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Die Schlagwetterverhaltnisse im Steinkohlenbezirk Oberschlesiens 

mit Ausnahme des Gebietes von Ostrau-Karwin.

Von Bergwerksdirektor Bergassessor Rudolf W aw ersik , Emmagrube bei Rybnik (O.-S.).

(Mitteilung aus dem AusschuB fiir Schlagwetter- und Kohlenstaubfragen.)

Der AusschuB fiir Schlagwetterfragen hatte sich zu- 
nachst die Aufgabe gestellt, einen Oberblick iiber die 
Wetterverhaltnisse der schlagwetterfiihrenden Oruben und 
die Schlagwettererscheinungen der einzelnen Flózgruppen 
zu geben sowie eine kurze Chronik der wichtigsten Schlag- 
wettervorkommnisse und ihrer Ursachen zusammenzustellen.
Dabei wurde der Ostrau-Karwiner Bezirk seiner vom 
engeren Oberschlesien ganz verschiedenen Schlagwetter- 
verhaltnisse wegen von der Untersuchung ausgenommen 
und zum Gegenstand einer besonderen Arbeit gemacht.
Die Feststellungen erstrecken sich auf das eigentliche 
Zentralrevier, den Dombrowaer Bezirk, die Hauptmulde 
bis zur Olsa-Linie und das Rybniker Kohlenvorkommen.
Zum Verstandnis der Untersuchungen sei eine kurze Be- 
schreibung der Lagerstatte vorausgeschickt.

Geologische Verhaltnisse.

Fiir den Schichtenaufbau gilt folgende Oliederung:

111. M u ldeng ruppe
3. Chelmer Schichten
2. Nikolaier Schichten

Obere Nikolaier Schichten (Lazisker)
Untere Nikolaier Schichten (Orzescher)

I. Rudaer Schichten (siidlich der Olsa-Linie, Karwinei
Schichten genannt)

II. S a tte lf ló zg ru p p e

1. R andgruppe
2. Obere Ostrauer Schichten
1. Untere Ostrauer Schichten.

Nach dem G eb irg sbau  gliedert sich das Becken in:
1. die westliche Randzone
2. das nórdliche Zentralgebiet
3. die Hauptmulde.

Die westliche Randzone ist von der ostwarts gelagerten
Hauptmulde durch die Orlauer Stórung getrennt, die eine 
vielfach gefaltete, sattelfórmige Gebirgsaufwólbung dar- 
stellt. Die Randzone erfahrt in sich eine Zweiteilung durch 
die Michalkowitzer Uberschiebung. Diese trennt bei Mah- 
risch-Ostrau die westliche Ostrauer von der óstlichen Peters- 
walder Muldę, bei Rybnik die westliche Rybniker- (Obere
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Ostrauer Schichten) von der óstlichen Chwallowitzer Muldę 
(Sattel- und Muldengruppe). Der Bergbau in Gleiwitz steht 
ganz in der Orlauer Sattelzone.

Das nórdliche Zentralgebiet wird bestimmt durch die 
3 Flózberge von Hindenburg, Kónigshiitte und Laurahiitte- 
Myslowitz. Dem Flózbergzug ist nórdlich die Beuthener 
Muldę vorgelagert, nach Osten folgt zwischen Myslowitz 
und dem Ostrand die sogenannte óstliche Muldę. Hinden- 
burger und Kónigshiitter Flózberg sind durch die Rudaer 
Muldę getrennt.

Die Hauptmulde hat in sich keine besondere Oliederung.

Raumliche Verteilung der schlagwetterfiihrenden Gruben.

Durch das Oberbergamt in Breslau sind von insgesamt 
82 selbstandigen Schachtanlagen 12 Anlagen im ganzen 
Umfange zu Schlagwettergruben erklart worden, auf 
7 Gruben bestehen eine oder mehrere Schlagwetterabtei- 
lungen (Abb. 1 und Ubersicht 1). Von den Schlagwetter
gruben entfallen 3 auf das Rybniker Revier, 1 auf den 
Hindenburger Flózberg, 4 auf den Laurahiitter Flózberg, 
1 auf die óstliche Muldę und 3 auf die Hauptmulde. 
Der Bereich der Gruben mit Schlagwetterabteilungen 
beschrankt sich auf den Hindenburger (3), den Kónigs- 
hiitter (2) und den Laurahiitter Flózberg (2). Die 
Gruben bauen groBenteils in Teufen zwischen 200 und 
500 m. Unterhalb von 500 m Teufe stehen nur 6 Anlagen. 
Im Jahre 1940 entfielen bis zu 500 m Teufe 18 o/o, von 500 
bis 800 m Teufe 25 o/o der Jahresfórderung der entsprechen- 
den Teufengruppen auf schlagwetterfiihrende Gruben.

Bemerkenswert ist die Verteilung auf die Flózgruppen. 
In der Randgruppe unterhalb der Andreasflóze stehen im 
ganzen 6 Gruben, davon 5 in der Rybniker Muldę, 1 bei 
Gleiwitz. Von ihnen sind nur 2 Gruben der Rybniker Muldę 
schlagwetterfiihrend, die ausschlieBlich in den oberen 
Ostrauer Schichten zwischen den Horizonten IV und VIII 
bauen. Die 3 iibrigen Gruben der Rybniker Muldę sind 
schlagwetterfrei, obgleich sie mit jenen markscheiden 
und die gleichen Horizonte aufgeschlossen haben. Die 
groBenteils in den Unteren Ostrauer Schichten bauende An
lage der Gleiwitzer Sattelzone ist schlagwetterfrei, auch 
dies auffallend, da der liegende Teil der Randgruppe im
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U bers ich t2 . Wełterverhaltnisse der schlagwetterfiihrenden Gruben.
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Ostrauer Revier ais schlagwetterfiihrend bekannt ist. Die 
jiingsten Schichten der Randgruppe, die Andreasflóze, 
fuhren iiberall, wo sie gelóst sind, Schlagwetter.

In den Sattelflózen und Rudaer Schichten sind Schlag
wetter gewóhnlich unbekannt. Man hat sie bisher nur in 
den óstlichen Teilen des Flózbergzuges bei Laurahiitte und 
Myslowitz und auf einer Anlage am Kónigshutter Sattel 
festgestellt, dort also, wo die bekannte Flózscharung 
der Sattelgruppe und des Rudaer Profils sehr fort- 
geschritten ist. Dabei sind diese Erscheinungen vereinzelt 
und beschranken sich auf die Ubergange in die benach- 
barten Mulden. Auf nur 8 von den 23 Schachtanlagen ost- 
warts vom Kónigshutter Sattel sind Schlagwetter ,beob- 
achtet worden. AuBerdem haben sich Schlagwetter auf 
einer Anlage in der Chwallowitzer Muldę bei Rybnik in 
Sattelflózen undUnteren Rudaer Schichten gezeigt, wahrend 
in der markscheidenden Nachbaranlage die Oberen Rudaer 
Schichten schlagwetterfrei sind.

Ebenso uneinheitlich liegen die Verhaltnisse bei den 
Nikolaier Schichten. Sie sind in der Hauptmulde auf 14 
Anlagen erschlossen, von denen nur 3 Schlagwetter fuhren.

Wetterverhaltnisse und Schlagwetterfiihrung.

