Die Rutschen werden ausschliefilich und die Brems
fórderer  iiberwiegend mit Druckluft angetrieben. Bei 
Stundenfórderungen von ~  7 5 - 1 5 0  t  betragen die Leistun
gen der Stcigerabteilungen ~  5 0 0 -  1000 t je Tag; dariiber 
hinausgehende Leistungen sind móglich.

Die in den einzelnen Betriebspunkten eingebauten 
Nennlcistungeti fiir elektromotorischc Antriebe (ohne 
Haspel)  und Beleuchtung betragen je Steigerabteilung 
im Durchschnitt 65 und 100— 130 kW. Auf 1 Umspanncr

* Vortran. g e h a lte n  am 6. Marz 1941 im Arbeitskrcis zur Bcarbcitune 
von Frasen der Kraftwirtschaft untertaRe beim Verein fur die bersbau- 
lichcn Interessen in Essen.
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J Elektr. im Bergb. 9 (1934) S. 40.
* Oluckauf 77 <1941) S. 417.

Yon 250 kVA entfallen im allgemeinen 4 bzw. 2 Śteiger- 
abteilungen. Mussen in der  Steigerabteilung noch Kohlen 
oder Berge gehoben werden, so erhóht sich die eingebaute 
Oesamtnennleistung um etwa ~  50 bis 100 kW. Durch Yer- 
teilung d e r  Forderung  au f  vcrschicdene Schichten ist eine 
gleichmafiige Belastung d e r  U mspanncr móglich.

Auf den besehriebcnen Anlagen sind im wesentlichen 
die in der  nachstehenden Abbildung wiedergegebenen Ab- 
baunormen vorhanden, die sich nach den geologischcn Ver- 
haltnissen und dem Zusehnitt des Grubenfeldes richten. 
Die Abbaunorm 1 gil t fiir den nacheinandcr folgenden Ab
bau mit denselben maschinellen und elektrischen Einrich
tungen von 2 oder 3 benachbartcn Flózen flacher Lagerung; 
die Xorm 3 g ilt fiir benachbarte Flóze mit starkerem Ein
fallen. Die Normen 2 und 4 werden angew andt beim Abbau 
einzelner Flóze in flacher Lagening bzw. bei stcilerem 
Einfallen. Bei Norm 3 werden die Kohlen in de rG rundsoh le  

efórdert und zumeist im Querschlag geladen, bei den an- 
eren Normen erfo lg t die Forderung  in Teilsohlen, von 

denen die Kohle zur Fórdersohle abgewendelt oder ge
hoben wird.

Fur  die Erstellung der erforderlichen Umspann- 
anlagcn hat sich im Laufe der  Zeit bei der bisherigen 
Betriebsspannung von 3S0 V folgende Regel ergeben : Bei 
Abbaunorm 1 bestreicht unter Berucksichtigung von Gleich- 
zeitigkeitsfaktoren und wechselnder Fórderschicht eine 
Umspannstelle etwa 450 m ąuerschlagige Lange. Der l-in- 
spanner ist bei den beiden auf diese Lange in Betrieb 
stehenden Steigerabteilungen in seiner Leistung nicht voll 
ausgefahren. Dagegen ist der  Spannungsabfall  an den 
auBersten Betriebspunkten meist an der Grenze, zumal 
man ubermaBig grofie Niedcrspannuugs-Leitungsquer- 
schnitte grundsatzlich nicht anwendet,  um die Verlegung 
nicht zu erschweren und um Rohstoffc zu sparen. Dic sich 
beim Ablósen eines alten Betriebes und Anfahren eines Er- 
satzbetriebes ergebenden Oberschneidungen kónnen wegen 
des Spannungabfalles nicht mehr von dcm alten Umspanncr 
bewaltigt werden und erfordern  einen neuen.

Fiir den zusammengefafiteii Abbau eines einzelnen 
flachgelagerten Flozes nach Abbaunorm 2 ist der  Um- 
spanner voll ausgefahren, zumal wenn es sich um Unter- 
werksbau handelt und die Kohlen zur Fórdersohle gehoben 
werden mussen. Da in diesem zusammengefafiten Betrieb 
bei zwcischichtiger Forderung, zum Teil mit Handrcrsatz , 
die Versatzschicht und Kohlenscliicht zusammenfallen, 
ergeben sich Schwierigkeiten, wenn in dem Betrieb ent- 
gegen der  normalen Maschinenausrustung durch irgend- 
welche Vcrhaltnisse zusatzliche Fórdereinrichtungen ein- 
gebaut werden miissen. Das Heranbringcn dieser Zusatz- 

■leistung muB vom Umspanner des nachsten Bauabschnittcs 
erfolgen und kostet wegen der Entfernung  meist grofiere 
Kabeląuerschnitte. Ahnliche Verhaltnisse liegen beim Ab
bau eines einzelnen Flozes mit starkerem Einfallen nach 
Abbaunorm 4 vor. In diesem Falle kann man die Kohlen 
zur Fórdersohle abwendeln, jedoch mussen die Berge zum 
Teil zur Bergesohle gehoben werden. Wegen des Fehlens 
von Abbauen in benachbartcn Flózen mufi man etwa 
erforderlich werdende iiber die Lcistungsfahigkeit des 
Umspanners hinausgehende Leistungen mit erheblichem 
Aufwand an Kabelquerschnitt heranbringen.

Bei der Abbaunorm 3, die fiir benachbarte Flóze in stcile- 
rer Lagerung vorgesehen ist, handelt es sich um Steiger- 
abteilungen mit verhaltnismafiig kleinen Leistungen. so dafi 
zur Erzielung der Sollfórderung inchrere Betriebspunkte 
gleichzeitig laufen mussen. Wegen der  grofien raumlichen
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Entfernungen der einzelnen Fórderabteilungen voneinander 
ist die W ahl des Aufstellungsortes fiir den U m spanner 
nicht einfach, wenn sowohl de r  Umspanner leistungsmaBig 
ausgefahren ais auch der Spannungsabfall ohne allzti grofie 
Niederspannungs-Kabelquerschnitte ausgeglichen w erden 
soli. E rschw erend  kommt hinzu, dafi die Wahl des Auf
stellungsortes an das Vorhandensein s tandfester  Schichten 
gebunden ist, die sich meistens nicht mit den erwiinschten 
Aufstellungsorten decken.
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Neben diesen H auptabbaunormen gibt es noch eine 
Reihe von Bauabteilungen anderen Zuschnittes, bei denen 
sowohl grófiere Belastungen bis zur Grenze des Um- 
spanners auftreten kónnen ais auch kleinere Belastungen, 
fiir die der  genorm te U mspanner nicht ausgenutzt ist. 
Gesichtspunkte de r  zweckmiiBigsten E nergicversorgung 
spielen hierbei eine groBe Rolle und machen unter U m -  
standen die Verstromung erforderlich, selbst wenn der Aus- 
nu tzungsgrad des Umspanners sehr schlecht ist. Einer 
besseren Ausnutzung solcher U mspanner durch Hinzu- 
ziehen von S tronwerbrauchern z. B. an Schachten und der- 
gleichen stehen oft  die Entfernungen entgegen, sofern man 
nicht zu grofie Niederspannungs-Kabelquerschnitte ver- 
legen will.

Die verschiedenen A bbaunonnen haben sich im Laufe 
der Zeit auf den einzelnen Schachtanlagen bzw. in gewissen 
Feldesteilen herausgebildet.  Dic V ersórgung  mit elektri- 
scher Energie hat sich diesen Normen angepafit und geniigt 
den derzeitigen Anspriichen. Um jedoch der zukiinftig zu 
erwartenden S teigerung de r  U ntertageverstrom ung gerecht 
zu werden, mufi man unter deń heutigen Vcrhaltnissen auf 
lange Sieht planen. Die E rfah rung  hat gelehrt,  dafi ent-

w eder  die bisher in Standardąuersclmitten verlegten Kabel 
und Leitungen verstarkt oder  die Versorgungsbereiche der 
U mspanner eingeschrankt werden miifiten. In beiden Fallen 
wurden durch die Beschaffung von Kabel a grófierer Quer- 
schnitte bzw. neuer Umspanner nebst Hoch- und Nieder- 
spannungsschalteinrichtungen erhebliche Kosten entstehen.

Zu diesen Z ukunftsaufgaben kommt die Fórderung, 
auf allen Schachtanlagen die Bergewirtschaft auszugleichen 
Das Fórdern  von Bergen auf H alde  soli unterbunden und 

das H aldengut nach Móglichkeit w ieder ais Ver- 
satz in die G rube gebracht werden. Zu diesem 
Zwcck mufi man Betriebe mit Vollversatz, d. h. 
mit Hand- oder Blasversatz betreiben. Durch 
Umstellen von Hand- auf BIasversatz liifit sich 
die Bergemenge je  in3 zu versetzenden Hohl- 
raumes erhóhen. D er durch  den vermehrtcn Blas- 
versatz gesteigerte  Luftbedarf  mufi durcli 
weitere V erstrom ung von mit Prefiluft angetrie- 
benen Fórdereinrichtungen ausgeglichen werden, 
da man die Luftverdiclrteranlage iibertage in der 
nachsten Zeit nicht vergróBern kann.

Zu diesen E rw agungen  rein betrieblicher Art 
treten noch die  von Al t e n  a dargelegten  sicher- 
heitlichen Vorteile bei hóherer Betriebsspannung. 
W enn de r  Entschlufi gefafit wurde, die  Betriebs
spannung  d e r  bestehenden Anlagen von 380 auf 
500 V umzustellen, so sind hierfiir zusainmen- 
gefaBt fo lgende Griinde mafigebend gewesen:

1. Die hóhere Betriebsspannung erweitert 
bei den gegebenen bergmannischen Yerhalt- 
nissen u n te r  Beibehaltung de r  bisherigen Kabel
ąuerschnitte  entw eder den Versorgungsbereich 
je  U m spanner oder ges ta tte t  die Vergrófierung 
de r  eingebauten Maschinenleistung in bestehen
den Abbaubetriebspunkten. Es is t z. B. móglich, 
unter den gegenw artigen Verhaltnissen bei Ab
baunorm 1 lind 3 die U m spanner leistungsmaBig 
besser auszufahren. H ierdurch kónnen bei Norm 1 
s ta tt  450 675 m ąuerschlagiger Liinge von einem 
U m spanner gespeist werden. Auf dic in dem 
betreffenden Fcldesteil sich ergebende quer- 
schlagige Lange bedeute t das je Abteilung das 
Einsparen eines Umspanners. Bei Norm 3 kann 
ebenfalls in jedem Fliigel des Grubenfeldes ein 
U m spanner e ingespart werden. Bei den Normen 
2 und 4 ist das H eranbriugen an sich nicht nor- 
maler Zusatzleistungen móglich, ohne die vor- 
handenen Kabeląuerschnitte zu iiberschreiten. 
LeistungsmaBig schlecht ausgefahrene Um
spanner kónnen nun durch Zuschalten weiterer 
S tromverbraucher auch an entfernteren  Stellen 
voll ausgenutzt werden. Diese Mafinahmen er- 
inóglichen es, aus den vorhandenen Bestanden 
an Ólumspannern, die zur Zeit alle in Betrieb 
sind lind fiir die je tz t  kein Ersatz  vorhanden ist, 
die erforderliche Reserve ohne Hinzukauf neuer 
Umspanner zu bilden.

2. Es ist móglich, bei 500 V Betriebsspan
nung an żahlreicnen Stellen und fiir viele ,Ver- 
haltnisse die Querschnitte zu verr ingern, was 
im Hinblick auf die gegenwiirtige Rohstofflage 
unbedingt geboten ist.

3. Die dem Abbau folgenden Strebband- und Kurzband- 
schaltgerate kónnen in ihren Typenle is tungen  kleiner 
gewahlt werden. Bei Verweiidung von Stahlblechschienen- 
kasten liifit sich z. B. das Gewicht einer Verteilung fiir 
2 S trebbander und 1 Kurzbaud nebst Zufiihrungstrenn- 
schalter von 575 auf  280 kg ermafiigen unter gleich- 
zeitiger V erringerung  de r  Baulange von 2000 auf 1000 tntn. 
Kleinere Kabeląuerschnitte kónnen wesentlich einfacher 
yerlegt werden, ihre Absicherung w ird  durch Walii 
klcinerer Schaltergrófien preislich giinstiger. Wenn schon 
die E rhóhung  de r  Betriebssicherhcit bei de r  hóheren 
Spannung die U mstellung begiinstigt, so ist auch in wirt- 
schaftlicher Hinsicht der Aufwand, gemessen an den durch 
die hóhere Betriebsspannung sich ergebenden Ein- 
sparungen, durchaus zu vertreten. Seitdem d e r  Entschlufi 
gefaBt wurde, auf 500 V umzustellen, w urde  bei allen Neu- 
bestellungen auf A nlageerweiterungen bereits die neue 
Spannung bcriicksichtigt. Durch Wahl de r  nachst kleineren 
Bauart konnten schon bei diesen Bestellungeii auf Sdialt- 
gerate  fiir Band- und  Haspelm otoren  14 000^?.//, fiir Vcr- 
tei lungsanlagen 6 0 0 0 3tM e ingespart  werden. Neubestcllte 
Kabel und Leitungen mit geringeren  Qiierschnitten ermóg-
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lichtcn bisher eine Ersparnis von 10000 Fiir ein- 
gesparte U m spanncr nebst Schaltanlagen sincl 4 0 0 0 0 .5?.« 
einzusetzen. Diese E insparungen erhóhen sich noch iin 
Laufe der Jahre.

Mit der  besseren Ausnutzung der  Umspanner entfallen 
sowohl die Kosten fu r  die bergmannischen Arbeiten zur 
Erstellung der  sonst bei den vórerwśihnten betrieblichen 
iiberschneidungen erforderlichen Umspannraume ais auch 
die Loitnkosten fiir das Erstellen uud Auseinandernehmen 
der elektrischen Anlagen. Da die Umspanncr bei den be- 
schriebenen Verhaltnissen kaum liinger ais 2 Jahre an der 
gleichen Stelle stehen bleiben, sind diese Ersparnisse nicht 
gering. Gleichzeitig werden die vorhandenen Fachkrafte 
nicht so haufig  durch derartige Arbeiten beanspruclit, so 
dafi eine verstarkte Verstromung keine zusatzlichen Fach
krafte benótigt, ein Gesichtspunkt, der bei dem heutigen 
Facharbeitermangel unter Umstanden scliwer wiegt.

Die Lohnkosten fiir bergmannische und elektro- 
technische Riistungsarbeiten aufier aclit lassend, ergeben 
sich E rsparn isse  in Hóhe von 70000 SUl fiir laufende 
Bestellungen.

Die Kosten de r  Umstellung, die sich aus den Kosten 
fiir die Umwicklung von Umspannern, Motoren und 
sonstigen Geraten sowie den Beschaffungskosten fiir neue 
Zugspulen de r  Schaltgerate, neue Uberstromauslóser, neue 
Vorschalt\viderstande und dergleichen zusammensetzen, be- 
laufen sich auf etwa

3 5 0 0 0 X /(  fu r  die Umwicklung der Umspanner. 
SOOOOif.tf fiir die Umwicklung der Motoren, 

2000 M i  fiir die Umwicklung von Bremsluftern 
____  und  Steuerschiebern,

zus. 1 17 00 0M l  sowie auf
3 0 0 0 9łM fiir Anschaffungen zur Umstellung 

de r  Schaltgerate und betragen ins
gesamt

120000;#.#.

Allgemein bewegen sich die Kosten fiir den Umbau vor- 
handener Betriebsmittel in Hóhe von 3 0 —40 o/o der Kosten 
fiir neue Betriebsmittel. Bezogen auf die gesamten Anlage
kosten der Untertageverstromung steilen die Kosten fur  die 
Umstellung auf 500 V einen W ert von 10 o/o dar.

Z u s  ąm  m en  f a s  su  ng.
Nach Beschreibung des Zuschnittes der behandelten 

Schachtanlagen hinsichtlich Abbaunormen und Untertage- 
verstromung werden die eine Vergro(5erung der  Betriebs
spannung bedingenden betrieblichen Verhiiltnisse dargelegt 
sowie die Ersparnisse und Kosten der Umstellung an
gegeben. Ais SchluBfolgerung ist festzustellen, dali sich 
der Obergang von 380 auf  500 V Betriebsspannung lohnt, 
wie das vorliegende praktische Beispiel zeigt.

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

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

Abb 6 Streckung des Lan^enfeldes Potsdam im Sinne des Vierungsbegriffes nach dem Generalbefahrungsprotokoll
vom Jahre 1836.

Die Kritik der Anschauungen.
Wie einleitend ausgefiihrt wurde, liegen vier An

schauungen iiber die Streckung der Langenfelder mit 
groBer Vierung vor, namlich 1. entsprechend der voin 
O berberghauptm ann im Generalbefalmingsprotokoll vom 
24./26. August 1836 geaufierten Ansicht, 2. entsprechend 
der »Teufenvierung« , 3. mit »geologischer« Streckung,
4. mit »geod;itischer« Vierung.

1 .D ie  Streckung nach (leni Generalbefahrungsprotokoll 
vom 24.,/26. August ,1836.

Die im Generalbefahrungsprotokoll vom 24./2Ó. August 
1836 festgestellte, in Abb. 3 wiedergegebene Auffassung 
des O berberghauptm anns, dali jedes von Vertikalebencn 
durch die Enden der Vierung an der Tagesoberflachę ge- 
schnittene Flóz bis zu seinem eigenen Tiefsten bzw. dem 
vorliegenden Sattelhóchsten zum Langenfeld gelióre —

gleichgiiltig, ob die Flóze zutage ausgingen oder nicht —, 
hat in die Praxis nie Eingang gefunden. Sie ist niemals im 
Schrifttum behandelt worden, sondern lediglich eine Zeit- 
lang eine Arbeitshypothese der Bergverwaltungsbehórde 
gewesen, obschon sie durch Erlali des Finanzministeriums 
vom 15. Dezember 1836 zur Nachachtung mit dem Be- 
merken mitgeteilt war,

»dal3 es der authentischen Interpretation des G e
setzes vom l . J u ly  1821 zu Begranzung des Giubenfeldes 
nach der iiber den gesetzlichen Begriff einer horizontalen 
Vierung aufgestcllten Ansicht nicht bedarf, da die Feldes- 
Bestinunung an sich lediglich dem technischen Ermessen 
der Verwaltungs-Behórde iiberlassen worden, und mithin 
die daruber festzustellende Verwaltungs-Norm nicht zur 
gerichtlichen Contestation zu steilen ist, die Dcutung aber, 
welche der Reglementar-Vorschriit  § 6 des Gesetzes ge- 
geben worden, die B efugnisdes Finanz-Ministeriums nicht 
iiberschreitet.«

N o r c / e n Siiden
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Ein mir von M arkscheider D ecker zur Verfiigung ge- 
stelltes Beispiel, die Streckung des Langenfeldes Potsdam  
nach der Anschauung des G eneralbefahrungsprotokolls  
vorn 24./26. August 1836 betreffend, zeigt besser ais viele 
W orte ,  zu welch unmóglichen' Feldesfonnen die S treckung 
des Langenfeldes mit groBer Vierung fiihren wiirde, wenn 
die Anschauung des O berberghauptm anns  wirklich bin- 
dende Kraft im Sinne einer authentischen Interpretation 
erlangt hatte. DaB aber diese Erwiigungen bei den 
G eneralbefahrungen der Jahre  1834/36 so einschneidende 
Anderungen hervorriefen, dafi sie eine Gesetzesiinderung 
bedeuteten, geht z. B. schon aus einer Stellungnahme des 
Bergamtes Bochum voin 26. Marz 1S36 hervor:

Die hier gegebenen Bestimmungen beschranken sich 
nicht bios auf das Verfahren de r  Bergbeliórde, sondern  sie 
beriihren auch offenbar,  was die W irkungen de r  Ver- 
messung und die AusschlieBung aller Rectifikationen be- 
trifft, bereits erworbene Privatrechte, nicht weniger stehen 
sie den in dieser Hinsicht auch in judicando angenom- 
menen Grundsatzen geradezu entgegen. Sie bediirfen da
her nach unserer Ansicht vorab einer gesetzlichen Sanc- 
tion, damit auch in Processen der erkennende Richter 
daran gebunden ist.

Auch Brassert, wie im iibrigen der Bergrichter des 
Bergamtes Bochum, v. d. Bercken, ist 1840 der Ansicht, daB 
das Finanzministerium im Jahre  1836 seine Kompetenz 
iiberschrit t,  und daB es sich bei den im Konferenzprotokoll 
vom 24./26. August 1836 niedergelegten Auffassungen nur 
um nicht rechtsverbindliche Anweisungen handelt. Brassert 
auBert sich in seinem Bericht vom 6. F ebruar  1840 wie fo lgt: 

Die F rage  iiber den Begriff der horizontalen Vierung 
des Gesetzes vom 1. July 1821 nach de r  in dem O berberg- 
hauptmannschaftlichen Conferenz-Protokoll vom 24. und  
26ten August 1836 en thal tenenA uslegung ist m .E .seitdem ' 
jetzt z u m  e r s t e n  M a ł e  a m t l i c h  zur Sprache gebracht 
worden, und zwar in dem Bericht des Markischen Berg- 
amts vom 15. Januar  d. J. iiber die Bestimmung der Be-
rechtsame der Steinkohlenzeche Friederica No. 14.........
Eine nahere E ró r te run g  dieses G egenstandes ist ncch nicht 
verlangt und yorgenommen worden. Es scheint mir daher 
sehr wiinschenswert,  daB dariiber die Gutachten der 
Bergamter zu Bochum und Essen eingefordert werden, 
und daB wir demnachst suchen, zu einer festen, jenes 
Gesetz declarirenden oder theilweise aufhebenden aller- 
hóchsten Bestimmung zu gelangen, damit den for tdauern- 
den yerścliiedenen Auslegungen desselben, welche dem 
gesamten Berechtsaniswesen und den Eigenthumsverhalt- 
nissen der G ewerken oft nachtheilig sind, ein Ende g e 
macht werde. Nach meiner Uberzeugung sind w ir  dieses 
d e r  Sache selbst, den hiesigen Bergwerks-Interessenten 
und uns selbst schuldig, und  w erden umsomehr einen 
derartigen Amtsweg rechtfertigen kónnen, ais die durch 
Beispiele und  Zeichnungen zu erlauternden Gutachten 
ergeben diirften, dafi Falle eintreten kónnen, in denen 
bei dem neu aufgestellien Begriff von der horizontalen 
Vierung d i e  V e r l e i h u n g s b e f u g n i s  d e s  K ó n i g l .  
F i n a n z m i n i s t e r i u m s  w o h l  i i b e r s c h r i t t e n  w e r d e n  
w i i r d e ,  was Hochdasselbe in dem Rescript vom 15. De- 
cember 1836 bei Z ufert igung  gedachten Conferenz-Proto- 
kolls nicht annimmt.

Die im Jahre  1836 vom Oberberghauptinann geauBerte 
Ansicht ist die mit dem Gesetz vom 1. Juli 1821 in keiner 
Weise zu vereinbarende Kombination eines Langenfeldes 
mit einem Geviertfeld, wobei das Geviertfeld  fiir sich 
allein mit 301000 Quadrattachtern schon grófier ist ais das 
nach dem Gesetz an Stelle des Langenfeldes zu ^erleihende 
gevierte Feld von hóchstens 235 984 Quadratlachtern Grofie 
•und wobei die G rundbegriffe  des Langenfeldes, namlich die 
Abhangigkeit seiner Streckung vom Fundflóz und d e r  
y iefungsbegriff ,  volistandig verlasseń sind. Die A uffassung 
bedeutet in der Tat eine Gesetzesanderung und hatte — 
besonders nach der  Stein-Hardenbergschen Verwaltungs- 
reform — der Sanktion des Kónigs bedurf t,  wenn sie Ge- 
setzeskraft hatten erlangen sollen.

A l l g e m e i n e s  L a n d r e c h t ,  T e i l  II, T i t e l  13, § 6.
Das Recht, Gesetze und allgemeine Polizeiverord- 

nungen zu geben, dieselben w ieder aufzuheben und  Er- 
klarungeh dariiber mit gesetzlicher Kraft zu erteilen, ist 
ein Majestatsrecht,

V e r o r d n u n g  i i b e r  d i e  g e i i n d e r t e V e r f a s s u n g  a l l e r  
o b e r s t e n  S t a a t s b e h ó r d e n  in d e r  P r e u B i s c h e n  

M o n a r c h i e  v o m  27. O k t o b e r  18101.
Die Staatsminister und  die Departements-Chefs. Die 

Minister verftigen in ihrer Verwaltung auf ihre Verant- 
wortlichkeit,  jedoch sind folgende Gegenstande an 
Unsere Allerhóchste G enehm igung  gebunden, die also 
eingeholt werden muB:

I. Alle Gesetze, Verfassungs- und Verwaltungs- 
normen, es mag auf neue, od e r  Aufhebung und Ab- 
anderung der vorhandenen ankom m en; der Antrag ge
langt an uns durch den Staatsrate

V e r o r d n u n g  w e g e n  E i n f i i h r u n g  d e s  S t a a t s r a t s  
v o m  20. M a r z  18172.

»2. Zu seinem W irkungskre ise  gehóren die Grund- 
siitze, nach denen verwaltet w erden  soli, mithin:

a) Alle Gesetze, Verfassungs- und Verwaltungs- 
normen, Piane iiber Verwaltungsgegenstande, durch 
welche die V erwai;ungsgrundsatze  abgeandert  W’erden, 
und/B era tungen  iiber allgemeine VerwaltiingsmaBregeln, 
zu welchen die Ministerialbehórden verfassungsmaBig 
nicht autoris iert sind, dergestalt ,  daB samtliche Vor- 
schliige zu neuen oder zur Aufhebung, Abanderung und 
a u t h e n t i s c h  e r  D e k l a r a t i o n  von bestehenden Ge- 
setzen und Einrichtungen, durch ihn an Uns zur Sanction 
gelangen mussen.

§ 20. Keine Sache kann im Staatsrate  zur Erwiigung 
kommen, die Wir demselben nicht selbst zuweisen. . . .

§ 28. W enn W ir nicht selbst anwesend im Staatsrat 
entscheiden, wird Uns das Gutachten desselben durch 
Unseren Staatskanzler vorgelegt. W ir werden alsdann 
bestimmen, ob W ir den BeschluB des Staatsrats ge- 
nehrriigen, oder die G enehm igung  verweigern, oder 
solchen mit Bemerkungen dem Staatsrate  zur ander- 
weitigen B era tung zuriickgeben.

Die Gutachten des Staatsrats und  die entworfenen 
Gesetze und V erordnungen sind ohne Ausnahme Unserer 
Bestatigung unterworfen und erhalten fiir die aus- 
i ibenden Behórden nur dann Kraft, wenn unsere Sanc
tion erfolgt ist............. «

A l l e r h ó c h s t e  K a b i n e t t s o r d e r  v o in  3. N o v e i n b e r  
1817 w e g e n  d e r  G e s c h a f t s f i i h r u n g  b e i  d e n  O b e r -  

b e h ó r d e n  in  B e r l i n 3.
»Durch die Errichtung des Staatsrats ist dafiir ge- 

sorg t,  daB die Gesetze, geliórig gepriift ,  Meiner Sanction 
unterworfen werdeij.«

K a b i n e t t s o r d e r  v o m  30. J u n i  1828 i i b e r  d a s  V e r -  
f a l i r e n  b e i  K o m p e t e n z - K o n f l i k t e n  z w i s c h e n  d e n  

G e r i c h t e n  u n d  V e r w a l t u n g s b e h ó r d e n ' 1.
Solche Falle sind, wenn nicht zwischen den be- 

treffenden Ministern und dem Jusnzminister zu be- 
reinigen, im gesam ten Staatsministerium zu erórtern und 
zu priifen, »auch, wenn nach der Meinung derselben der 
K ompetenzstreit aus einer zweifelhaften Fassung des 
Gesetzes entsprungen und durch eine d c k i a r a t o r i s c h e  
E n t s c h e i d u n g ,  mithin im W ege der G esetzgebung zu 
berichtigen ist, der Entwurf der Deklaration zu Meiner 
weiteren Verfiigung M jf einzureichen«.

Z ur  Rechtsprechung w ar  die  Bergverwaltungs-. 
behorde  schon seit der V erordnung  wegen verbesserter 
E inrichtung de r  Provinzialbehórden vom 26. Dezember 
IS IS  nicht m ehr befugt.  Die Rechtsprechung in Berg- 
werkssachen w ar seit dem E dikt vom 21. Februar 1816 
besonderen Berggerichten iibertragen, die nicht der Berg-. 
verwaltungsbehórde unterstanden. Allerdings haben auch 
noch spater, wie S k a l l e y 5 anfiihrt , die  Verwaltungs- 
behórden ófter  den Yersuch gemacht, unter Uber- 
schreitung ih rer  Kompetenz sich die Jurisdiktion anzu- 
eignen.

In Hinsicht auf den U m fang  de r  Befugnisse des Finanz- 
ministeriums sind auch noch die beiden nachstehenden Ur- 
teile des O bertr ibunals  von Interesse:

1 Ges. S. 1810, S. 3;
2 Ges. S. 1817, S. 67.
s Ges. S. 1817, S. 2S9.
1 Ges. S. 1828, S. 8 6 .
6 S k a l ic y ,  E.: Aphorismen uber das Berfiwerks-Regai in den Konic- 

lich preuBischen Staaten 1845.
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U r t e i l  d e s  O b e r t r i b u n a l s  vo m  2 4 . S e p t e m b e r  1843.
(Entscheidungen Bd. 9, S. 417).