Die allgemeinen Wetterverhaltnisse der schlagwetter- 
fiihrenden Gruben ergeben sich aus den Kennziffern der 
Ubersicht 2. Die meisten Anlagen verfiigen uber 2 bis
3 Wetterschachte. Die Wettermengen je Kopf in der ara 
starksten belegten Schicht liegen zwischen 4—11 m:i, die 
Depressionen meist unterhalb 100 mm. Demgemafi ergeben 
sich Grubenweiten von 1,2-2,8. Die Wettermengen der 
Wetterabteilungen betragen bei einigen Gruben weniger 
ais 300 m3/min, bei den meisten Anlagen 400—1000 m3/min.

R andg ruppe .

Die in den Oberen Ostrauer Schichten unterhalb der 
Andreasgruppe bauenden Anlagen sowie die allein in den 
Andreasflózen stehenden Grubenbaue weisen im Gesamt- 
ausziehstrom ihrer Schachte meBbare Spuren von Gruben- 
gas nicht auf. Es handelt sich um die Anlage A und B der 
Rybniker Muldę und die Gruben D, N, O, P, U der Sattel- 
zone, dereń Grubengasgehalt in den Wetterschachten wah
rend des ganzen Jahres 0»/o betragt.

In den Oberen Ostrauer Schichten tritt demnach nach 
den bisher vorliegenden Erfahrungen eine la u f en de Ent- 
gasung nicht auf. Man kann im besonderen nirgends eine 
Anreicherung von Schlagwettern im Abbau, der vorwiegend 
ais Strebbau, z. T. ais Kammerbau gefiihrt wird, feststellen, 
ebensowenig eine Ausstrómung aus dem Alten Mann in den

Kopfstrecken feldwarts laufender StrebstóBe oder in den 
Wetterstrecken bereits yerhauener Feldesteile.

Eine Entgasung hat man nur v e re in ze lt  beobachtet. 
In der Rybniker Muldę stellen sich zuweilen in der Nahe 
von Stórungszonen Schlagwetter in vorgesetzten Orten ein, 
wenn diese nur durch Diffusion bewettert werden. Die 
gleichen Beobachtungen hat man in den Andreasflózabtei- 
lungen der oben genannten Gruben der Flózbergzone ge
macht, wo sich in Aufhauen (Grube D) und Flózstrecken 
(Grube N) bei reiner Diffusionsbewetterung Grubengas 
vereinzelt, zum Teil in explosiblen Mengen (Grube N) an- 
gereichert hat. Auf Grube N sind in einem Falle im Aus- 
ziehstrom der Kopfstrecke eines Strebbetriebes 0,3 o/0 CH4 
gemessen worden, eine yoriibergehende Erscheinung, da 
auf dieser Anlage Schlagwetter wahrend des ganzen Jahres 
sonst nicht gemessen werden.

Auf der Grube D traten in 2 Fallen im AnschluB an 
Gebirgsschlage Schlagwetter in den Abbau aus. Es handelte 
sich um das 1,7 m machtige Andreasflóz 3, das im streichenr 
den Kammerbau gewonnen wurde, der bekanntlich in be- 
trachtlichem Umfange Kohlenbeine im Alten Mann zuriick- 
laBt. Auch in diesem Baufeld konnte man vor und nach den 
Gebirgsschlagen eine laufende Entgasung nicht messen.

In vereinzelten Fallen traten Schlagwetter in Quer- 
schlagen aus dem Nebengestein der Andreasgruppe aus. 
Man hat auf einer Anlage Wetterproben aus Bohrlóchern 
genommen, die 0,15 bis 0,5 o/0 CH4 ergaben. Andere Gruben 
wieder haben bei umfangreicher Ausrichtung im Sandstem 
der Andreasgruppe und im gesamten Verlauf der Flóz- 
vorrichtung niemals Spuren von Grubengas bemerkt. Das 
gilt beispielsweise fiir die Grube A der Rybniker Muldę 
und die Grube O des Hindenburger Sattels.

S a tte lg ruppe .

Wie bereits bemerkt, beschrankt sich die Schlagwetter- 
fiihrung der Sattelflóze innerhalb des Zentralreviers auf 
den Laurahutte-Myslowitzer Flózberg und die anschlieBende 
óstliche Muldę, zu denen nur 1 Grube des Kónigshutter 
Sattels hinzutritt. Es handelt sich also um den Teil der 
Lagerstatte, in der sich die Schichten bereits stark verjiingt 
und auf 1-2 Flóze geschart haben. Die Mehrzahl der 
Gruben zeigt im Gegensatz zu den Anlagen der Rand
gruppe in den Gesamtausziehstrómen der Wetterschachte 
einen standig nachweisbaren Grubengasgehalt (Ubersicht 2). 
Er schwankt im Laufe des Jahres auf den Anlagen E, F, 
G, H, zwischen 0,06 und 0,24% CH4, das sind 0,4 bis
3,9 m3 Methan je t gefórderte Kohle.
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Auf den Gruben S und T, in denen nur Teile der im 
Abbau stehenden Sattelflóze ais schlagwetterfiihrend er- 
klart wurden, ist eine laufende Entgasung gar nicht oder 
nur in Spuren erkennbar.

Kennzeichnend fiir den Entgasungsverlauf ist, daB der 
Wetterstrom in der Regel nur aus dem A lten M ann mit 
meBbaren Orubengasmengen angereichert wird. In den Ein- 
ziehstrómen lassen sich, auch wenn sie lange Flózstrecken 
bestreichen, Methangehalte nicht nachweisen, desgleichen 
nicht in den durchgehend bewetterten Abbaubetrieben. 
Auch sonderbewetterte Abbaustófie und Vorrichtungsórter 
bleiben bei ausreichender Bewetterung schlagwetterfrei. 
Auf der Grube . E (Abb. 2) wird beispielsweise das Sattel- 
oberflóz im streichenden StoBbau gewonnen. Die Wetter 
(165 m3/min) sind im Einziehstrom und im Abbau selbst 
rein (0«/o CH4), erst in der Nahe des Wetterschachtes 
werden nach Vereinigung mit Wettern, die an abgebauten 
Feldesteilen entlang streichen, im Ausziehstrom (600 m3)
0,08 o/o CH4 gemessen. In der Grube F wird das 20 m 
machtige Sattel-Niederflóz in Scheiben mit Spiilversatz im 
streichenden StoBbau gewonnen. Die Abbaustófie sind 
sonderbewettert. Auch hier beschrankt sich die Entgasung 
auf den Bereich der abgebauten und verspiilten Zonen, da 
erst in der Wetterabzugstrecke rd. 300 m3/min Wetter
0,1 o/o CH4 enthalten. Nicht anders sind die Erscheinungen 
auf Grube G (Abb. 3), wo das Sattelniederflóz in Scheiben 
mit streichendem Strebbau und Spiilversatz bei durch- 
gehender Bewetterung abgebaut wird. Erst in den Wetten- 
strecken oberhalb des Abbaues zeigt sich bei 340 m3 ein 
CH4-Gehalt von 0,2 o/o.

Vereinzelte starkere Entgasungen mit Anreicherungen 
von iiber 1 o/0 CH4 zeigen sich mit Vorliebe auf den Gruben 
des Laurahiitter Flózberges (EFT) und der óstlichen Muldę 
(Gruben G, H, K) in Pfeilerabschnitten, die abgedammt 
und nur durch Diffusion bewettert sind, wahrend des Ver- 
spiilens (Abb. 3). Die Ansammlungen kónnen um sostarker 
werden, je langer der Abschnitt im Verspiilen steht, so daB 
die Resthohlraume, »die toten Winkel«, der Spiilpfeiler an 
den Einspiilstellen wiederholt explosible Gemische ent
halten. Daruber hinaus sammeln sich vereinzelt Schlag- 
wetter naturgemaB in Vorrichtungsbetrieben an, wenn man 
diese Orte nur durch Diffusion bewettert.