Der E inw and  der Verklagten, daB den Gerichten 
iiberhaupt keine Kompetenz zustehe, iiber die Recht- 
maBigkeit einer von der  Bergbehórde wegen Unfreiheit 
des Feldes erfolgten Zuriickweisung d e r  Muthung, zu er- 
kennen, is t unbegrundet.  Denn die zur Begriindung dieses 
Einwandes angefiihrte Verfugung des Finanzministeriums 
vom 18. Juni 18371 hat keine Gesetzeskraft, scheint aber 
auch nur den Fali vor Augen zu haben, in welchem der 
zuruckgewiesene M uther gegen die Bergbehórde seinen 
Anspruch au f  Ertheilung der Muthung gerichtlich ver- 
folgen will. Die Unzulassigkeit eines Rechtsstreites unter 
Privatpersonen iiber den Vorrang des Alters kann daraus 
nicht gefo lg e r t  werden. Eine solche Folgerung wiirde 
aber auch mit bestimmten gesetzlichen Vorschriften, 
namentlich mit § 1 der  Einleitung zur ProzcB-Ordnung 
im W iderspruch trcten. Die Freierklarung des Bergbaues 
begrenzt den Streit unter zwei Muthern iiber die Frage, 
wem von ihnen nach den bestehenden gesetzlichen Vor- 
schrifteń (§ 154 Tit. 16, Th. II des A. L. R.) der Vorzug 
gebiihre, auf  das Gebiet des Privatrechts, welcher daher 
nur durch gerichtliches Erkenntnis entschieden werden 
kann. Im § 1 6 9  a. a. O. wird zwar das Bergamt ver- 
pflichtet, vor der Verleihung sich die Uberzeugung zu 
verschaffen, ob ein gemuthetes Werk im Freien liege, 
um, soviel in administrativem Wege tlumlich, zu ver- 
hiiten, daB durch eine solche Verleihung bereits erwor- 
bene Rechte in Zweifel gestellt, und die Sicherheit des 
Bergeigenthums, so wie das gesetzliche Verfahren der 
Bergbehórde kompromitt irt  werde; allein durch eine 
solche, zur Information des Bergaints vorgenommene 
Priifung w ird  der Partei,  welche dagegen ihr Recht aus- 
iiben will, de r  gerichtliche W eg nicht versperrt. Sowohl 
die angefiihrten Gesetze ais die Natur der Sache treten 
einer solchen Ansicht entgegen.

U r t e i l  d e s  O b e r t r i b u n a l s  vom  2 . J u  1 i 1850.
(Entsch. Bd. 20, S. 408).

Der abschriftlich beigebrachten Kab.-Ordre vom 1. Sept. 
1842 endlich, welche bei nesterweise vorkommenden Fos- 
silien ausnahmsweise sogenannte Districts-Verleihungen 
gestattet,  kann, weil sie nicht gehórig publicirt worden, 
Gesetzeskraft nicht beigelegt werden.

DaB die mit dem Gesetz vom 1. Juli 1821 unmoglich 
zu vereinbarende Auslegung des Vierungsbegriffes durch 
das Finanzministerium den Behórden recht bald zum Be- 
wuBtsein gekommen ist, beweist die Wandlung, die sie bis 
zum Jahre 1841 angenommen hatte. Sie findet sich in der 
geanderten Form schon in dem Entwurf des preufiischen 
Bergrechts vom Jahre 1841

§ 50. Das Recht des Muthers erstreckt sich auf fol
gende FcldesgróBen:

1. bei de r  Langenvcrmessung auf ein Feld von 
Funfzig Lachter Lange nebst einer horizontalen Vierung 
von Funfzig  Lachter, die a n  d e r  O b e r f l a c h e  winkel- 
recht gegen das Streichen der Fundlagerstatte gemessen 
w ird  und den darin vorkoinmenden Lagerstatten bis in 
die ewige Teufe folgt.

D er § X des Instruktionsentwurfes gibt dazu die fol
gende E riau te rung :

Um keinen Zweifel iiber die Bedeutung de r  horizon
talen Vierung iibrig zu lassen, wird bestimmt, daB alle 
Lagerstatten innerhalb der an der Oberflache abzuneh-
menden horizontalen Vierung demGrubenfelde auf gleiche
Weise angehóren, ais ob sie zu dieser FeldesUinge nach 
LangenmaaB besonders vermessen worden waren, mithin 
bis in die ewige Teufe oder bis zu dem tiefsten Punkt der 
nachst vorliegenden Muldę.

Es w ird  also hier der immerhin schon annehmbarere, 
wenn auch mit dem Gesetz vom Jahre 1821 ebenfalls nicht 
zu vereinbarende VorschIag der nachstehend behandelten 
geologischen Streckung gemacht. Ganz klar zum Ausdruck 
gebracht wird die Ansicht, daB die Feldesstreckung_ nach 
dem Gesetz vom 1. Juli 1821 keineswegs in der Nieder-

1 »daB einem Muther, dessen Muthuni; .wegen Unfreiheit des Feldes 
zuruckffewiescn werde, wenn er sich bei dieser Cntscheidunjr nicht beruhigen 
wolle, nur der Weir des Rekurses, nicht aber ein prozessualiches Vcrfahren 
offen stche, weil die Frage ais einen Oegenstand des Berghoheitsrechts be- 
treffend, sich nicht zur Entschcidnng der Oerichte eigne. und weil das 
Bergamt nach § 169 T it. 16. Th. 11 des A .L .R . festzusetzen habe. ob die 
gemuthete Lagerstatte im Freien gelegen scU.

2 Entwurf des gemeinen prcuflischen Bergrechts und der Instruction 
zur Yerwaltung des Bergregals. Berlin 1841.

schrift iiber die 13. Sitzung des Ausschusses zur Beratung 
der gutacfitlichen Beinerkungen der Provinzialstande zur 
Revision des Bergrechts vom 31. O ktober  18451 durch das 
Generalbefahrungsprotokoll vom 24. 25. August 1S36 end- 
giiltig geklart war, in de r  sowohl der Justizminister 
v. Savigny ais auch der O berberghauptm ann Graf von Beust 
anwesend waren.

Es wurde bemerkt,  daB diese nach de r  bisherigen 
Gesetzgebung nicht zu bestreitenden Nachtheile der 
Langenvermessung sich samtlich auf die UngewiBheit 
der Begranzung eines solchen Grubenfeldes, d. h. auf die 
Schwierigkeit, die Granzen desselben vor vollstandigem 
AufschluB der  Lagerungsverhaltnisse mit Sicherheit an- 
zugeben, zuriickfiihren lieBen. Der G rund  davon liege in 
der  bisherigen R e c h t s u n g e w i B h e i t  i i b e r  d i e  B e 
d e u t u n g  d e r  d u r c h  d a s  G e s e t z  v o n  1S21 e i n g e -  
f i i h r t e n  h o r i z o n t a l e n  V i e r u n g  sowie iiber die Rek-
tifikation der Feldesgranzen............

Auf den Flótzbergbau aber, der  haufig eine Menge 
von Flótzen auf ein Bausystem einschlieBen miisse, passe 
diese Art der Feldesvermessung nicht und vollends un- 
ausfiihrbar sei hier die durch das Gesetz von 1821 ein- 
gefuhrte und in den neuesten Gesetzentwurf iibergegan- 
gene grofie Vierung. Schon die Zumessung der  Feldes- 
lange und die Bestimmung der ewigen Teufe leide bei 
verwickelten Flótzlagerungen an gesetzlichen Ungewifl- 
heiten. Eben so wrenig stehe fest, in welcher Sohle die 
Feldesliinge zu strecken und wie von dieser Sohle aus 
das yerliehene Feld in der Tiefe zu begranzen sei und es 
sei nicht leicht, zweckmaBige gesetzliche Vorschriften 
hieriiber zu ertheilen. Durch die groBe Vierung bis zu 
500 Lachter, h o r i z o n t a l  g e m e s s e n ,  seien diese Schwie
rigkeiten dergestalt gesteigert worden, daB eine prak
tische Lósung derselben, zumal bei mulden- und sattel- 
fórmig gelagerten Flótzen, kaum moglich sein diirfte. 
Sollte es aber auch gelingen, diese Schwierigkeiten durch 
naliere gesetzliche Bestimmungen zu iiberwihden, so 
wurden so venvickelte Begranzungen entstehen, daB 
deren Feststellung die schwierigsten markscheiderischen 
Operationen erfordern  wiirde, die haufig zu spat kommen 
móchten. Die gestreckte Vermessung mit groBer Vierung 
erscheine daher beim Flótzbergbau ais durchaus yerwerf- 
lich und wiirde ganzlich zu beseitigen sein, wenn nicht 
ungliicklicherweise, namentlich in Westphalen, der  gróBte 
Theil des Bergwerkseigenthums schon in dieser Art ver- 
liehen ware.

Der O. B. H. G ra f  von Beust hielt mit Bezug auf das 
zu 2 erwahnte Gutachten des Staatsraths vom 6. Marz 
1821, auf die ebendaselbst angefiihrten AuBerungen der 
Bergamter zu Bochum und Essen aus dem Jahre 1840 und 
auf die im Westphalischen Hauptbergbezirke im Jahre 
1836 unter dem Vorsitze des damaligen O. B. H. von 
Veltheim dieserhalb gepflogenen Verhandlungen, die 
Langenvermessung mit der durch das Gesetz von 1821 
allgemein eingefiihrten, im Siegenschen aber schon friiher 
hergebrachten horizontalen Vierung, selbst bei dem Flótz- 
bergbau keineswegs fiir verwerflich und die Aufgabe, die 
iiber die Anwendung dieser Vierung auf den Flótzbergbau 
entstandenen Zweifel im  W e g e  d e r  G e s e t z g e b u n g  zu 
losen, wohl eines Versuches werth.

Auch aus de r  Niederschrift iiber die  15. Sitzung vom 
14. Noveinber 1845 geht hervor, daB die Angelegenheit 
keineswegs durch das Generalbefahrungsprotokoll vom
24./26. August 1836 und den zugehórigen ErlaB des Finanz- 
ministers vom 15. Dezember 1836 erledigt w a r .2

Da iiber die B e d e u t u n g  u n d  r e c h t l i c h e  W i r 
k u n g  d e r  h o r i z o n t a l e n  V i e r u n g  b e k a n n t l i c h  
Z w 'e i f e l  h e r r s c h e n ,  so hielt man es fiir besser, die in 
solcher Art verbesserte Bestimmung Abs. 3 beizubehalten, 
ais dieselbe nach dem Antrage de r  schlesischen Stande 
zu streichen.

Bemerkenswert sind in Hinsicht auf die Frage, wie 
weit die Befugnisse der  Verwaltungsbehórde gingen, auch 
die weiteren Bemerkungen in der 15. Sitzung vom 14. No- 
vember 1S45:3

Zu Absatz 4 finden die Westphalischen und die 
Majorita t der Rheinischen Stande sowie der Landtags- 
Kommissar d e r  Provinz Sachsen die AusschlieBung des

1 Protokolle uber die Revision des Bergrechts in Folsre der gutacht- 
lichen Bemerkungen der ProvinziaIstande. Mai 1845 bis Dezember 1S46. 
S. 157/158. 161.

2 a. a. O., S. 177.
 ̂ a. a. O.. S. 177.
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Rechtsweges bei Streitigkeiten zwischen zwei Beliehenen 
u nd  einem Mutlier iiber die Ausdehnung des Gruben- 
feldes in die Teufe nach d e r  horizontalen Vierung be- 
denklich und wollen der Bergbehórde nur eine vorlaufige 
Entscheidung zugestehen. Dagegen bem erkt eine Mino- 
ritiit der Rheinischen Stande sowie de r  B. H. von Dechen 
und de r  mit demselben einverstandene Landtags-Kom- 
missar de r  Rheinprovinz, es sei nicht abzusehen, wie in 
Fallen dieser Art die Entscheidung den Gerichten iiber- 
lassen w erden konne, ohne dic Wirksamkeit de r  Berg
behórden zu lahmen und zu endlosen Prozessen zu fiihren, 
welehe dem Bergbau groBen Schaden zufiigen wurden. 
Dic Entscheidung iiber die Ausdehnung der Grubenfelder 
nach der Teufe hin bei horizontaler Vierung konne, ais 
Declaration der Verleihung, auch nur von de r  verleihen- 
den Behórde ausgehen und nur bei dieser sei eine rich- 
tige Ansicht von der Sache vorauszusetzen. Auch dic 
Schlesischen Stande wollen alle Streit igkeiten un te r  Pri- 
vaten iiber Zugestehen von G rubenfeldern  und sich 
da rau f  beziehende Festsetzungen irgend einer Art ledig
lich im Verwaltungswege e ró r te r t  und entschieden haben, 
wenn nicht die Administrationsbchórde selbst die Sache 
auf den Rechtsweg verweise.

Insofern es sich jedoch hiebei von den Rechten eines 
oder mehrerer Beliehenen, mithin von bereits zugestan- 
denen Grubenfeldern  oder bei Mutheru von dem Zu
gestehen derjcnigen FeldesgróBe handele, auf welehe 
der  F inder und jede r  nachfolgende Mutlier ein Recht 
haben soli, w ar man allgemein der  Ansicht, daB die Aus- 
schlieBung des Rechtsweges bei Streitigkeiten dieser Art 
nicht gerechtfert ig t sein wiirde. Eine solche Bestimmung 
wiirde zu einer Gerichtsbarkeit der Bergverwaltungs- 
behorden und zu einer bedenklichen Vermischung richter- 
licher und administrativer Tiitigkeit zuruckfiihren. 
Streitigkeiten der  angefiihrten Art konnten ohne Nach- 
theil fiir den Bergbau und fi ir  die W irksamkeit der B erg
behórden auch ferner, w i e  b i s h e r ,  d u r c h  d i e  B e r g -  
g e r i c h t e  e n t s c h i e d e n  w erden; gestatte doch § XI 
No. 4 d. lustr, eine gerichtliche Entscheidung selbst iiber 
das Vorzugsrecht auf Verleihungen, umwieviel m ehr also 
iiber dic rechtlichcn Folgen bereits ertheil ter Ver- 
Ieihungen. Den Bergbehórden selbst konne die Aus
dehnung ihrer Kompetenz auf Streitigkeiten iiber das 
Mein und Dein nicht einmal w unschcnswert sein. Zwar 
handele es sich dabei haufig, und  namentlich dann, wenn 
die Ausdehnung des G rubenfeldes in die Tiefe bei hori
zontaler Vierung in F rage  stehe, um eine Auslegung der 
Verleihungsurkunde; daraus fo lgę jedoch ebensowenig, 
dafi diese nur von der verleihenden Bergbehórdc aus
gehen konne, ais z. B. die  Auslegung ertheilter Privile- 
gien dem Landesherrn deshalb vorbehalten sei, weil die 
E rtheilung derselben ihm zustehe (A. L. R. II. 13. § 7, 
vergl. mit Einleitung §§ 54...58, § 7 2 ) .  Nahere Bestim
mungen iiber den U mfang des G rubenfeldes nach der 
horizontalen Vierung seien, wo sie fu r  nóthig  erachtet 
wurden, in das Gesetz aufzunehmen.