Auf der Westhalfte des Laurahiitter Flózberges ist die 
Entgasung bereits deutlich schwacher. Die Gruben S und

T haben nur in einzelnen Abteilungen der Sattelflóze 
Schlagwetter, jedoch ist eine laufende Entgasung nicht be- 
merkbar. Das Auftreten der Schlagwetter bleibt auf Einzel- 
fiille beschrankt, die ausnahmslos beim Verspiilen aus- 
gekohlter Abschnitte eintreten. Gleichartig liegen die Ver- 
haltnisse auf der am Kónigshiitter-Flózberg bauenden 
Grube R, wo Baue im Gerhardflóz der Sattelgruppe zu 
Schlagwetterabteilungen erklart sind. Das Flóz wird im 
schwebenden Pfeilerbruchbau gewonnen. Eine stetige Ent
gasung kann weder im Einziehstrom vor dem Abbau noch 
im Abbau selbst oder in den Wetterstrecken gemessen 
werden. Lediglich in der Nahe einer Stórungszone tritt ver- 
einzelt Grubengas mit 1—1V2 °/o CH4 auf.

Eine Sonderstellung ninimt der Rybniker Bezirk ein. 
Hier sind am Ostfliigel der Chwallowitzer Muldę von 
Grube C die Sattelgruppe und die Unteren Rudaer Schichten 
erschlossen. Die Grube fiihrt im Gesamtausziehstrom 
im Jahresdurchschnitt 0,13-0,24o/o CH4, das sind bei der 
geringen Fórderung der fast ganz in Aus- und Vorrichtung 
stehenden Grube 5-9 m3 Methan je t gefórderte Kohle. 
Das Grubengas stammt hier ausschlieBlich aus den Kohlen- 
stóBen in Vorrichtungsbauen. Alle vorgesetzten Strecken 
zeigen eine stetige Entgasung (0,2-0,5o/o CH4), in den 
Querschlagsorten treten vereinzelt schwache Blaser auf. In 
den durchgehend bewetterten Abbaubetrieben der Sattel
flóze dagegen ist ein meBbarer CH4-Gehalt nicht fest- 
zustellen. Die Chwallowitzer Muldę ist auch von Grube B 
aus durch die Michalkowitzer Stórung in einem Querschlag 
von 400 m Teufe angefahren worden. Dabei beobachtete 
man in der Stórungszone selbst lebhafte Entgasung. Der 
Querschlag war lange Zeit abgedammt und mit Schlag- 
wettern von 20-30o/0 CH4 erfiillt. Nach der Liiftung ist 
bei Sonderbewetterung mit 300 m3 kein Gas mehr mefibar.

Rudaer-Schichten.

Die Schlagwetterfiihrung der Rudaer-Schichten ent- 
spricht in der FIózbergzone im wesentlichen derjenigen 
der Sattelflóze. Man beobachtet sie in der Hauptsache im 
Laurahiitte-Myslowitzer Sattel auf den Gruben E und T so
wie im Kónigshiitter-Sattel auf Grube R. Wo man in den 
Sattelflózen eine stetige Entgasung erkannt hat, beobachtet 
man sie auch in den Rudaer-Schichten. Das Grubengas tritt 
auch hier vorwiegend aus dem Alten Mann in den Wetter
strom. Auf Grube E (Abb. 4) wird Flóz Morgenroth der 
obersten Rudaer-Schichten mit streichendem Pfeilerbruch
bau abgebaut. Die in Abb. 4 dargestellte Wetterabteilung 
zeigt im Wetterstrom von 320 :m3 im Abbau selbst 0 % CHj, 
ebenso im Gesamtausziehstrom, nur ein Teilstrom von 
175 m3 fiihrt in einer Ecke am Alten Mann 0,07 o/0 Methan. 
In anderen Wetterabteilungen ergaben sich zeitweise hóhere
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Abb. 4.

CH4-Gehaltc. So wurde in einem Ausziehstrom von 
460 m3/min im Jahre 1938 ein Gasgehalt von 0,1—0,8 o/o 
CH4 gemessen. Im Alten Mann selbst hat man Schlag- 
wettergemische von stellenweise 3—9 o/o CH., festgestellt.

In Vorrichtungsstrecken wurden in einer anderen 
Wetterabteilung Bohrlócher in das Hangende gestoBen, die 
einen CH4-Gehalt von 40—84o/0 C H t ergaben. Diese star- 
kere Entgasung machte sich auch in gelegentlicher Gas- 
fiihrung sonderbewetterter Vorrichtungsorte (zuweilen
0,2o/o C H J , sowie in einem Querschlag ins Hangende der 
Rudaer-Schichten bemerkbar.

Auf der westlich gelegenen Grube T w'erden wie in 
den Sattelflózen standige Entgasungen in den dort ab- 
gebauten Rudaer-Schichten nicht beobachtet. Auf Grube R 
im Kónigshiitter-Sattel im Veronikaflóz der Unteren 
Rudaer-Schichten ist nur eine geringe periodische Ent
gasung von 1-2 o/o aus dem Alten Mann bemerkbar 
(Abb. 5). Weder im Einziehstrom noch 
im Abbau selbst, der hier ais schweben- 
der Strebbau gefiihrt wird, zeigen sich 
Schlagwetter.

Ein bemerkenswerter Sonderfall er- 
eignete sich im obersten Rudaer-Flóz 
(Antonieflóz) in der sonst vóllig schlag- 
wetterfreien Beuthener-Mulde auf 
Grube V. Hier trat einmal in einem 
Strebblindort beim NachschieBen des 
Hangenden aus einem Begleitflóz Gruben- 
gas in explosiblen Mengen aus. Die Er- 
scheinung ist um so merkwiirdiger, ais in 
der Beuthener Muldę das Antonieflóz an 
anderen Stellen gebaut wird, ohne daB 
man je Schlagwetter beobachtet hat.

AuBerhalb des Flózbergzuges sind 
Schlagwetter in der Chwallowitzer- 
Mulde auf Grube C und im sudóstlichen 
Teil der Hauptmulde auf Grube L ge
messen worden. Die Grube C weist die 
fiir die Sattelflóze bereits geschilderten 
Schlagwetterverhaltnisse auf. Es ist zu 
bemerken, daB die Nachbaranlage, die in 
den Oberen Rudaer-Schichten baut, bis- 
lang keine Schlagwetter gefunden hat.

Auf Grube L wird eine standige Ent
gasung von 0,25 o/o CH4 (2,8 m3/t) im 
Gesamtausziehstrom gemessen, die zu 
gleichen Teilen aus den Oberen Rudaer- 
und Unteren Nikolaier-Schichten stammt.
Hier liegen die Verhaltnisse wieder

ahnlich wie im Laurahiitter-Flózberg. Die Floze werden 
fast durchweg im Strebbruchbau ais Riickbau gewonnen. 
Der Wetterstrom bleibt schlagwetterfrei bis zum Streb- 
eingang und im Streb selbst. Erst am Damm unter 
der Kopfstrecke treten aus dem Alten Mann Schlagwetter 
mit 0,94o/o CH4 in den Wetterstrom und werden in der 
Kopfstrecke im vorliegenden Falle durch einen besonderen 
Teilstrom bis auf 0,25 o/0 CH4 aufgefrischt. Eine meBbare 
Entgasung aus der Kohle und in Vorrichtungsbetrieben ist 
nicht nachweisbar.

N iko la ier-Schichten .