DaB zum SchluB die Verwaltungsbehórde — auch ohne 
dafi inzwischen die Unrichtigkeit ihrer Auffassung durch 
die Gerichte bestatigt w urde — selbst keine Rechtsgiiltig- 
kcit fiir ihre unhaltbare Anschauung angenommen hat, 
auch nicht fiir die Vergangenheit, sodafi die Bestimmungen 
des Generalbefahrungsprotokolls  vom Jahre 1836 fiir keine 
Verleihung Giiltigkeit haben, geht schlieBlich aus den 
beiden Erlassen des Ministeriums fiir Handel, G ewerbe 
und óffentl ich e Arbeiten vom 27. Januar 1851 und 14. April 
1851 an das O berbergam t Dortmund hervor:

Berlin, den 27sten Januar 1851.
Dem Kónigl. Ober-Berg-Amte wird (unter Wieder- 

Anschluli des Risses No. 425 157) auf den Bericht vom 
8 ten Januar d. J. eróffnet, dafi dic Bestimmung des G e 
setzes vom 1 ten July 1821 iiber die bei der  Verleihung ge- 
streckten Feldes zu gewahrende Vi.erung so, wie dieselbe 
in dem Konferenz-Protokolle vom 7 ten  bis 16ten August 
1834 unter 11 b aufgefafit worden und nicht in dem in 
dem Konferenz-Protokolle  vom 26ten August 1S36 § 12 
ihr unterlegten Simie zu verstehen, demgemaB also in 
allen Fallen der Anwendung jener Bestimmung 
— namentlich auch in dem oben vorliegenden Falle der 
Muthung O tto  zu verfahren ist.

Berlin, den 14. April 1851.
Dem Kónigl. O berbergam te w ird  auf den Bericht 

Yom 21./27. v. Mts. eróffnet, daB durch die Yerfiigung

voin 27. Januar c. nur festgestell t  worden ist, wie bei der 
yerschiedenen Auslegung der W irkung  einer horizontalen 
Vierung des Gesetzes vom 1. Juli 1821 nach der Aus- 
leguńg in dem Konferenz-Protokolle  vom 7.—16. August 
1834 und nicht nach dem vom 26. Aug. 1836 zu ver- 
faliren sey, dafi aber dasjenige Verfahren, welches in 
dem Protokolle vom Jahre 1Ś34 11 b ais richtig aner
kannt, zur nothw endigen Befolgung bei der Berichtigung 
der Berechtsame nicht vorgeschrieben worden ist.

So wie, nach dem Berichte des Kónigl. Oberberg- 
amts vom 8. Januar  d. J., die Gewerkschaft der Stein- 
kohlcnzeche Schiirbank und C harlo t tenburg  auf die Er- 
halt ting ihrer Berechtsame in d ieser allerdings zweifel- 
haften F rage  aufmerksam und b esorg t w ar,  so  w e r d e n  
s i c h  a u c h  d i e  i i b r i g e n  G c w e r k s c h a f  t e n  ' du  rch 
r e c h t z e i t i g  e i n g e l e g t c  M u t h u n g e n  s i c h e r  s t e l l e n ,  
und es w ird  den Bergamtern nicht an Gelegenheit fchlen, 
hierbei die nóthigen A ufkiarungen in dem einzelnen 
Falle zu geben.

Es blieb also den betciligten G ewerkschaften selbst 
iiberlassen, sich ihre Rechte auf Flóze, die sie vermeintlich 
in ihrem Besitz hatten, zu sichcrn. Das ganze Verhalten der 
Bergbehórde w ahrend  der Jahre  1834 bis 1851 ist nur zu 
verstchen, wenn man es unter dem Gesiehtspuiikte be
trachtet, dafi in irgend einer Form  die bei der Ubernahme 
de r  Geschafte durch das Finanzministerium im Jahre 1834 
vorgcfundenen, seit Jahrzehnten unerledigten A^utungen er- 
ledigt werden mufiten. Das Generalbcfalirungsprotokoll 
vom Jahre  1836 hat sich vielleicht sogar  iiberhaupt nur auf 
die oben behandelten, im Jahre  1835 festgesetzten beiden 
iMutungssperrbezirke bezogen, w orauf  auch hinweist, dafi 
seine Bestimmung iiber die Vierung der Langenfelder 
nach dem Gesetz vom 1. Juli 1821 fas t gleichzeitig mit den 
von 1835 bis 1S51 bestehenden beiden Mutungssperr- 
bezirken im Jahre 1852 aufgehoben wurde. Man muBte sich 
eben damals dariiber klar werden, wie man die zahlreichen 
noch schwebenden Einzelmutungen, darun te r  im besonderen 
dic Ouerlinienmutungen, erledigen sollte. Hieriiber ging im 
wesentlichen im Schofie der Behórden die Unterhaltung, 
ais man seit 1834 energlscher anfing,- die alten Mutungen 
zu erledigen. Dies geh t auch aus der Eingabe des Ober- 
bergatntes D ortm und an das Finanzministerium vom
10. Mai 1834 hervor:

G e h o r s a m s t e  A n f r a g e  d e s  W e s t p h a l i s c h e n  
O b e r b e r g a m t s ,  d i e  a l t e r n  M u t h u n g e n  a u f  

n a c h s t e  o d e r  n i i c h s t f o l g e n d e  M a a B e n ,  d e s -  
g l e i c h e n  in  e i n e r  g e w i s s e n  Q u e r l i n i e  zu 

t r e f f e n d e n  F l ó z e  b e t r e f f e n d .
Seitdem die hohe O ber-Berghauptmannschaft durch 

Ansteilung eines O ber-E infahrers  dem Markischcn Berg- 
Amte eine wesentliche Aushilfe gewiihrt hat, ist es dem- 
selben móglich gew orden, sich crnstlicher ais bisher mit 
de r  Berichtigung der vielen altern Muthungen zu be- 
schaftigen. Die grofiere Mcnge der  in neuerer Zeit von 
uns aus vorgelegten Belehnungsurkunden beweist, daB 
nicht ohne E r fo lg  in diesem Geschaftszweige gearbeitet, 
und so uncndlich iiberwiegend auch die Zalil der noch un- 
berichtigten M uthungen ist, so  jaBt sich doch hoffen, dafi 
man bei fo r tw ahrender  unermiideter Thajigkeit dem Ziele 
allmahlich riaherkommen wird, wenn nur einerseits der 
Bergbehórde Mittel gegeben werden, sich des Zudranges 
der angeblich zufalligen F inder zu wehren, und wenn zu
gleich andererseits  einige zwcifelhaften Punkte in betreff  
der altern M uthungen naher bestim mt werden. Indem wir 
in ers terer  Hinsicht auf unsern Bericht vom 7 ten vorigen 
Monats Bezug nehmen, erlaubeu wir uns, Einem Hohen 
Finanzministerio gegenw artig  einige de r  wichtigsten und 
zweifelhaftesten Fragen, die altern Muthungen betreffend, 
zur Entscheidung vorzulegen.

Zwei Klassen von Muthungen sind es namlich, welehe 
hier besondere Schwierigkeiten verurśachen, weil man bei 
Annahme derselben friilier nach Grundsatzen verfahren 
hat,  welehe durch die neuere Praxis und zum Theil durch 
gerichtliche Entscheidung yerworfen  worden sind. Dies 
sind

I .d ie  Muthungen auf nachste oder nachstfolgende 
Maafien einer Zeche, und

II. d i e  M u t h u n g e n  a u f  a l l e  in e i n e r  g e w i s s e n  
Q u e r l i n i e  zu  t r e f f e n d e n  F l ó t z e .
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Man lialf sieli, so gu t man kónnte. Wenn es sieli nur 
um den einfachen Fali des Gesetzes vom Jahre 1821, d. h. 
um einen Fundpunk t in einem Flóz und das darauf zu ver- 
leihende Langenfeld gehandelt hatte, waren die Protokolle 
der Jahre 1834 und 1S36 wahrscheinlieh iiberflussig ge
wesen. Es lagen aber die zahlreichen Reihenmutungen vor, 
ein Fali , den man in den Rahmen des nun einmal gelten- 
den Gesetzes einzwangen wollte, was unmóglich war. Nur 
hieruber hat man sich offensichtlich 1834 und 1S36 unter- 
halten und ist bei diesen Erwagungen schlielilich zu so 
absurdeti und gesetzwidrigen Ideen gekommen, daB jedes 
durch die Vertikalebcne im Endpunkte der an der  Tages- 
oberflache angelegten Vierung gę|chnittene Flóz bis zu 
seinem eigenen Tiefsten mitverlienen sein sollte.

2. D ie »geo/ogischc« Streckung.
F u h r m a n n  und B r i i c k ,  welche die Auffassung von 

der geoiogischen S treckung der Langenfelder mit groBer 
Vierung vertreten, sind der Ansicht, daB alle Flóze, welche 
die Querlinie im Fundpunk t schneidet, von dem Langen
feld mit erfaBt werden und ein jedes bis zum eigenen 
Tiefsten zu der  Berechtsame gehórt. Beide leiten ihre 
Ansicht von deu Querlinienmutungen her, die aber, wie 
oben bereits geschildert wurde, durch Urteil des 
hóchsten Gerichtes fiir ungiiltig erklart worden sind, w o
bei man es schlicBlich scitens des Finanzministeriums 
den Mutern iiberliefi, selbst dafiir zu sorgen, wie sic ihre 
vęrmeintlićhęn Rechte sichern wollten.

Ferner ist zu beachten, daB die Querlinienmutimg 
bzw. deren Fortfall, wie oben schon aiigefiihrt, zwar 
den AnlaB zum Gesetz vom 1. Juli 1821 gegeben hat, dali 
dieses Gesetz aber,  da es in seinem W erdegang den schon 
von Brassert festgestellten, oben bereits behandelten be- 
merkenśwerten Wandel erfuhr, in seinen Bestimmungen 
keineswegs ein Feld im Sinne der Querlinienmutung bei- 
behielt, sondern  sich wieder zum Langenfeld hin zuriick- 
entwickelte mit allen Abhangigkeiten der Feldesstreckung 
vom Fundflóz, also in Richtung auf das bergordnungs- 
iniiBige gestreekte  Feld. Auch das spricht nicht fiir die 
Richtigkeit der  Ansicht von Fuhrmann und Briick.

Gegen die Richtigkeit der Ansicht von Fuhrmann und 
Briick spricht iibrigens auch schon die Ansicht von 
K a r s t e n  (§ 1 5 6 )1, d e r  von allen Bergrechtslehrern allein 
sich ausfiinrlicher mit der Streckung der Langenfelder mit 
groBer Vierung befaBt, dafl die Querlinie w i e d e r h o l t  an- 
zulegen sei, »damit das vermessene Feld iiberall eine 
gleiche Breite erhalt«.

Kliver hat daher noch im Jahre 1921 und 1924- die 
geologische S treckung scliarf abgelehnt. Unter Berufung 
auf das Konferenżprotokoll vom 24./2Ó. August 1S36 hat 
er aber die geologische Streckung in seiner Arbeit vom 
Jahre 1936-1 fiir die Zeit vom 15. Dezember 1836 bis zum
27. Januar  1851 anerkannt, wahrend der vom Finanz- 
ministerium die Feldesstrcckung nach dem General
befahrungsprotokoll vom 24./2Ó. August 1836 zur Nach- 
achtung yorgeschrieben war. Es liegt dies an der irrigen 
Auslegung des Protokolls, aus dem die Vorschrift heraus- 
gelesen wird, daB die horizontale Vierung nur einmal 
durch den F undpunkt in der Fundsohle angclegt werden
solle,' ........  ’ ............... .....
den
W e i s e __________
bei den friiheren Querlinienbelchnungen, besonders, also 
einzeln, verliehen seien«.

Wie bereits oben angegeben wurde, ist in dem 
Protokoll aber eine viel weitergehende Ansicht nieder- 
gelegt und von der geoiogischen Streckung im Sinne von 
Fuhnnann  und Briick keine Rede.

Allerdings hat mail bei der Berggesetzreform dei 
Jahre  1828 bis 184S erwogen, ein Feld im Sinne der geo- 
logischen Streckung zu schaffen. So wurde oben schon an
gegeben, dali man bei dem Entwurf des gememen preulii- 
schcn Bergrechts im Jahre 18-11 im § 50 eine Bestimmung 
vorsah, die im Sinne einer geoiogischen Vierung ausgelegt 
werden muli.

1 'K a r t t e n .  C. J. B.: GrundriB ■ der deutschen BerKrechtsIehre 1828,

- K l iv e r .  C .: Bemerkune: zum Aufsatz von Bruck. Mitt. Mark- 
schcidewes. 32 (1921) S .43; Das Urteil des Reichsgcr.chts von. 2 0  Dezember 
1924 iiber dic groBe Vierunsr des Gesetzes vom 1. Juli 1321, Mitt. Mark- 
scheidewes. 35 (1924) S. 65.

K 1 i v c r , C.: Die bersrechtlichcii Vcrhaltnissc der Lans en felder im 
rheinisch-westfjilischen Kohlengebiet. Mitt. Markscheidewcs. 47 (1936) . .

Auch die Instniktion zum Entwurf aus dem Jahre 
1S46 sieht fiir den Ausnahmefall die geologische Streckung 
yor1.

§ 73 des Gesetzentwurfes.
Das Recht des Finders und jedes folgenden Muthers 

erstreckt sich auf die Fundgrube, welche
1. bei gestrecktem Felde Einhuudert Lachter Liinge 

mit einer rechtwinklig auf das Einfallen der Fundlager
statte zu vermessenden Vierung von Sieben Lachter, die 
nach der Wahl des Muthers ganz in das Hangende oder 
Liegende oder theilweise in das Hangende und Liegende 
der Fundlagerstatte genommen werden kann, und mit 
dem Rechte der ewigen Teufe nach dem Einfallen der 
L a ge rs ta t ten ............. betragt.

Instruktion § VI.
3. Zum besseren AnschluB an schon verliehene 

Grubenfelder gleicher Art kann ausnahmsweise statt 
der unter 2 angegebenen auch eine horizontale Vierung 
bis zu 42 Lachter mit dem gestreckten Felde yerbunden 
werden, welche rechtwinklig auf das Hauptstreichen der 
Fundlagerstatte abgenommen wird.