In den Nikolaier-Schichten ist Grubengas im Hauptbau- 
gebiet der Linie Orzesche—Birkental unbekannt und be
schrankt sich auf die Unteren Nikolaier-Schichten im west- 
lichen Teil der Hauptmulde auf Grube K. Hier sind jm Aus
ziehstrom standig Spuren von CH4 nachweisbar (0,05 «/o 
CH4, d. i. 0,58 m3/t). Das Grubengas stammt aus dem 
Nebengestein einer verhaltnismaBig gasreichen Stórungs- 
zone, wo sich Schlagwetter sammeln, und aus den Kohlen- 
stóBen eines Aufhauens, das in der gleichen Stórungszone 
steht. Im Abbau selbst, der ais Strebbau feldwarts gefiihrt 
wird, ist eine Anreicherung weder im Abbau noch in den 
Kopfstrecken am Alten Mann entlang zu erkennen. Anders 
liegen die Verhaltnisse im sudóstlichen Teil der Muldę 
nahe der Zone, wo das Karbon unter die Kreidedeckfalten 
der Karpathen tritt. Hier baut Grube M in den unteren 
Nikolaier-Schichten. Der Grubengasgehalt betragt 0,6— O,8o/0 
im Ausziehstrom, d. s. 18—25 m,3/t. Die Entgasung zeigt 
hier den gleichen Verlauf, wie sie von Forstm ann fiir 
die Ruhrfettkohle geschildert wird. Methan tritt sowohl 
aus der Kohle im Abbau ais auch aus dem Alten Mann 
aus. In samtlichen Vorrichtungsbetrieben sind Schlag
wetter nachweisbar. Abb. 6 zeigt eine kennzeichnende 
Wetterabteilung'. Diei Floze werden mit feldwarts gefuhrtem 
Strebbruchbau gebaut. Der Frischwetterstrom ist bis zum 
Strebeingang CH4-frei. Die Anreicherung im Streb aus' der 
Kohle bis zur Kopfstrecke bringt eine Steigerung auf 0,5 o/0, 
die sich in der Kopfstrecke aus dem Alten Mann weiter 
erhóht und vor Eintritt in die Hauptwetterschwebende auf
0,6 o/o zuriickgeht.

Schlagwetterentziindungen (Ubersicht 3).

Man muB zwischen Explosionen und órtlichen Ver- 
puffungen unterscheiden. Die Explosionen dehnten sich in 
allen bekannten Fallen niemals auf benachbarte Gruben- 
baue aus, etwa in Verbindung mit Kohlenstaubexplosionen, 
sondern blieben auf den Entziindungsherd beschrankt, wo- 
bei die mechanischen Zerstórungen meist auch nur gering 
waren. Unter Yerpuffung ist das plótzliche fackelartige

Abb. 5.
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U b e r s i c h t  3. Schlagwetterentzundungen.
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E r l a u t e r u n g e n :  X  bedeutet Explosion, + bedeutet Verpuffung, Zahlen in Klamraern =  Zahl der Falle.

Abbrennen einer Methanansammlung ohne Explosions- 
erscheinungen verstanden.

In den letzten 30 Jahren lassen sich 6 Explosionen 
und 21 Verpuffungen nachweisen. Von den Explosionen 
ereigneten sich 2 in den Andreasflózen der Randgruppe 
auf Grube D. In einem Falle trat ais Folgę eines Gebirgs- 
schlages Methan aus dem Hangenden aus, das offenbsr 
durch eine zerschlagene Sicherheitslampe zur Entziindung 
kam. Im anderen Falle stellten sich in einem Aufhauen in- 
folge mangelhafter Sonderbewetterung Schlagwetter ein, 
die durch brennende Streichhólzer explodierten.

Drei Explosionen ereigneten sich in den Sattelflózen 
des Laurahiitter Flózberges und der óstlichen Muldę 
(Grube T, F, G). In allen drei Fallen hatten sich Schlag
wetter in den nur durch Diffusion bewetterten Resthohl- 
raumen von ausgekohlten Pfeilern angesammelt (Abb. 3), 
in die man Spiilversatz einbrachte. Die Entziindung wurde 
jedesmal durch verbotswidriges Rauchen herbeigefiihrt. 
Eine Explosion fand in den Unteren Nikolaier-Schichten 
auf Grube M statt, wo in einer Pumpenkammer in der 
Nahe eines Schachtes, der teils ais Wetterschacht, teils ais 
Einziehschacht diente, Schlagwetter wahrscheinlich durch 
FunkenreiBen eines Anlassers zur Entziindung kamen.

Von den Verpuffungen entfallen 4 auf die Ostrauer- 
Schichten, 17 auf Sattel- und Muldengruppe. Die Entziin- 
dungsherde lagen in 10 Fallen (davon die 4 der Rand
gruppe) in Vorriehtungsorten, in denen sich infolge mangel
hafter Sonderbewetterung Schlagwetter angesammelt hatten. 
Die Entziindung wurde in 9 Fallen durch offenes Licht 
bzw. Rauchen, in einem Falle durch einen SprengschuB 
hervorgerufen. Zwei Verpuffungen entstanden wahrend der 
Kohlengewinnung in mangelhaft sonderbewetterten Abbau- 
stóBen durch verbotswidriges Rauchen. Fiinf Verpuffungen 
sind beim Verspiilen von Pfeilerabschnitten in den Rest- 
hohlraumen ebenfalls infolge Rauchens erfolgt, eine Ver- 
puffung entstand unter den gleichen Umstanden in einer 
Abbaustrecke durch Gasaustritt aus dem Alten Mann. In

zwei Fallen verpuffte Grubengas, das aus dem Alten Mann 
in den Abbau trat: Einmal im Antonieflóz auf Grube V 
(vgl. S. 117), wo es durch offenes Licht zur Entziindung 
kam, im anderen Fali auf Grube E im Sattelniederflóz. 
Hier wurde mit einer elektrischen Drehbohrmaschine ein 
Loch im Kohlenbein zum verspiilten Nachbarabschnitt ge- 
bohrt, wahrend aus diesem Gas austrat. Das Gas entziin- 
dete sich an Funken der Bohrmaschine, die durch Stecken- 
bleiben des Bohrers im Spiilsand entstanden.

Von den 30 nachweisbaren Schlagwetterentzundungen 
sind demnach 27 allein durch offenes Licht oder verbots- 
widriges Rauchen in nicht durchgehend bewetterten Be- 
trieben verursacht worden. Nur zwei Entziindungen ent
standen durch Funkenbildung an elektrischen Geraten, eine 
Verpuffung durch SchuB.

Ergebnis der Beobachtungen.

In der Randgruppe treten stetige, d. h. standig meB- 
bare Entgasungen nicht auf, Schlagwetteransammlungen 
bleiben auf vereinzelte Falle in sonderbewetterten Aus- und 
Vorrichtungsórtern oder im Abbau ais Folgę von Gebirgs- 
schlagen beschrankt.
... Li den Sattelflózen, Rudaer-Schichten sowie Unteren 
Nikolaier-Schichten des nórdlichen Teiles der Hauptmulde 
erkennt man dort, wo iiberhaupt Entgasungen bekannt sind, 
im allgemeinen eine standig meBbare Ausgasung, die 
zwischen 0,05 und 0,25 o/0 CH4 im Gesamtausziehstrom 
schwankt, d. s. 0,6—4 m3/t. Dabei tritt das Gas stets aus 
dem Alten Mann aus oder stellt sich in den Resthohlraumen 
ein unter dem Hangenden von Pfeilerabschnitten, die ver- 
spiilt werden. Ausgasungen in Vorrichtungsbetrieben in 
Kohle oder Nebengestein sind nur vereinzelt, allein in der 
Uiwallowitzer-Mulde standig nachzuweisen. Einziehende 
Wetterstróme bleiben bis zum Abbau stets schlagwetterfrei, 
in durchgehend bewetterten Abbaubetrieben sind Aus
gasungen nie, in sonderbewetterten Abbauen nur vereinzelt 
beobachtet worden.
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Abb. 6.

Die Schlagwetterentziindungen er- 
eigneten sich mit zwei Ausnahmen in 
allen Fallen der Randgruppe sowie 
der Sattel- und Rudaer-Schichten in 
Betriebspunkten mit mangelhafter 
Sonderbewetterung, und zw'ar in Vor- 
richtungsorten oder in Abbauzonen, in 
die Methan aus abgebautem Feld 
(Bruchbau oder Spiilversatz) austrat.
Ursache der Entziindung war fast 
ausnahmslos offenes Licht.

Die Ausgasungen sind im ganzen 
gesehen im Vergleich zu anderen 
schlagwetterfiihrenden Kohlemor- 
kommen gering. Fiir den Ruhrbezirk 
werden ais Durchschnitt 7 ms/t ge
nannt, wobei zahlreiche Zechen weit 
iiber 30 m3/t aufweisen. Beweis fiir 
den relativ geringen Grad der Aus- 
gasung ist die Beschriinkung samt- 
licher Schlagwetterentziindungen auf 
ihren Herd.

In den Unteren Nikolaier-Schichten 
kann man nur im siidóstlichen Teil der 
Hauptmulde von einer starkeren Ent- 
gasung sprechen, da die CH4-Gehalte 
in den Wetterschachten 0,25 —0,8 o/o 
oder 3 — 25 m3/t betragen. Aus
gasungen werden im Abbau und in 
Vorrichtungsorten aus der Kohle und 
im Alten Mann beobachtet.

Zur Frage der Herkunft des Grubengases laBt sich 
bemerken, daB ais Quelle der Ausgasung sowohl die Kohle 
ais auch das Nebengestein anzusehen ist. In den geschil- 
derten Fallen der Ausgasung in Vorrichtungsbetrieben und 
im Abbau stammt das Methan fraglos aus der Kohle, bei 
den beobachteten Schlagwetteransammlungen in Quer- 
schlagsorten, Bohrlóchern und Sprungzonen eindeutig aus 
dem Nebengestein. Die Ausgasung aus dem Alten Mann 
wird teilweise aus dem Nebengestein (Gebirgsschlage), in 
starkerem MaBe aus den unter Druck stehenden Kohlen- 
beinen stammen. Die Ansicht Forstmanns, daB die primare 
Quelle des Grubengases die Kohle ist und die Hauptmenge 
des im Gestein auftretenden Gases aus den Flózen in das 
Gestein im Laufe der Zeit eingedrungen ist, wird durch die 
Beobachtungen nicht widerlegt.

Ein Zusammenhang zwischen Flózscharung und Aus
gasung laBt sich nicht nachweisen, da im Ostteil der Flóz- 
bergzone zwar eine gewisse Verdichtung des Methan- 
vorkommens zu erkennen ist, dieses aber auf wenige, 
namlich 7 von 23 Anlagen beschrankt bleibt.

Zur Bekam pfung der Schlagwetter ist zu sagen: In 
allen Grubenbauen muB auBerhalb des durchgehenden 
Wetterstromes fiir einwandfreien Zustand der Sonder
bewetterung Sorge getragen werden. Das Rauchverbot und

das Verbot des Umganges mit offenem Licht miissen mit 
gróBtem Nachdruck, notfalls mit riicksichtsloser Strenge 
durchgefiihrt werden. Dann sind die Ursachen der Schlag- 
wetterentziindungen praktisch beseitigt. und auch in der 
Kurve der Schlagwetterunfalle wird zum Ausdruck 
kommen, daB das Auftreten von Grubengas in Ober
schlesien die Grubensicherheit nicht ernstlich zu gefahrden 
braucht und iiberhaupt erheblich schwacher ist ais in 
anderen Kohlenvorkommen mit gasreichen Flózen.

Zusam m enfassung .

Nach einer kurzeń Beschreibung des oberschlesischen 
Kohlenbeckens wird die raumliche Verteilung der schlag- 
wetterfiihrenden Gruben auf die einzelnen Bezirke der 
Lagerstatte und auf die geologischen Horizonte besprochen. 
Darauf werden die Wetterverhaltnisse, der Entgasungs- 
verlauf innerhalb der einzelnen FIózgruppen sowie die 
Starkę der Entgasung dargelegt. Die Schlagwetterentzun- 
dungen, Explosionen und Verpuffungen, die sich in den 
letzten 30 Jahren ereignet haben, werden nach Ent- 
ziindungsherden und nach Entziindungsursachen erórtert. 
Den SchluB bilden einige Bemerkungen iiber die Herkunft 
des Grubengases und iiber die Bekampfung der Schlag
wetter.

Neues Bergrecht im ElsaB.
Von Berghauptmann i. R. Dr. jur. Wilhelm Sch liiter, Bonn.

A. Uberblick -iiber die Geschichte des Bergrechts 
in EIsaB-Lothringen.

Wie die Geschichte des Landes EIsaB-Lothringen, so 
ist auch die Geschichte seines Bergrechts wechselvoll. 
Zwei Jahrhunderte lang hatte das franzósische Bergrecht 
dort gegolten, zuletzt das Berggesetz vom 21. April 1810 
mit vielen_Nach- und Nebengesetzen. Dann trat am
1. Januar 1874 im Reichsland EIsaB-Lothringen das deutsche 
Berggesetz vom 16. Dezember 1873 in Kraft. Es war dem 
PreuBischen Berggesetz von 1865 nachgebildet und stimmte 
meist wórtlich damit uberein; auch seine Nachgesetze von 
1909, 1912 und 1913 waren fast ausschlieBIich der Rechts- 
entwicklung in PreuBen gefolgt. Nach dem Versail!er 
Diktat vom 28. Juni 1919 erging die franzósische Ver- 
ordnung iiber die Anderung des Bergrechts in den Be- 
zirken Oberrhein, Niederrhein und Mosel vom 24. De
zember 19211. Sie beseitigte in EIsaB-Lothringen den Staats- 
vorbehalt auf Steinkohle, Bitumen, Eisenerz, Stein- und 
Kalisalz usw., lieB aber den Kreis der bergbaufreien Mine
ralien nach dem elsaB-lothringischen Berggesetz, darunter 
die eben genannten Mineralien, bestehen, ebenso das 

1 BZ 74 S. 490.

Schiirfrecht, das bergbauliche Enteignungsrecht und das 
Bergschadenrecht. Sie anderte aber das Verleihungs- 
verfahren; es wurden nunmehr wieder nur Bergbau- 
konzessionen nach dem franzósischen Bergrecht erteilt; es 
bestand kein Anspruch mehr auf Verleihung, die Kon- 
zessionen wurden lediglich nach dem Ermessen der fran
zósischen Staatsbehórde und auch nur auf Zeit erteilt. 
Das Verfahren bei der Aufhebung und Entziehung des 
Bergwerkseigentums nach den §§ 134 bis 138 des elsaB- 
lothringischen Berggesetzes wurde durch Art. 8 der Ver- 
ordnung von 1921 geandert und durch die Art. 6 und 10 
des franzósischen Gesetzes vom 2/. April 1838 geregelt, 
sodaB gegen den AufhebungsbeschluB nicht mehr die 
Klage bei den ordentlichen Gerichten, sondern nur noch die 
Beschwerde im Verwaltungswege beim franzósischen 
Staatsrat zugelassen war. SchlieBlich hat das franzósische 
Gesetz iiber die Einfiihrung des franzósischen Bergrechts 
in den Bezirken Oberrhein, Niederrhein und Mosel vom 
9. Februar 1935 und seine Ausfuhrungsverordnung vom 
22. Januar 19361 in EIsaB-Lothringen das franzósische 
Berggesetz von 1810 und seine Nach- und Nebengesetze in