4. Alle Lagerstatten im Bereiche dieser am Fund- 
punlcte abzuneiimenden Vierung gehóren einem solchen 
Grubenfelde auf gleiche Weise an, ais ob sic zu der
selben Feldesliinge nach gestrecktem Felde besonders 
yerliehen worden waren.

Neu ist die Ansicht von Fuhrmann und Briick also 
keineswegs. Sie ist aber ebenso wie die Auffassung des 
Generalbefahrungsprotokolls vom Jahre 1836 zu ver- 
werfen, weil sie mit dem Vicrungsbegriff, der nacli 
Brassert nachtraglich bewulit in das Gesetz vom 1. Juli 
1S21 hineingetragen worden ist, nichts mehr zu tun fiat. 
Die geologische Streckung des Langenfeldes mit groBer 
Vierung ist wohl in dem ersten Entwurf des Gesetzes vom 
1. Juli 1821 yorgesehen gewesen, aber iu dic endgiiltigc 
Fassung nicht aufgenommen worden. Nach dem Gesetz 
yom 1. Juli 1821 lieli sich, da alle spateren Gesetzentwiirfe 
nicht Gesetz geworden sind, das Ziel, das Tiefste jedes 
einzelnen in die Vierung fallenden Flózes zu erhalten, 
nur dadurch erlangen, daB jedes einzelne Flóz fur sich 
gemutet wurde, wie es das Generalbefahrungsprotokoll 
vom Jahre 1834 yerlangt.

Die geologische Streckung hat nicht die Billigung der 
Gerichte gefunden. Die Bestimmungen des Generalbefah
rungsprotokolls vom 24./26. August 1836 enthalten eine 
ganz andere Auffassung. DaB im ubrigen auch bei der 
geoiogischen Streckung recht zerrissene Feldesformen ent- 
steheu kónnen, zeigt die Abb. 7 nach einem Beispiel von 
Fuhrmann.

A/ord

S. 162

Abb. 7. Streckung eines Langenfeldes 
mit geologischer Vierung.

3. D ie Teufctnńerung nach Klockmann.
Bereits im Generalbefahrungsprotokoll vom 24. bis 

26. August 1836 ist davon die Rede, dali nach einer 
im Ruhrbezirk geltenden Auffassung der Ausdruck Vicrung 
des Gesetzes yom 1. Juli 1821 zunachst nur auf dic 
Oberflache bezogen wurde und dann der Vertikal- 
abstand des Endpunktes vom Fundflóz die eigentliche 
Vierung bezeichne, die das Fundflóz wie die kleine berg- 
ordnungsmaflige Vierung bis zu seiner ewigen Teufe 
begleite (Abb. 3). Der O berberghauptm ann hat damals

* Entwurf des Al!«enieinen Bergrechts, der Instruktion zur Ver- 
waltunj? des Bergregals und der provinzialreehtIichen Bestimmungen fiir die 
1‘reuBięchen Staaten mit Ausnahme des Westrheinischen Theiles der Rhein- 
provinz. Abgeschlossen im Dezember 1S46.
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diese Ansicht ausdriicklich abgelehnt. weil auch bei ihr 
ein willkiirliches Zerschneiden der Flóze niclit zu vcr- 
meiden sei, wobei noch unentschieden blicbe, w o das 
T iefste des Liingenfeldes lage.

In neuerer Zeit nimmt sich Klockmann dieser Feldes- 
s t reckung  an, die vor ihm im Schrifttum iiber Langen- 
fe lder niemals eine Behandlung erfahren hat. E r  kon- 
struiert* einen Unterschied zwischen dem V e r m e s s e n  der 
V ierung an der Tagesoberf lache und dem Z u l e g e n  der 
umgerechneten Vierung zum Fundfloz und unterscheidet so 
zwischen einer O b e r f l a c h e n v i e r u n g  und einer T e u f e n -  
v i e r  u n g, wobei die Teufenvierung das Fundfloz winkel- 
recht begleitet. Nach Klockmann wird sowohl die berg- 
ordnungsmiifiige kleine Vierimg ais auch die groBe Vierung 
nach dem Oesetz vom 1. Juli 1821 winkclrecht zugelegt 
und horizontal vermessen.

D er in der Arbeit von Klockmann gem achte  U n te r
schied zwischen dem Vermessen und Zulegen der Vierung 
ist aber in der V ergangenheit nie gem acht worden. So 
sag t z. B. Kliver 19362: »Die Vierung wird im allgemeinen 
in allen P unkten  des Daches und der Sohle des Fundflozes 
a n g e l e g t  u n d  v e r m e s s e n  . . . . «

DaB man sich im iibrigen nach 1821 dessen bewuBt 
war, dafi die horizontale Vierung anders zu strecken w ar 
ais die bergordnungsmaBige und der  von Klockmann g e 
machte Unterschied zwischen Zulegen und Vermessen der 
Vierung nicht gemacht wurde, geht aus den nachstehenden 
zahlreichen AuBerungen hervor :

O e n e r a l b c 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.

Weil die V ierungsbreite durch eine Linie bestimmt 
wird, welche auf  de r  Fallungsebene des Flótzes s e n k 
r e c h t  steht,  so fo lg t  dieVierung dem FIotze,solangedieses 
in dem vermessenen Vierungsraum bleibt, in stets gleich- 
b leibender Breite, a l s o  in g a n z  a n d e r e r  W e i s e  a i s  
d i e j e n i g e  V i e r u n g ,  w e l c h e  n a c h  d e m  G e s e t z  v o m  
1 . J u l y  1821 b e i  d e n  s o g e n a n n t e n  g r o f i e n  V ie -  
r u n g e n  z u g e t h e i l t  w i r d .

E i n g a b e  d e s  O b e r b e r g a m t e s  D o r t m u n d  
a n  d a s  F i n a n z m i n i s t e r i u m  v o m  16. J a n u a r  1S35.

Es handelt sich hier in der T a t  nicht blofi von einer 
B e s c h  r a n k u n g  der begehrten Vierung auf das Maafi von 
7 Lachter, sondern vori S u b s t i t u i r u n g  e i n e r  g a n z  
a n d e r e n  V i e r u n g .  Denn da eine winkelrechte Vierung 
von 7 Lachter je  nach dem Fallwinkel des Flótzes einer 
horizontalen Vierung von 500 Lachter sehr nahe kommen, 
ja dieselbe sogar  noch iibersteigen kann, so ist der 
wesentliche U n t e r s c h i e d  beider Vierungen nicht so
wohl in der GroBe, ais vielmehr darin zu finden, dafi  d ie  
a l t e r e  w i n k e l  r e c h t  /  : Berg-Ordnung, cap. 27, § 1 :/ , 
d i e  n e u e r e  a b e r  h o r i z o n t a l / :  § 6 des Gesetzes vom 
1. Juli 1821 : / g e m e s s e n  w i r d .  Bei dieser Ungleich- 
art igkeit beider Vierungen lafit sich daher  die eine nicht 
auf die andere beschranken, und es mufi dem Muther 
iiberlassen bleiben, d ie -e in e  Vierung der anderen zu
substitu iren ..............W ir  sehen uns daher zu de r  ge-
horsamsten Anfrage genothigt, ob w ir den Inhalt de r  zu 
E ingang  dieses Berichts angefuhrten hóheren Be- 
stimmungen durch die hiesigen Amtsblatter bekannt 
machen diirfen?

Fiir so nothwendig w ir diese MaaBregel halten, SO 
miissen wir doch um so mehr Bedenken tragen, ohne vor- 
herige Genehmigung eines Hohen Finanz-Ministerii 
dazu iiberzugehen, ais die durch jene Bestimmungen 
w ieder eingefuhrte b e r g o r d n u n g s m a B i g e  Y i e r u n g  
v o n  7 L a c h t e r  (winkelrecht) d u r c h  d a s  n o c h  g e l -  
t e n d e G e s e t z  v o m  1. J u l i  1821 aufgehoben worden ist. 
Wollten wir aber auch von der óffentlichen Bekannt- 
machung absehen und uns nach den W orten  des Hohen 
Rescripts vom 1. December vorigen Jahres auf  eine An- 
weisung an die Bergamter zu Bochum und Essen be
schranken, so konnte es doch nur zu leicht einem Muther, 
de r  sich mit der bergordnungsmafiigen Vierung von 
7 Lachter nicht begnugen wollte,einfallen, die Behauptung 
aufzustellen, dafi, so lange das Gesetz vom lten  Juli 1S21 
ais solches bestehe, das Berg-Amt nicht befug t sei, ihm 
statt  der durch dieses Gesetz eingefuhrten horizontalen 
Vierung bis zu 500 Lachter die durch dasselbe Gesetz 
aufgehobene bergordnungsmaBige, d. i. w inkelrechte

1 a. a. O. 1 « 0 .
* a. a. O.. S. 17,

Vierung von 7 Lachter, au f/udrangen .  Ein solcher Muther 
w urde den G rundsatz  zur E inleitung zum Allgemeinen 
Land-Rechte § 59 fiir sich haben, wonach Gesetze so lange 
ihre Kraft behalten, bis sie v o n  d e m  G e s e t z g e b e r  aus
driicklich w ieder aufgehoben werden. W ir sehen uns 
daher ferner gedrungen, ehrerbietig  anheimzustellen, daB 
Ein Hohes Finanzministerium zur Wiedereinfiihrung der 
bergordnungsmafiigen Vierung von 7 Lachter entweder 
die Allerhóchste Sanction einholen oder aber uns be- 
scheiden wolle, wie wir solchen gewiB nicht aus- 
bleibenden Reklamanten gegeniiber uns zu verhalten 
haben.

M i t t e i l u n g  d e s  M a r k i s c h e n  B e r g a m t e s  
zu  B o c h u m  ( R e f e r e n t  E n g e l h a r d t )  v o m  19. N o- 

v c m b e r  1836, d i e  a n s t a t t  d e r  b e r g o r d n u n g s -  
m a f i i g e n  Y i e r u n g  zu  v e r l e i h e n d e  s ó h l i g e  

V i e r u n g  b e t r e f f e n d .
Auf Veranlassung eines Kónigl. Hochlóblichen Ober- 

bergam ts haben w ir schon verschiedenmale anstatt der 
Bergordnungsmafiigen r e c h t w i ń k l r g  zu  m e s s e n d e n  
Vierung von 7 Lachter eine dieser V iening entsprechende 
solig zu messende Vierung zur Beleilmng projectirt.  Bei 
dieser solig zu messenden Vierung konnte na+iirlich nur 
das bekannte  durchschnittliche Fallen eines Flótzes im 
Fundę am T age  angenomm en werden, weil man die 
yerschiedenen Neigungswinkel des Flótzes b :s zur 
ewigen Teufe nicht kannte. Priifen wir indessen den 
Gegenstand niiher, so erg ib t sich, dafi eigentlich die 
BergordnungsmaBige Vierung durch eine sólige Vierung 
g a r  nicht zu ersetzen ist, indem b e i d e  V i e r u n g e n  zu 
s e h r  v e r s c h i e d e n  sind.

W enn wir z. B. auf dem Fundflótze a) des neben- 
stehenden Profils  dic BergordnungsmaBige Vierung ins 
H angende von 7 Lachter geben wollen, so kónnen wir 
s ta tt  derselben nur die sólige V ierung a - b oder  c • d nach 
dem durchschnittlichen Fallwinkel des Flótzes, beim 
Fundę berechnet, angeben. und das Flótz b liegt dann 
auch wohl sicher in der sóhligen Vierung a • b oder  c • d. 
Das Fallen des Fundflótzes a verander t  sich aber nach 
dem Tiefsten hin und geh t aus 54 i/2 G rad  bei c in e zu 
38 Grad, in g  zu 26 G rad und in i zu 13 Grad uber, bis es 
endlich im Mittelpunkt der Muldę =  0 wird.

Mit diesem veranderten Fallen andert  sich auch die 
Vierungsgranze, indem die sólige Vierung c - d, von e aus 
gemessen, nur bis f, von g  aus bis h und von i aus ge- 
messen nur bis k  reicht, sodafi die Vierungsgranze die 
Lage b - d - f  ■ h • k erhalt.

Das in der bergordnungsmafiigen V ienm g liegende 
Flótz b  geht also unterhalb d  aus de r  sóligen Vierung 
heraus und liegt bei i schon um die E n tfe rnung  von h 
bis i aufierhalb der  sóligen Vierung.

Wollte man. um dies zu verhindern, eine willkiirlich 
grofiere sóliare Vierunsr, z. B. g  - i, nehmen, so wiirde 
diese am Ta<je projectirt oder von a nach n hin uber- 
trasren, das fremde und zu einer anderen Berechtsame 
grehórirre Flótz n mit einschliefien, wodurch dann die 
Berichtigun? gestórt oder die Beleihung verweigert 
w erden wurde.

Dabei reichte auch diese sólige V ierung zur Be- 
strickum? der Bere:ordniinfr=maBigen Vierung fiir das 
fernere Einfa'I“n des Fundflótzes no"h nicht hin. denn 
boi i/2 G rad FaHen des Flótzes wurde sie beiljiufig hin 
802 Lachter und bis zu 0 Grad m e n d a c h  lang werden.

Sicher w urde zwar das F u n d fó tz  seine berg
ordnungsmaBige VierunEr behalten, wenn man die sólige 
V ierung bis zum M itte lnunkt der im H angenden vor- 
kommenden M.uMc ausdehnen konnte, allein den 
Mulden-Mittelnunkt kennt man zur Zeit der Berichtigung 
d e r  Berechłsame in den meisten Fallen noch nicht, und 
es fehlt deswegen an einem Anhalten. um durch eine 
só 'ige Vierun‘i  dasieni°"e Gfeben zu kónnen, was die 
BergordnungsmaBige Vierung gew ahrt.

Sowie ubrigens das Flótz b nach dem E i" f i l len  hin 
aus de r  só'ieren Vierung herausgeht,  so tr i t t  dieser Fali 
auch im Streichen ein, wenn nemlich, wie dies sehr 
haufig der Fa'l ist, das G ebirge  im Streichen sich ver- 
flacht und wendet.

Kann daher  die BergordnungsmaBige Vienma: da, 
wo sie vor und nach dem G esetze vom 1. luli 1S21 mit 
gem uthet w o rden, nicht m ehr gewal>rt werden. und selbst 
auch dann nicht, wenn M uther und G ew erken  sich solche 
durch Vertrage e ingeraumt haben, dann e r l a u b e n  wir uns.
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zur Vermeidung von Verkiirzungen der Berechtigteii und 
nióglicher Streitigkeiten, bei Linem Kónigl. nochlób- 
lichen O berbergam te  ganz gehorsamst darauf an- 
zutragen, dieserhaib geeignete bestimmungen zu tręffen.

DaB der  Unterschied zwischen Vermessen und Zulegen 
der Vierung nicht gemacht wurde, geh t schlicfilich auch 
aus den Gesetzentwiirfen der Bergreditsreform von 1S331 
und 1835“ hervor, die in dem § 4J bzw. 54 sich hinsicht
lich des Langenfeldes wie folgt aufiern:

Das Recht des Mutliers erstreckt sich auf folgende 
Feldesgrófien:

1. bei Lagerstiitten, weiche nach dem Ermessen der 
B ergbehórde zur Langcnvermessung geeignet sind, auf 
ein r e l d  von zwei und vier/.ig Lachter Lange nebst einer 
Vierung von sieben Lachter, die nach der Wahl des 
Mutliers ganz oder theilweise und, wenn cr nicht wahlt, 
halb in das H angende und halb in das Liegende, von 
den Saalbandern des Ganges w i n k e l r e c h t  v e r m e s s e n  
wird und sich bis in die ewige Teufte nach dem Fallen 
der Lagerstiittc richtet.

Auch de r  E ntw urf des Allgemeinen Bergreehts voin 
Jahre 18463 spricht im § 73 von der w i n k e l r e c h t  zu  v e r -  
m e s s e n d e n  Vierung von 7 Lachtem. Dagegen findet sich, 
aus welchen Griinden, ist nicht zu crsehen, in dem dem 
Ministeriuin fiir Handel,  G ewerbe und óffentliche Arbeiten 
vorgelegten Entwurf des PreuBischen Berggesetzes vom 
Jahre 1S481 merkwiirdigerweise die horizontal zu ver- 
messende kleine Vierung von 7 Lachtern, wahrscheinlich 
auf G rund  der im obigen Bericht des Oberbergamtes 
Dortm und voin 16. Januar 1835 angestellten Betrachtungen 
und  der nachstehenden Erwagungen.

In dem letzten, ebenfalls nicht zum Gesetz gewordenen 
E n tw u rf  vom Jahre 18505 findet sich eine von dem durch 
senkrechte Markscheiden bestimmten Geviertfelde ab- 
weichende Begrenzung nur noch ausnahmsweise.

DaB man sich nach dem ErlaB des Gesetzes vom 
1. Juli 1821 des Unterschiedes in der Strcckung der Langen
felder mit kleiner und groBer Vierung wohl bewuBt war, 
geht aus den vorstehenden AuBerungen zur Geniige her- 
vor, ja, man w ar sogar der Ansicht, daB von nun an die 
winkelrechte Vierung der Bergordnungen ganz in Fortfall 
gekommen sei, wie auch die  nachstehenden Ausfuhrungen 
ze igen :

E r la B  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i u m s  
v o m  29. J a n u a r  1835.

Das Kónigl. Ober-Berg-Amt bemerkt in dem Be- 
richte vom 16. d. M., die Anwendung des Gesetzes vom 
l . J u ly  1821 bei der Langenverinessung der Steinkohlen- 
gruben betreffend, sehr richtig, daB die W i e d e r -  
e i n f i i h r u n g  d e r  b e r g o r d n u n g s m a B i g e n  V i e r u n g  
n i c h t  g e s c h e h e n  k o n n e ,  s o  l a n g e  d a s  G e s e t z  v o m
1. J u l y  1821 n o c h  in  G i i l t i g k e i t  s e y .................

Dies in dem Veihalten der flótzartigen Lagerstiitten 
begrundete  Verhaltnis hat zu der Bestimmung im 
Rescript vom 1. v. M. Veranlassung gegeben, bei mulden- 
fórmigen Lagerungen keine grófiere ais die bisher ge- 
wóhnliche Vierung anzunehmen, indem eine Vierung von
7 Lachtern keine auffallenden Schwierigkeiten bei der 
Vermessung gemacht haben wiirde. B e i  d i e s e r  B e 
s t i m m u n g  w a r  j e d o c h  n i c h t  d ie  s e n k r e c h t e ,  
s o n d e r n  — n a c h  V o r s c h r i f t ' d e s  G e s e t z e s  v o m

l . J u l y  1821 — d i e  h o r i z o n t a l e  V i e r u n g  v o r a u s -  
g e s e t z t .  Es scheint indes, daB jene Bestimmung leicht 
zu MiBverstandnissen AnlaB geben konnte, und es wird 
daher zweckmafiiger seyn, die GróBe d e r  zu bewilligen- 
den — horizontalen — Vierung g a r  nicht in einer be
stimmten Lachterzahl auszudriicken, sondern die Be- 
willigung der Vierungsbreite solange fiir jeden einzelnen 
Fali vorzubehalten, bis die a l t e  V e r m e s s u n g s a r t ,  a i s  
e in e  s p e c i e l l e  A u s n a l i m e  v ó n  d e r  zu  e r w a r t e n d e n  
a l l g e m e i n e n  g e s e t z l i c h e n  B e s t i m m u n g ,  von des 
Kónigs Majestat erbeten und genehmigt seyn wird.

M i t t e i l u n g  d e s  E s s e n - W e r d e n s c h e n  B e r g a m t e s  
v o m  3. M a r z  1S41.

............. Aber ich glaube, daB in unserer offenen und
bekannten Flótzparthie in den meisten Fallen die Ver- 
leihung nach geśtreckten Feldern mit Vierungen, b e 
s o n d e r s  w e n n  d ie  h o r i z o n t a l e n  V i e r u n g e n  d u rc l i  
e in  G e s e t z  in  r e c h t w i n k l i c h t e  V i e r u n g e n  v e r -  
w a n d e l t  w e r d e n ,  am anpassendsten sind und die 
wenigsten Collisionen hervorbringen werden, auch in 
baulicher Hinsicht zuliissiger sind.

DaB zwischen der Vierung nach dem Gesetz von 1821 
und der bergordnungsmaBigen ein Unterschied gemacht 
wurde, geht auch aus dem Verleihungsverfahrcn bei ein
zelnen Mutungen, z. B. bei der Verleihung Laterne bei 
Witten (1833) oder Ludewig bei Witten (1858), mit Sicher
heit henror. Meines Erachtens baut sich die ganze Beweis- 
fiihrung von Klockmann auf einem Irrtum auf, da der von 
ihm angefiihrte S a tz 1: » B e r g o r d n u n g s m a B i g  gehort 
dazu noch die sogenannte V i e r u n g ,  namlich das Recht, 
diejenigen Mineralien, mit welchen der Finder oder Muter 
beliehen ist, 31/2 Lachter von der Sohle oder voni Liegenden 
und 31/2 Lachter vom Dach oder voin Hangenden des 
Flótzes oder nach Beliebcn des Muters auch 7 Lachter vom 
Hangenden oder 7 Lachter vom Liegenden, h o r i z o n t a l
g e m e s s e n ,  m i tz u g e w in n c n ............. « im Begleitbericht zu
dcm am 31. Mai 1S20 dem Staatsrat zugcleiteten Gesetzes- 
vorschlag einen Schreibfehler enthalt. Es muB statt 
»horizontal« »winkelrecht« heiBen.

Man muB nach allem feststellen, daB entgegen der 
Ansicht Klockmanns 1. die horizontal zu vennessende 
Vierung einen gewollten Gegensatz zu der winkclrcchten 
Vierung darstellt, 2. der Ausdruck Vierung im § 6 des 
Gesetzes vom 1. Juli 1821 auch den Abstand der Vierungs- 
flachen von der Lagerstiitte untertage bezeichnet, 3. diese 
Yierung horizontal zuzulegen bzw. zu vermessen ist.

A'orefen Stż&en

1 Entwurf des gemeinen PreuBischen Bergreehts und der Instruction
rur Verwaltung des Bcrg-Regals. Bei lin 1833.

- Reridirter Entwurf des preuUischen Bergreehts und Instruction zur
Verwaltung des Bergregals. Berlin 1835.

5 Entwurf des Allgemeinen Bergreehts, der Instruktion zur Vcrwaltung 
des Bergregals und der proyinzialrechtlichen Bestimmungen fiir dic 
PreuBischen Staaten mit Ausnalime des Westrheinischen Theilcs der Rhcin- 
provinz. Abgeschlossen im Dezember 1S46.

• Vor!age zur Berathung im Ministerium fur Handel, Ocsvcrbe uud 
óffentliche Arbeiten iiber das PreuBische Berg-Gcsetz. Berlin, den
31. Dezember 1848.

5 Entwurf des Neuen Bergwerks-Oesetzes nebst Bemerkungen iiber 
die Entstehung und die Prinzipicu desselben. Berlin, im Januar 1S50.

Abb. 8. Langenfcld mit »Teufenvierung« nach Klockmann.

Im ubrigen sei abschlieBend noch einmal darauf hin
gewiesen, daB, wie bereits einleitend gesagt, die Ansicht 
Klockmanns schon 1836 abgelehnt wurde. DaB sie iibrigens 
der genaucn Streckung der Langenfelder erheblich mehr 
Schwierigkeiten bereitet ais die geodatische Vierung, zeigt 
die Abb. 8. in welcher Weise soli die Senkrechte gefallt 
werden, vom Ende der  Vierung auf das Fundflóz oder uni- 
gekehrt  am Fundpunkt auf die Vierung? Das ist bei den 
nicht genau parallelen Flózen nicht glcich.

(SchluB folgt.)
1 M itt. Markscheidewes. 51 (1940) S. 62.

U M  S C H  A U
N a c h w e is k a r t e i  f i i r  n e u e  E r f i n d u n g e n  b e i H a n d w e r k  u n d  I n d u s t r ie .

Das Amt fiir technische Wissenschaften im Zentralbiiro Reichsgruppe Industrie und dem Reichsstand des Deutschen
der  Deutschen Arbeitsfront hat im Einvernehmen mit der Handwerks die Errichtung einer Nachweiskartei begonnen,
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in die alle Betriebe eingetragen werden, die  auf  dic Er- 
w erbung neuer E rfindungen in dem Rahmen ihres Fer- 
tigungsplanes bedacht sind.

Die vielen Meldungen, die inzwischen eingelaufen sind, 
beweisen, daB die deutsche Industrie neuen E rfindungen die 
groflte Beachtung schenkt. Dabei ers treckt sich das in teresse 
nicht n u r  auf die Weiterentwicklung kriegswichtiger E r 
findungen, yielmehr lassen die angegebenen Arbeitśgebicte 
erkennen, daB nicht zuletzt vorsorgliche Arbeiten fiir die 
Fabrikation der  kommenden Friedenswirtschaft eine Rolle 
spielen.

Die unmittelbare ^erm it t lung  von neuen E rfindungen, 
die  vom Anit fiir technische Wissenschaften einer all- 
gemeinen Brauehbarkeitsprufung unterzogen sind, iiber die 
Nachweiskartei stellt nicht nur fu r  den E rf inder  eine Er- 
leichterung seiner Ver\vertungsbemuhungen dar, sondern 
erspart auch den einzelnen Betrieben die sonśt immer 
wieder notwendige Arbeit , auf  die vielfaltigen, sie haufig  
g a r  nicht in teressierenden Angebote einzelner E rf inder  
eingehen zu mussen. Angebot und Nachfrage sind je tzt ge- 
wissermaBen vereinigt, so dali in de r  schnellsten und 
reibungślosesten Weise neue Erfindungen praktisch be- 
w erte t  und venverte t  werden konnen. Bei de r  Ausweitung 
des groBdeutschen Wirtschaftsrauines ist gerade  dies von 
besonderer Bedeutnng.

Betriebe, die von d e r  Schaffung de r  N'ach\veiskartei 
noch keine Kenntnis erhalten haben, jedoch auf die  Ein- 
t ragung  W ert  legen, kónnen sich unter Angabe ihres Fabri- 
kationsprogramm s unmitte lbar an das  Amt fu r  technische 
Wissenschaften d e r  Deutschen A rbeitsfront, Munćhen 5, 
ErhardisiraBe 36, wenden. E rf indern ,  die ihre Patente und 
neuen E rf indungen  au f  ihre allgemeine Brauchbarkeit 
priifen lassen und  von den durch die Nachweiskartei ge- 
schaffenen .Moglichkeiten Gebrauch machen wollen, s teht es 
ebenfalls  fre i.  sich un te r  Beifugung d e r  Unterlagen an das 
genannte  Amt tu wenden.

B e o b a c h t u n g e n  d e r  M a g n e t is c h e n  W a r t e n  

d e r  W e s t f a l is c h e n  B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e  

im  O k t o b e r  1 9 4 1 .
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1 . 6 41,2 46,5 33,5 13,0 14.2 10.1 1 0
2. 40,4 44,0 35,0 9,0 16.3 22.8 0 1
3. 41,0 45,7 33,8 11,9 15.3 1.1 1 0
4. 40,8 46,0 35,8 10,2 15.2 10.0 0 0
5. 42,2 47,0 34,6 12,4 14.3 10.0 1 1
6 . 42,0 47,0 37,0 10,0 14.7 10.5 0 0
7. 41,0 46,0 36,5 9,5 15.0 10.4 0 0
8. 40,3 45,0 33,6 11,4 15.7 10.3 1 1
9. 41,6 48,0 35,0 13,0 14.9 10.1 1 1

10. 41,9 47,0 32,8 14,2 14.8 22.7 0 1
11. 41,6 49,0 21,9 27,1 15.5 21.9 1 2
12. 39,8 45,5 19,5 26,0 5.5 1.9 2 1
13. 41,7 44,0 33,8 10,2 15.8 20.4 1 1
14. 43,4 49,0 36,0 13,0 14.9 10.5 1 1
15. 42,7 46.7 30,0 16,7 15.1 21.7 1 1
16. 41,0 46,5 27,3 19,2 14.3 23.5 1 1
17. 41.4 46,0 37,0 9,0 13.6 9.1 0 0
1S. 41,2 45,9 37,0 8,9 14.9 10.5 0 0
19. 41,4 46,0 32,7 13,3 13.3 18.2 1 1
20. 41,5 45,5 34,7 10,8 14.2 23.7 0 0
21. 41,2 44,5

52,7
34,1 10,4 14.7 9.9 1 0

22. 41,8 20,2 32,5 18.4 20.1 1 2
23. 41,6 47,0 24,0 23,0 14.7 0.8 1 1
24. 42,0 46,5 24,5 22,0 14.4 21.8 1 1
25. 40,2 44,9 36,0 8,9 15.5 10.1 1 0
26. 41,4 46,7 27,2 19,5 13.9 23.9 0 1
27. 40,6 44,2

43,9
33,0 11,2 14.3 23.9 1 1

28. 40,0 33,2 10,7 15.2 0.0 0 1
29. 40,6 43,9 33,7 10,2 13.4 1.4 1 1
30. 41,0 45,5 36,4 9,1 14.7 9.8 1 1
31. R egistnerungen ausgefa llen !