1 Journal Officiel v. 12. Febr. 1935 u. 1. Febr. 1936.
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Kraft gesetzt und das elsaB-lothringische Berggesetz grund- 
satzlich aufgehoben; es galten nur noch die §§ 74 bis 74*5 
iiber die Bergleute und die Betriebsbeamten, die §§ 142 bis 
163 iiber die Knappschaftsvereine und die §§ 75 bis 114 
iiber das Gewerkschaftsrecht, die letzten aber nur noch fiir 
fiinf Jahre, also bis 1940. AuBerdem hatte Art. 3 des Ge- 
setzes von 1935 die §§ 139 bis 141 des els:iB-lothringischen 
Berggesetzes iiber den Verzicht auf das Bergwerkseigen- 
tum bei Bergwerken, die nach dem els:iB-lothringischen 
Berggesetz verliehen worden sind, auch weiterhin fiir an- 
wendbar erklart.

B. Das Bergrecht im Elsaft nach der Verordnung von 1941.

Durch FiihrererlaB ist seit August 1940 im ElsaB die 
ganze Verwaltung im zivilen Bereich einem »Chef der Zivil- 
verwaltung im ElsaB« iibertragen und d izu der Gauleiter 
Robert Wagner ernannt worden. Dieser hat mit Wirkung 
vom 1. November 1941 die Verordnung iiher die vorlaufige 
Regelung des Bergrechts im ElsaB vom 15. Oktober 19411 
mit den nachfolgenden Vorschriften erhssen. AuBerdem 
gilt im ElsaB einstweilen noch das Bergrecht weiter, das 
dort beim Waffenstillstand am 22. Juni 1940 galt; das ist, 
wie oben schon erwahnt, seit 1935 im wesentlichen das 
franzósische Berggesetz von 1810 mit seinen Nach- und 
Nebengesetzen; Voraussetzung fiir seiue weitere An
wendung ist allerdings, daB sie nicht der Wiedervereinigung 
ElsaB mit dem Deutschen Reich widerspricht.

1. Berechtsamswesen.

i .  Die bergbaufreien Bodensch/itze.

Die deutsche VerOrdnung vom 15. Oktober 1941 
schlieBt im ElsaB vom Verfugungsrecht des Grundeigen- 
tiimers aus: a) Gold, auch Waschgold, Quei ksijber, Eisen, 
Blei, Kupfer, Zinn, Zink, Kobalt, Nickel, Wismut, Mangan, 
Arsenik, Antimon und Schwefel, gediegen und ais Erze; 
Alaun und Vitriolerz; Stein- und Braunkohle; SteinsaTz, 
Kali-, Magnesia- und Borsalz und die Salze, die damit auf 
ihrer Lagerstatte vorkommen, auch die Solquellen; b) Erdól, 
Erdgas, Erdwachs, Asphalt und Gestein, das die Berg
behórde wegen seines Bitumengehalts ais technisch ver- 
wertbar erklart hat (§ 1).

2. Staatsvorbehalt des Deutschen Reiches.

Das Deutsche Reich, vertreten durch den Chef der 
Zivilverwaltung im ElsaB, hat das alleinige Recht folgende 
Bodenschatze aufzusuchen und zu gewinnen: a) (iold, auch 
Waschgold, Eisenerz, Steinsalz, Kali-, Magnesia- und Bor
salz und die Salze, die damit auf ihrer Lagerstatte vor- 
kommen, und die Solquellen; b) Erdól, Erdgas, l .rdwachs, 
Asphalt und Gestein, das der Chef der Zivilverwaltung im 
ElsaB wegen seines Bitumengehalts ais technisch verwert- 
bar erklart hat (§ 2).

3. Verleihung des Bergwerkseigentums.

Das Bergwerkseigentum an den oben unter lą genannten 
Mineralien, soweit sie nicht dem Deutschen Reich vor- 
behalten sind, soli nach einer besonderen Verorduung ver- 
liehen werden. Bis zu ihrem ErlaB kann der Chef der Zivil- 
verwaltung ihre Aufsuchung und Gewinnung einzelnen oder 
Gemeinschaften unter besonderen Bedingungen iibertragen. 
Bestehende Bergwerksverleihungen und Kouzessionen 
bleiben in Kraft (§ 3).

4. Inhalt der Bergbauberechtigung.

Wer vom Chef der Zivilverwaltung ermachiigt worden 
ist, Mineralien aufzusuchen und zu gewinnen, heiBt der 
»Berechtigte« und hat das ausschlieBliche Recht, die ihm 
zur Ausbeutung iiberlassenen Mineralien nach der Ver- 
ordnung von 1941 in seinem Felde aufzusuchen und zu 
gewinnen, auch die dazu nótigen Vorrichtungen unter- und 
iibertage zu treffen (§ 4).

a) M itg ew in nung  frem der M inera lien .

Der Berechtigte kann solche Mineralien mitgewinnen, 
die mit den ihm zur Ausbeutung iiberlassenen so zu- 
sammenhangen, daB sie nach der Entscheidung der Berg
behórde aus bergtechnischen oder bergpolizeilichen 
Griinden nicht getrennt werden kónnen; das gilt auch in 
fremden Schiirf- und Gewinnungsfeldern. Waren die Mine
ralien bisher Gegenstand eines fremden Bergwerkseigen
tums, so muB der Berechtigte dem bisher Bereehtigten auf 
Verlangen den Wert der mitgewonnenen Mineralien er
setzen, kann diese aber auch gegen die Gewinnungs- und

i VOBI. 616.

Fórderungskosten hęrausgeben. Ober den Wert und die 
Kosten entscheidet ausschlieBlich die Bergbehórde (§ 5).

b) E rr ich tung  b e rgbau liche r  Anlagen.

Der Berechtigte kann alle Vorrichtungen treffen und 
betreiben, die nótig sind, um seine Bergwerkserzeugnisse 
aufzubereiten, weiter zu verarbeiten, zu befórdern und ab- 
/usetzen (§ 6).

c) H ilfsbaue .

Der Berechtigte darf im freien Felde Hilfsbaue anlegen 
und betreiben; das gilt auch im fremden Schiirf- oder 
Gewinnungsfelde, wenn und solange der Hilfsbau dem 
technisch oder wirtschaftlich vorteilhafteren Betrieb des 
eigenen Bergwerks dient und den fremden Betrieb weder 
gefiihrdet noch stórt (§ 8); unter diesen Voraussetzungen 
kónnen ais Hilfsbaue auch fremde Grubenbaue benutzt 
werden, die zu einem Felde oder Feldesteile gehóren, die 
nicht nur voriibergehend stillgelegt worden sind (§ 8). 
AuBer im letzten Falle kann der Berechtigte fremde 
Grubenbaue oder Betriebsanlagen gegen angemessenen 
Entgelt nur insoweit und so lange benutzen, ais ohne sie 
der Betrieb im eigenen Felde unverhaltnismaBig erschwert 
oder verteuert werden wiirde; fremder Bergbau darf 
jedoch dadurch weder gefiihrdet noch erheblich gestórt 
werden (§ 9).