Mts.- Monats-
Mittel 6 41,3 46,2 32,0 14,2 Suinme 21 22

P A T E N T B E R I C H T
P at en t-An m ei d u n g e  n3,

die v«ws 13  ̂Ko^ersher 1*43 aa drei Mocate lang in der Auslegehalle 
R tk its i t t i ts ia a te s  aa>licgea.

Ib ,  1 0 5 . M. liz>7C3. E rfinder: Dipl.-lng. .Martin Konrad, Darmstadt. 
Anmelder: ; Miagc M riifeałaa © d  bduiŁ ric AG.. Braunschweig. Elektro- 
rnacnetischer Tramaelsefecśder tu r Feingat. 14.12. 39.’ Protektorat Bohmen 
und Mahren,

Sb* 27,OS. H . 15?725. E rfinder: Anguss Hilligweg, SprockhÓYcl (W estf.). 
Anmelder: Hauhiaco Maschinenfabrik G. Haushcrr. Jochums S  Co.. Essen. 
PreBluttschlag^erkzeug, besonders Ab&auhamser zur Gewinnung yon Kohle 
und dergleichen; Zus. j .  Pat. 709720. 19. U . 33-

5c, 9/10. T .4973$. E rfinder: Wilhelm Kcblitz, Duisburg-Hamborn. 
Anmelder: August Thyssen-Hatte A O - Daisbarg-Ham bora. Eiserner Gniber.* 
und Tunnelausbau in Ring- oder Bogesform. 31.12. 37. Osterreich.

lOa, 19,03. K. 150106. Erfinder: Dr.-Ing. e. h . Heinrich Koppers. Essen, 
Anmelder: Heinrich Koppers GmbH.. Essen. Yerfahren zum Betriebe von 
Koksófen. 29.3. 3$, Osterreich.

10a. 24 05. B .19006!, Erfinder: Dr.-Ing. Alfred Jappelt, Freiberg 
(Sa.) tsnd Dr. phi!, Erich M ilde. Beulhen (Ó.-S.). Anmelder: Bergwerks- 
gesellschaft Georg voa Giesches Erben, Beuthćn (O.-S.) und Dr.-Ing. 
Alfred Jappelt, Freiberg (Sa.). Heizfiichcnsch>veherfahren mit Aufheizung 
des Schwelguteś m it Hilfe von Spulgasea; Zus. z. Anmeldung B. 1SS97S. 
6 .3 .  40.

lOa, 36 01. L. 91145. Franr Herglotz, Berlin. Yerfahren zur Her* 
stellung voa kdmigem Koks aus Braunkohle. 1S. 9. 36.

lOb, D. S0077. Erfinder: Dr.-Ing. O tto  Kraushaar, Borna (Bez.
Leipzig). Anmelder: Deutsche Erdól-AG., Berlic-Schóneberg. Yerfahren 
zum Tranken vx» Braunkohlenbrikeits. 20 .3 .39 . Protektorat Bohmen und 
Mahren.

JOb, S, B. ISS01S. Erfinder: Dr. Georg W alter Kuhl. Helmstedt. 
Anmelder: Braunschweigische Kohlen-Bergwerke. Helm stedt. Yerfahren zur 
Erhóhung des Aschenschajclzpanfcies yoh Kohle bzw. Keks. 14 .7 .39 . Protek
torat Bohmen nad M ahren.

3$a, 1 S 05. G , 103065. Erfinder: Kurt Braunfełd. Oberhausen-Sicrk- 
rade, Anmelder: Gatehoftnistgshutie Oberhausen AG., Oberhausen (Rhld.). 
S fitw itinrich taas zum <elbstiiugen Oftnen und SchlieSen von Schachttńren 
oder dergleschen. 20 .2 .41 .

S ie , U . Erfinder: Wilhelm Geniemann, Berlin-Wittenau.
Anmelder: Rfceinmetall-Borsig AG.. Berlin. Einrichtung zum Yermeiden von 
\  erstopfuager. an der Guiaufgabestelle bei Band- und Trogkettenforderem  
tu r glekhhleibesde Mengen verschieden stuckigen Gutes. 25. 6 . 37. Osterreich.

Sie, 22. H. 156372, Erfinder: Josef Erben. Koln-Breck, G olifrkd 
Peters, Kóha-Hóhi-nberg. und Dr.-Ir.c. Othmar Werner, Kóln-Braunsfeid. 
Anmelder^ Klćckner-Haml>oidi*Oentz AG_ Kolt*. Einrichtung zum gleich- 
maSigen Yerteilen des Fórdergutes auf Yerschiedene Abgabes$el!en bei Mit* 
nehmerf orderem farSehuttgus mit Beschickung nu* dem oberen Tramm. 4.7. SS,

1 In den Patentanmeldunien. die am Sch In S m it dem Zusatz ? O sterreich:
und Protektorat Bohmen und Mahren: Yersehen sind, ist die Erklarung 
abgegeben, daS der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. das Protek
torat Bohmen und Mahren erstrecken sólL

Die Bohrmaschine <2 ist s tarr auf einer Platte b  befestigt, die mit 
rtslfe der Gleitschienen c in Fuhrungen d  des Yorschubtisches e quer zur 
\  orschubrichtung verschiebbar ist. Der Vorschtibtisch ruht auf am voideren 
Ende mit einem Dorn /  versehenen und am hinferen Ende mit Stiitzen g 
Yerbundenen Gleitschienen i  auf und tragt Yorschubmuttern i,  in die dio 
z^rischen den Gleitschienen h gelagerte, am hinteren Ende ein Handrad k 
tras ende Yorsehubspindel l  eingreift. Die seitliche Yerschiebbarkeit der 
Bohrmaschine auf den Gleitschienen ermóglicht es. daS die Bohrmaschine 
>ich seitlich von der ruckwartigen Yerlangenm g der Bohrlochachse ein* 
stełlen kann. Dadurch w ird eine gute Standsicherheit der A\aschine erzielt, 

\ ^ r^ re^en ^er Maschine wahrend der Bohrarbeit vermieden sowie ein 
schnelles Auswechseln und ein achsialer Yorschub des Bohrers ermóglicht.

D eu tsch e Patente.
(Von dem Tage. an dem die Erteilung eines Patentcs bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
5b  (17). 7/2/óZ , vom 13. 1.3S. Erteilung bekanntgemacht am 1S. 0. 41. 

H e lm u t  S c h a f e r  in S a a r b r u c k e n .  H alie- und  Vorschabvorricli1ung fiir 
G esteinsbohr m aschinen.
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Spcrrlage in den senkrechtea Schenkeln dc;- Schlitse S <r (Abb. U  und 
gleitet beim Losen des Stempels La den* waagerechten Schenkel der Schlitze 
bis zu deren Ende (Abb. 2). Es ka:ui nur in dem Stempelkcpf oder in dem 
Keil ein rechtwinkliger Schlitz fur den Rin^ vorgeseben werden. In diesem 
Fali wird letzterer in einer Bohrun^r des R;:ues bzw. des Stempelkepfes 
drehbar gelagert. An dem Keil b  kann ein Nocken /  o. d^L drehbar an
geordnet werden, der mit einem nach innen gerichteten Teil etwas unter 
den iu der Sperrlage befindlichen Rui;c c  g reift. Infolsedessea wird dieser 
beiin Herunterschlafien eines nach autfen vcrstehendea Teiles des Nockens 
so weit angehobeu, da8  er aus dem sen krech: en Schenkel des Sehlitzes ia 
dessen waagerechten Schenkel tr itt und darin sowie ia dem waagerechten 
Schenkel des Sehlitzes des Stempelkoptes bis zum Ende des waagerechten 
Schenkels der Schlitze gleitet.

5d (4), 712093, vom t>. 11 36. Ertei'.un& bekonnlgemacht am IS. 9. l \ .  
W ilh e lm  S te f  fen  in D u is b u r g .  \Y irnescA x.:zverric. te e tg  t i r  W eizcr*  
schdc/ife, Sto lten  u. d g l.

Die Schachte. Stolten o. dgl. sind mit einer rohr tor mureny sitte r- 
artigen, aus Streckmetall hergestellten Auskleidun# Y^rsehen. Auf der Aus- 
kleidung ist auBen Schlackenwolle und innen Kieselgurmasse- angebracht. 
Die Auskleidung kann einen Abstand von der Gesteinswand der Schachte 
oder Stollen haben.

81 e (21). 712199% vom 23.6. 31. Erteilung bekanntjcemacht am 1$. 9. 4t.
D r .- In g . e. h. H e in r ic h  A u m u n d  in B e r l i n - Z e h le n d o r f .  Entlid**-
vorrichiung fur Schleppp la iten fdrderer. Z u s ,/ .  Pat. OSI 67$. Das Hauptpat. 
hat angefangen am 25. 7. 36.

Damit bei der durch das Hauptpatent geschutzten Vorrichtung die 
Entladestelle einfach verlegt werden kann. ist die Yorrichtuns auf einem 
mit Hilfe einer Rampę an das feste Geriist des Fórderers angeschlossenen 
Wagen angeordnet. In dem durch die Rampę iłberbruckten Raum kann das 
feste Gerust verlangert oder yerkurzt werden.

81 e (45). 7120S0* vom 6 . 4. 3S. Erteilung bekanntgemacht am 11.9.41.
F. W. M o ll S o h n e . M a s c h in e n f a b r ik  :n W i t tc n .  F es:e R u tsc h t fu r  
den G rubenbetrieb, bei welcher d ie  R tttschensch isse  d zrch  &i de/t $róv«- 
wangen angeordnełe K ettenstucke verbw tdea sind . Der Schutz erstreckt sich 
auf das Land Osterreich.

An den Seitenwangen und gegebentnfalls auch am Boden der Schusse 
sind ais Versteifungsglieder dienende Bander befestigt. die mit groBem 
Spiel quer uber die zum Verbinden der Schusse dienenden Ketten greifen. 
Diese kónnen mit einem Endglied in einen an der Rutscfcenwange be- 
festigten Haken eingehangt werden und am anderen Ende mit einem Haken 
Yersehen sein, der hinter das die Ketten ubergreifende Rutschenband gehakt 
wird.

5c (lOoi). 712031, vom 19. 4. 39. Erteilung bekanntgemacht am I I .  9. 41 
B e r g a s s e s s o r  H e i n r i c h  O e c k  l u d u s t r i e b e d a r f  in E ssen . Gruben- 
stem pel.

Der Stempel hat einen auf einer Schragflache seines Kopfes a auf- 
ruhenden Keil b , der durch einen rećhteckigen Ring c  yerrieffclt ist. Der 
Ring c  g reift in rechtwinklige Schlitze d c des Stcmpelkopfcs a und des 
Keiles b ein. Die Schlitze haben einen kurzeń senkrcchten und einen lan- 
geren waagerechten Schenkel und sind so spiegelbildlicb angeordnet. dali 
ihre kurzeren sen krech ten Schenkel auBen liegen. Der Ring c ruht in der
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Geologie und Lagerstattenkunde.
K upferschiefer. Richter, G erhard: P a l a o g e o g r a -

p h i s c h  b e d i n g t e  E i g e n t u i n i i c h k e i t e n  im  M e t a l i -  
g e h a l t  d e s  K u p f e r s c h i e f e r s  z w i s c h e n  K y f f h a u s e r  
u n d  H a r z .  Z. prakt. Geol. 49 (1941) Nr. 10 S. 113/19*. 
Palaogeographische Verhaltnisse. Abhangigkeit der Metal 1- 
fuh run g  von der Beckentiefe. Zeitliche Verlagcrung der 
Erzfaziesgrenzen.

Bergtechnik.
Abbau. Esser, Peter : W a n d e r p f e i l e r , S t a h l s t e m p e l  

u n d  K a p p s c h i e n c n  im S t r e b b r u c h b a u  m i t  b e s o n 
d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g O b e r s c h l e s i e n s .  Gliickauf 77 
(1941) Nr. 46 S. 637/44*. Die Ausfiihrungen sollen die 
Druckaufnahmefahigkeit des Stahlsteinpels, im besonderen 
die de r  Doppelreihe beim Bruchbau ohne Wanderkasten 
zeigen. Die Gegenuberstellung von Eisen- bzw. Holz- 
wanderkasten und bereits unter Druck stehenden Stahl- 
stempeln laBt das Verhaltnis der Druckaufnahmefahigkeit 
de r  beiden Ausbaumittel zueinander erkennen. Anschliefiend 
w ird  auf  verschiedene bewahrtc Ausbauverfahren unter Bc- 
riicksichtigung der Erfahrungen in Oberschlesien hin- 
gewiesen und dabei die  Wichtigkeit der Anwendung geeig- 
neter Kappeisen oder Kappschiencn bervorgehoben.

Breyre, Adolphe: L’e v o l u t i o n  d e s  m e t h o d e s  d e x -  
p l o i t a t i o n  d a n s  n o s  m in e s .  Ann. Mines Belg. 42 (1911) 
S. 533/55*. Entwicklung neuzeitlicher Abbauyerfahren, 
namentlich des Strebbruchbaues mit Wanderkasten und 
Stahlstempeln, im belgischen Grubenbetricb. Vor- und Nacli- 
teile langer Abbaufronten. Leistung und Kosten.

Fórderung. Hruśa, G eorg : D a s  F a h r l c i t g e r a t  B a u 
a r t  P r a g a  f u r  F ó r d e r m a s c h i n c n  m i t  D r e h s t r o m -  
m o t o r a n  t r i e b .  Elektr. im Bergb. 16 (1941) S. 65/ / I  . Dei 
beschriebene clcktrische Fahrtreglc r dient zum \  orscnreiben 
des Yerlaufs der Soll-Gcschwindigkeit, zum Messen der Ist- 
Geschwindigkeit,  zum Vcrgleich der  Augcnblickswcrte 
dieser beiden Geschwindigkeitcn sowie zur cntsprechenuen 
Beeinflussung des Ganges der  F o r d e r m a s c h i n e  Uberdies 
erlaubt die rein elektrische Lósung, ihm die Erfullung zu- 
satzlicher betriebstechnischer Aufgaben zu ubertragen.

N e u e r e  B a u a r t e n  v o n  G r u b e n l o k o m o t i v e n  t u r  
d i e  F ó r d e r u n g  u n t e r t a g e .  Techn. BI. D u s s e ld o r fu .

1 EinseitiBT bcdrucktc Abziigc der Zcitschrifłcnschau fur K arteiw ecbe 
sind vom VcrlaR Oluckauf bei monaflichera Versand zum Preue \on  2.50 if.K 
fur das Yicrteljahr zu bcziehen.

(1941) Nr. 46 S. 560 61*. Kurze Beschreibung und bild- 
liche Darstellung einiger neuerer Ausfuhiungcn von Diesel*, 
Druckluft- und elektrischen Lokomotiven.

M otorkabel. Gonsior, J .: B e m e s s u n g  v o n  M o t o r -  
k a b c l n  in B e t r i e b e n  u n t e r t a g e .  Elektr. im Bergb. 16 
(1941) S. 71 76*. Entwurf von Schaulinien, aus denen man 
nach einer einfachen Rechnung aus de r  Kabellange, dem 
Einschaltstroin des Motors bei Nennspannung und der 
Spannung den Spannungsabfall beim Einschalten mit einer 
fiir die Praxis ausreichenden Genauigkeit ermitteln kann.

Geschichtliches. Kolb: E i n e  b e r g m a n n i s c h e  O b e r -  
s i c h t s k a r t e  d e s  16. J a h r h u n d e r t s  a u s  d e m  S u d e t e n -  
la n d .  Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. $9 (1941) S. 132/37*. 
AuBerliches, Ortlichkeit und Darstellungsweise. Geschicht- 
licher H in te rgnm d und Inhalt de r  Kartę. Stellung der Kartę 
in der Geschichte des bergmannischen Kartenwesens.

Kirnbauer, Franz: D e u t s c h e  B e r g -  u n d  H u t t e n -  
l e u t e  a i s  P i o n i e r e  d e r  T e c h n i k  u n d  K u l t u r  im 
e u r o p a i s c h c n  S u d o s t e n .  Z. Berg-, Hutt.- u. Sal.-Wes. S9 
(1941) S. 121/31*. Schilderung der zahlreichen und weit
gehenden Bcziehungen zwischen Deutschland einerseits 
und den Landem des europaiseben Sudostens anderseits 
sowohl bergbaulicher ais auch huttenmannischer.

Aufbereitung und Brikettierung.
Erzaufberciturig. Kiihlwein, Fritz L.: S t a n d  d e r  

S c h w e f e l k i e s g e w i n n u n g  a u s  F e i n -  u n d  F l o t a t i o n s -  
b e r g e n  v o n  K o h l e n w a s c h e n .  Met. u. Erz 38 (1911) 
Nr. 21 S. 465/67. Bedeutung der Schwefelkiesgewinnung aus 
den Abgangen der Steinkohlenzechen des Ruhrgebiets. 
Rohstoffliche und betriebliche Sehwierigkeiten. Gesichts- 
punkte fiir die Anlage weiterer Kieswaschen: Korn- 
vertcilung oder Einengung, Schwing- und Pulsator- 
setzmaschinen, móglicher Aufbereitungserfolg. Ergebnisse 
von Versuchen mit Fein- und Flotationsbergen.

Stielcr, Alfred: N e u e r e  E r g e b n i s s e  d e r  e l e k t r o -  
s t a t i s c h e n  A u f b e r e i t u n g .  M et .u .  Erz 38 (19-11) Nr. 21
S. 457 62. Grundlagen und Voraussetzungen, Aufbereitungs- 
ergebnisse mit verschiedenen Erzen. Aussichten des Ver- 
falircns.

Erberich, G .: D ie  G e w i n n u n g  v o n  K o h l e n k i e s  
d u r c h  P u l s a t o r s e t z m a s c h i n e n .  Met. u. Erz 38 (1941) 
Nr. 21 S. 467 69*. Dic Pulsatorsetzmaschinen liefern so
wohl im Laboratorium ais auch im Betrieb bei befriedigen- 
dem Ausbringen, hoher Durchsatzleistung, geringem l>latz-
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bed arf  und  w enig  W artung  eine selir gute Schwefelkies- 
anreicherung.

Steck, Helmut: N o r m u n g  v o n  M e t a l  l r  e c h  n u n  g e n  
s o w i e  e i n h e i t l i c h e  E r m i t t l u n g  d e r  d a f i i r  e r f o r d e r -  
l i c h e n  U n t e r l a g e n .  M et .u .E rz  38(1941) N r.21  S .462/65. 
Aufstellung und eingehende Begriindung von Norm- 
vorschriften fiir die Metallrechnung von E r/aufbere i tungen  
nach Inhalt, Aufbau, Ermittlung der Unterlagen und Durch- 
fuhrung, die vom Fachausschufi fiir E rzaufbere itung der 
Gesellschaft Metali und Erz zur ailgemeinen Beachtung 
empfohlen werden.

M ikroskop. Kuhlwein, Fritz L.: A u f b a u  u n d  A n -  
w e n d b a r k e i t  d e s  n e u e n  A u f b e r e i t u n g s m i k r o s k o p s  
S t e r e o - C o m p o l u x  d e r  F i r m a  E r n s t  L e i t z ,  W e t z l a r .  
Met. u. Erz 38 (1941) Nr.21 S. 469/70. Anforderungen an 
ein fiir den Betrieb brauchbares neuzeitliches Geriit. Ein- 
fuhrung der kombinierten Beleuchtung mit Durch- und 
Schraglicht bei dem neuen M ikroskop der  Firma Leitz. 
Eindrticke von der  Vorfiihrung eines Modells.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.
D am pfkessel. Sauermann, A.: K e s s e l s c h a d e n  d u r c h  

U m l a u f s t o r u n g  i n f o l g e  k u r z f  r i s t i g e r  D n i c k a b -  
n a h m e .  W arm e 64 (1941) Nr. 43 S. 389/92*. An neuzeit- 
lichen Rohrenkesseln w erden in letzter Zeit Schaden be
kannt, die  augenscheinlich durch schnelles Abslnken des 
Kesseldruckes und  dadurch yeranlaBfe U mlaufstorungen  in
fo lge D am pfbildung in den Fallrohreu verursacht sind. Be
schreibung eines derar tigenSchadens und seiner Beseitigung.

Krafterzeugung. Schweickhart . O . : U n g  e n u t z. t e 
W i i r m e g e f a l l e .  W arm e 64 (1941) N r .43 S.343/99. N o t
wendigkeit von Kohlenersparnis . W arm everbrauch und 
Kohlenersparnis bei de r  Nebenkrafterzeugung. W irtschaft
iichkeit de r  N ebenkraftgewinnung  und Grunde fiir  den Ver- 
zicht auf deren Anwendung. Zusanuncnarbeit von Eigen- 
kraftanlagen u nd  Stromerzeugungsunternehmen.

Schulze, Reinhard: V e r s u c h e  i i b e r  d i e  W a h l  d e r  
g i i n s t i g s t e n  S c h i c h t h ó h c  b e i  d e r  V e r f e u e r u n g  v o n  
K o h l e n  v e r s c h i e d e n e r  K ó r n u n g .  W arm e 64 (1941) 
Nr. 44/45 S. 405/12*. A ufgabenstellung und  Zweck der 
Untersuchung. Versuchsplan. Eigenschaften d e r  Kohle. Ver- 
suclisdurchfuhrung u nd  Versuchsergebnisse.

E r m i t t l u n g  d e r  B e t r i e b s k o s t e n  v o n  D r u c k l u f t -  
e r z e u g u n g s a n i a g e n .  W arm e 64 (1941) Nr. 44/45 S. 413 
und 414*. Z ur  E rle ichterung de r  Fests te llung d e r  einzelnen 
Kosten werden sechs Kurventafeln w iedergegeben, die ein 
umnittelbares Ablesen der wichtigsten Kostenanteilc ge- 
statten und  ais Hilfsmittel bei Uberschlagrechnungen ge- 
nugen.

Maschinenwesen. Geyger, W ilh e lm : M a g n e t i s c h e  
V e r s t a r k e r  f i i r  d i e  M e i i -  u n d  R e g e l t e c h n i k .  Elektro- 
techn. Z. 62 (1941) Nr. 42/43 S. 849/53*, Nr. 44/45
S. 891/98*. Nach einem geschichtlichen Oberblick iiber die 
Entwicklung der  auf magnetischer G rund lage  beruhenden, 
mit gleichstromvormagnetisierten D rosselspulen arbeitenden 
magnetischen Verstarker w ird  iiber besondere Bauarten be- 
richtet, die  in der Meli- und Regeltechnik ais Relais, MeB- 
yerstarker und Nulls trom yerstarker benutzt w erden  konnen. 
Zusammenstellung de r  in Betracht kommenden Einzel- 
grofien. Schrifttum.

Cheinische Technologie.
G aserzeugung. Schumacher, E rns t :  A u f b e r e i t e n  d e r  

K o h l e  u n d  V e r e i n h e i t l i c h u n g  d e r  G a s e r z e u g u n g s -  
ó f e n  a i s  G r u n d l a g e  w e i t e r e r  R a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  
G a s w e r k e .  Gas u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 44 S. 605/10. 
Die Vorarbeiten der fiir die Vereinheitlichung eingesetzten 
Sonderausschiisse haben ergeben, daB mit Riicksicht auf 
die kiinftige Kohlenbelieferung de r  G asw erke  die Ein- 
fiihrung von Kohlen-, Mahl- und Misehanlagen in gróBerem 
Umfange notwendig  wird. Gesichtspunkte fiir deren Er- 
richtung und fiir die Vereinheitl ichung yon Vertikal- 
kammerofeń.

Hiittenwesen.
Vcrschleiflpriifung. Eichinger, Anton: V e r s c h l e i B  

m e t a l l i s c h e r W e r k s t o f f e .  Stahl u. Eisen 61 (1941) 
Nr. 45 S. 1023/25*. Vorschliige fu r  die VerschleiBprufung 
in ihren vier hauptsachlichen Arten, namlich beim gleich- 
maBigen Abtragen, bei starkem Fressen, bei Abblatterungen 
und bei Reiboxydationen.

Gichtgasreinigung. Eichler, Fri tz :  D ie  n e u e  e l e k -  
t r i s c h e  G i c h t g a s r e i n i g u n g  d e s  H o c h o f e n w e r k e s  
O b e r s c h e l d  d e r  B u d e r u s ’ s c h e n  E i s e n w e r k e .  Stahl u.

Eisen 61 (1941) Nr. 42 S. 945/49*. Zweistufige Elektro- 
f i lteranlage fiir eine Stundenleis tung von 40000  in3 Gicht- 
gas. Betriebszahlen und Ergebnisse des Abnahmeversuchs. 
Betriebsschwierigkeiten und  Vorschlage zu ih rer  Behebung.

Stahl. Margulies, Jaqucs :  Le g r e i n  a u s t e n i t i ą u e  de  
1’a c i e r .  Rev. Univ. Mines 84 (1941) Nr. 11 S. 327/38*. 
Theoretische Betrachtungen. Die yerschiedenen Kornarten 
des Stahls. Kennzeichnung der Verfahren zur Darstellung 
des austenitischen Korns. Der Versuch von MacQuaid-Ehn. 
Abhangigkeit de r  KorngroBe von yerschiedenen Faktoren. 
EinfluB d e r  KorngroBe auf die Eigenschaften des Stahls. 
Schrifttum.

Austauschmetalle. Schoofs, J . :  L es  a l l i a g e s  d e  r e m -  
p l a c e m e n t  p o u r  l e s  l a i t o n s  e t  l e s  b r o n c e s .  Rev.Univ. 
Mines 84 (1941) Nr. 11 S. 318/27*. Entwicklung neuer 
Legierungen Zink-Aluminium, Z ink-Kupfer und Zink-Alu- 
minium-Kupfer. Untersuchungen iiber ihre mechanischen 
Eigenschaften (Zugfestigkeit,  B ruchdehnung), Korrosions- 
bestandigkeit,  EinfluB von Tem pera tu r  und  Unreinigkeiten. 
Technische Anwendung. Oberflachenbehandlung, Galvani- 
sierung.

Chemie und Physik .
Radium . Wolf, P. M. und H. J. B om : D a r s t e l l u n g  

u n d  A i i w e n d u n g e n  k i i n s t l i c h  r a d i o a k t i v e r  S t o f f e .  
Chem.-Ztg. 65 (1941) Nr. 87/SS S. 405/11*. Physikalische 
G rundlagen und Hilfsmittel fu r  die G ewinnung  der  kiinst
lich radioaktiven Stoffe. Cheinische V erfahren zu ihrer An- 
reicherung. V erwendung in de r  Medizin u n d  ais Indikatoren'.

Recht und Verwaltung.
Bergrecht. Schliiter, W ilhelm : B e r g r e c h t  u n d  B e r g -  

v e r w a l t u n g  in  d e r  O s t m a r k .  G luckauf 77 (1941) Nr. 46
S. 644/45. Obersicht iiber die heute geltenden Gesetze und 
den Aufbau de r  Bergverwaltung.

W irtschaft und Stastistik.
W olfram . Ruprecht,  Pau l:  D ie  V e r s o r g u n g  d e r  

W e i t  m i t  W o l f r a m e r z e n .  G luckauf 77 (1941) Nr. 46
S. 646/47. Verteilung de r  W o lf ram fo rde ru ng  auf die yer
schiedenen Erdteile  und Lander. V ersorgungslage  de r  wich
tigsten Yerbraucher.

P  E  R  S Ó  N  L I C  M E  S
G estorben :

am 16. November in Bonn der Berghauptmann i. R. 
Dr. rer. poi. li. c. O ttm ar F u c h s  im Alter von 79 Jahren.

Setefn Seutfdjet 29ecglcute
O rtsgruppe  Borna-Leipzig.

Am 6. Dezember 1941, 18 Uhr, Barbarafe ier  im Thomas- 
brau, Leipzig, Klostergasse 3. H e r r  Dr. S a n g e w a l d  in 
Leipzig halt einen V ortrag  iiber das Tliema »Aufgaben- 
bereich de r  heiligen Barbara« — wissenschaftlich betrachtet. 
AnschlieBend kameradschaftliches Zusammensein.

O rtsg rup pe  Borna-Leipzig.

O rtsgruppe Essen.
Im Haus de r  Technik e. V., Essen, HollestraBe la, 

spricht am Freitag, dem 12. D ezem ber 1941, 17.30 Uhr, 
H e r r  Dr.-Ing. W. F i t z ,  Heinrich Koppers G m bH ., Essen, 
uber »Neue Entwicklung in de r  Kokereitechnik«. Ferner 
spricht am Donnerstag , dem 18. Dezem ber 1941, 17.30 Uhr, 
H err  Dr.-Ing. O. M u l l e r ,  Fried. Krupp AG., Bergwerke 
Essen, Essen-Bergeborbeck, iiber »Das schlagende Bohren 
mit Hartmetallschneiden«. Entw icklung de r  Schneiden. Bis
her bekannte Bauarten. Vorteile gegeniiber Stahlschneiden, 
Leistungen und  Kosten in den yerschiedenen Gesteinen. Mit 
Lichtbildern.

W ir  geben unseren M itgliedern yon diesen gemein- 
schaftlich mit dem H DT. durchgefiihrten Veranstaltungen 
Kenntnis und bitten, da es sich um besonders Iehrreiche 
V ortrage handelt,  um rege Beteiligung.

D er E in tr i t t  ist gegen Vorweis d e r  Mitgliedskarte  
kostenfrei.

R a u s c h e n b a c l i ,  Vorsitzender de r  O rtsg ru p p e  Essen.