Der Berechtigte hat dem Verpflichteten allen Schaden 
zu ersetzen, der ihm durch einen Hilfsbau oder durch die 
Benutzung oder Mitbenutzung seiner Grubenbaue oder 
Betriebsanlagen entsteht. Ist ein solcher Schaden zu be- 
sorgen, so muB der Berechtigte auf Verlangen eines Be- 
teiligten Sicherheit leisten (§ 10).

Bergbaumineralien, die beim Hilfsbau anfallen, stehen 
dem Hilfsbauberechtigten zu. Waren sie bisher Gegenstand 
eines fremden Gewinnungsrechts, so hat der Hilfsbau- 
berechtigte dem Bereehtigten ihren Wert zu ersetzen, 
kann aber auch die Mineralien gegen die Gewinnungs- und 
Fórderungskosten herausgeben (§ 12).

Uber die Pflichten der Beteiligten wegen des Hilfsbaues 
entscheidet ausschlieBlich die Bergbehórde; sie bestimmt 
auch die Verwaltung, Verwendung und Riickgabe der 
Sicherheit (§ 12).

d) V erfiigung  iiber G rubenw asser; Wasser- 
gew innungsan lagen .

Uber das Grubenwasser, das der Berechtigte in seinem 
Bergwerk antrifft, kann er fiir seinen Betrieb und seine 
bergbaulichen Anlagen verfiigen, auch fiir diese Zwecke 
Wassergewinnungsanlagen anlegen und betreiben (§ 13).

11. Rech tsverhaltn isse  zw ischen Bereehtigten und 
G rundbes itze rn .

I. Grundabtretung.

Der Berechtigte kann fremden Grund und Boden be
nutzen, soweit das.fiir den Bergbau und die bergbaulichen 
Anlagen und yorrichtungen nótig ist; die Benutzung darf 
nur aus iiberwiegenden Griinden des óffentlichen Interesses 
versagt werden. Grund und Boden, der mit Wohn-, Wirt- 
schafts- oder Fabrikgebauden bebaut ist, und die damit ver- 
bundenen eingefriedigten Hofriiume braucht der Grund- 
besitzer nur dann zur Benutzung abzutreten, wenn der 
Chef der Zivilverwaltung aus iiberwiegenden Griinden des 
óffentlichen Interesses zustimmt; der Berechtigte kann 
dann das Eigentum der bezeichneten Grundstiicke erwerben 
(§ 23); er muB das, wenn der Grundeigentiimer es 
verlangt.

Der Berechtigte hat den Grundbesitzer fiir die ent- 
zogene oder verminderte Nutzung jahrlich im voraus voll 
zu entschadigen und das Grundstiick nach der Benutzung 
zuriickzugeben (§ 24). Vermindert sich durch die Benutzung 
der Wert des Grundstiicks oder einer Dienstbarkeit darauf, 
so muB der Berechtigte bei der Riickgabe des Grundstiicks 
den Minderwert ersetzen. Der Grundeigentiimer und der 
Dienstbarkeitsberechtigte kónnen dafiir schon bei der Uber- 
assung zur Benutzung eine angemessene Sicherheit ver- 

langen. Wenn das Grundstiick nicht mehr zweckmafiig be- 
nutzt werden konnte, kann der Grundeigentumer verlangen, 
daB der Berechtigte statt des Ersatzes des Minderwerts 
das Grundstiick mit Zubehór zu Eigentiun erwirbt (§ 25); 
uas gilt auch, wenn die Benutzung langer ais drei Jahre 
uauern wird oder wenn sie nach drei Jahren noch fort- 
uauert (§ 26). Bezieht sich die Benutzung nur auf einen 
len des Grundstiicks, so kann der Grundeigentumer nur 
den trwerb dieses Teiles verlangen, aufier wenn der iibrige
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Teil sonst nicht mehr zweckmafiig benutzt werden kónnte 
(8 27). Wird das Orundstiick fiir den Bergbau entbehrlich, 
so hat der Eigentiimer des dadurch friiher verkleinerten 
Orundstucks ein Vorkaufsrecht daran (§ 28).

Konnen sich die Beteiligten iiber die Grundabtretung 
nicht einigen, so entscheidet die obere Bergbehórde im 
Einvernehmen mit dem Chef der Zivilverwaltung nach An- 
hórung beider Teile dariiber, ob, in welchem Umfang und 
unter weichen Bedingungen die Benutzung oder der Er- 
werb des Eigentums stattzufinden und der Gewinnungs- 
herechtigte Entschadigung zu leisten hat (§29).

2. Bergschaden.

Der Berechtigte inuBden Schaden ersetzen, den der Berg
bau und die bergbaulichen Anlagen einem Grundstiick oder 
seinem Zubehór zugefiigt haben. Schaden an Gebauden oder 
anderen Anlagen braucht er nicht zu ersetzen, wenn sie zu 
einer Zeit errichtet worden sind, ais die ihnen drohende 
Gefahr dem Grundeigentiimer bei gewóhnlicher Aufmerk- 
samkeit nicht unbekannt bleiben konnte. MuB wegen einer 
solchen Gefahr ihre Errichtung unterbleiben, so kann ein 
Ersatz fiir die Wertverminderung des Grundstiicks dann 
nicht verlangt werden, wenn die Absicht, solche Anlagen 
zu errichten, nur behauptet wird, um jene Vergiitung zu er- 
zielen. Den Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuld- 
gliiubigern wird keine besondere Entschadigung gewahrt 

(§ 30).
Ist der Schaden durch den Betrieb mehrerer Bergwerke 

verursacht, so sind die verschiedenen Berechtigten ais Ge- 
samtschuldner entschadigungspflichtig. Unter sich haften 
die Berechtigten der ais Schadiger ermittelten Bergwerke 
zu gleichen Teilen; dabei ist jedoch der Nachweis eines 
anderen Teilnahmeverhaltnisses zulassig. Alles das gilt 
auch, wenn beim Inkrafttreten dieser Vorschriften der 
Schaden schon verursacht, die Klage auf Schadenersatz 
jedoch noch nicht erhoben worden war (§ 31). Bergschaden- 
anspriiche, die sich nicht auf Vertrag griinden, verjahren 
in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Beschadigtei 
vom Schaden und vom Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt, 
ohne Rucksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren vom Ein- 
tritt des Schadens an (§ 32).

III. D ie Bergbehórden.

Bergbehórden sind die Bergamter, das Oberbergamt 
Karlsruhe ais obere Bergbehórde fiir das ElsaB und der 
Chef der Zivilverwaltung im ElsaB (§ 33).

Das Bergamt ist die erste Rechtsstufe fiir alle Dienst- 
geschafte, soweit sie nicht der oberen Bergbehórde vor- 
behalten sind; es handhabt besonders die Bergpolizei 
(§ 34).

Das Oberbergamt ist Aufsichts- und Beschwerdestelle 
fiir die Bergamter. Unter seiner Aufsicht stehen die Mark- 
scheider; es priift sie, spricht ihre Zulassung aus und kann 
diese widerrufen. Es iiberwacht die Ausbildung derer, die 
sich fiir den Staatsdienst im Bergfach vorbereiten (§ 36).

Gegen Bescheide des Bergamts ist die Beschwerde an 
das Oberbergamt, gegen dessen Bescheide die an den Chef 
der Zivilverwaltung im ElsaB — Finanz- und Wirtschafts- 
abteilung — zulassig; sie muB binnen vier Wochen bei der 
Behórde eingelegt werden, die den Bescheid erlassen hat. 
Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, sofern nicht 
die Verordnung vom 15. Oktober 1941 etwas anderes be- 
stimmt. Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung 
oder der Bekanntmachung des Bescheides (§ 36). Die 
Kosten, die in Bergbauangelegenheiten bei den Berg
behórden entstehen, kónnen diese vom Erstattungspflich- 
tigen im Verwaltungszwangsverfahren einziehen (§ 37).

IV. B e rgbehórd liche  A ufs ich t.

Der Bergbau steht unter der polizeilichen und unter 
der wirtschaftlichen Aufsicht der Bergbehórden; ihrunter- 
liegen auch die bergbaulichen Anlagen und alle Neben- 
anlagen, die mit dem Bergbau und bergbaulichen Anlagen 
raumlich und betrieblich zusammenhangen (§ 38).

1 .Wirtschaftliche Aufsicht.

Die wirtschaftliche Aufsicht der Bergbehórden er
streckt sich innerhalb der allgemeinen Weisungen auf die 
Wahrung nationalwirtschaftlicher Belange des Bergbaues, 
besonders wegen der Aufsuchung, des Aufschlusses und des 
Abbaues der Lagerstatten und der Verwertung ihres In- 
halts (§ 40). Der ErlaB wirtschaftlicher Verordnungen 
und Anordnungen richtet sich nach den allgemeinen Vor- 
schriften; die Bergbehórden haben ihre Durchfiihrung

durch die Bergbautreibenden zu iiberwachen und zu sichern 
(§ 41 Abs. 2).

2. Polizeiliche Aufsicht.

Die polizeiliche Aufsicht der Bergbehórden erstreckt 
sich besonders auf die Sicherheit der Baue und des Lebens 
sowie der Gesundheit der Arbeiter, die Aufrechterhaltung 
der guten Sitten und des Anstandes im Betriebe, den Schutz 
aller Lagerstatten, soweit er volkswirtschaftliche Bedeutung 
hat, den Schutz der Oberflache fiir die persónliche Sicher
heit und den óffentlichen Verkehr und den Schutz gegen 
gemeinschadliche Einwirkungen des Bergbaues (§ 39).

a) B ergpo lize ive ro rdnungen .

Die Bergpolizei wirkt sich aus einmal durch den ErlaB 
von Bergpolizeiverordnungen; sie enthalten wie ein Gesetz 
allgemeine Rechtsregeln auf bergpolizeilichem Gebiet und 
sollen fiir alle kiinftigen Falle Gefahren abwenden. Das 
Oberbergamt erlaBt sie (§ 45). Mit Geldstrafe und mit 
Haft oder Gefangnis oder mit einer dieser Strafen wird 
bestraft, wer vorsatzlich oder fahrlassig den Bergpolizei- 
verordnungen zuwiderhandelt (§ 48 Abs. 1).

b) B e rgpo lize iliche  V erfiigungen .

Zur wirksamen Handhabung der Bergpolizei reichen 
allgemeine Bergpolizeiverordnungen nicht aus. Namentlich 
in Gefahren, die beim Bergbau haufig und unerwartet ein- 
treten, sind Einzelanordnungen, die sich den besonderen 
Verhaltnissen anpassen, von groBer Wichtigkeit; dazu 
dienen die polizeilichen Verfiigungen. Die Bergbehórden 
erlassen sie innerhalb ihrer bergpolizeilichen Aufsicht 
(§ 41) auf Grund der Bergpolizeiverordnungen oder 
der Verordnung vom 15. Oktober 1941; sie richten sich an 
bestimmte Personen oder an einen bestimmten Personen- 
kreis und miissen auch nach ihrem Inhalt bestimmt sein. 
Wichtige bergpolizeiliche Verfiigungen sollen móglichst 
schriftlich ergehen oder schriftlich bestatigt werden (§ 42). 
Werden sie nicht ordnungsmaBig ausgefiihrt, so veranlafit 
die Bergbehórde, unbeschadet der dafiir angedrohten 
Strafe, die Ausfiihrung auf Kosten des Bergbautreibenden 
(§ 44). Die Beschwerde gegen bergpolizeiliche Ver- 
fiigungen hat keine aufschiebende Wirkung; die Behórde, 
die sie erlassen hat, und die Beschwerdebehórde kónnen 
jedoch einen Aufschub bewilligen (§ 43).

c) P r iifu n g  und Z u lassung  der Betriebsp lane .

Eine wichtige polizeiliche Handhabe bietet den Berg
behórden der Betriebsplan, die Angabe des Berechtigten 
iiber die Arbeiten und die Anlagen, die er auf seinem Berg- 
werk ausfiihren will. Er darf deshalb den Betrieb nur nach 
einem Betriebsplan fiihren und muB ihn vor der Aus
fiihrung in zwei Ausfertigungen der Bergbehórde vorlegen, 
damit sie ihn priift und zulaBt; erhebt diese nicht binnen
14 Tagen Einspruch, so kann ihn der Berechtigte einst- 
weilen ausfiihren. Bei der Zulassung des Betriebsplans kann 
das Bergamt bergpolizeiliche Auflagen machen; das gilt 
auch fiir Anderungen des Betriebsplans; werden sie plótzlich 
nótig, so hat sie der Betriebsleiter dem Bergamt unverziig- 
lich anzuzeigen (§ 15). Die Bergbehórde kann einen Be
trieb, der diesen Vorschriften zuwider gefiihrt wird, ein- 
stellen (§ 16).

d) A ufsich tsbeam te .

Die Gefahren des Bergbaues kónnen nur durch eine 
sachkundige Betriebsfiihrung, durch Kenntnis und Anwen
dung der bergtechnischen Regeln und durch strenge Be- 
folgung der bergpolizeilichen Bestimmungen wirksam be- 
kampft werden. Der Bergbau darf deshalb nur unter 
Leitung, Aufsicht und Verantwortlichkeit von Leuten gefiihrt 
werden, die die Bergbehórde ais dazu fahig anerkannt hat 
(§ 18). Der Berechtigte muB die Aufsichtsbeamten, wie 
Betriebsfiihrer, Steiger, technische Aufseher usw., und ihren 
Geschaftskreis bei der Bergbehórde anmelden; diese miissen 
ihr die Befahigung, nótigenfalls durch eine Priifung, nach- 
weisen. Sie diirfen die ihnen iibertragenen Geschafte erst 
ausfiihren, wenn die Bergbehórde ihre Befahigung an
erkannt hat (§ 19). Wer einen Betrieb leitet oder beauf- 
sichtigt, ohne daB seine Befahigung anerkannt oder obwohl 
sie ihm aberkannt worden ist, macht sich strafbar; die Berg
behórde kann seine sofortige Entlassung verlangen, auch 
den Betrieb einstellen, bis eine ais befahigt anerkannte 
Person angenommen worden ist (§ 20). Wer die Leitung 
und Beaufsichtigung eines Betriebes iibernommen hat, ist 
in seinem Geschaftsbereich fiir die Einhaltung des Betriebs
plans und fiir die Befolgung aller gesetzlichen und berg-
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polizeilichen Vorschriften verantwortlich (§ 21). Daneben 
besteht eine gesetzliche Verantwortlichkeit und Aufsichts- 
pflicht fiir den »Berechtigten« und seine hóheren Beamten, 
deren Geschaftskreis der Bergbehórde anzugeben ist 
(§ 21 Abs. 2).

e) U n fa lle  auf Bergwerken.

Der Betriebsfiihrer oder sein Stellvertreter muB der 
Bergbehórde sofort jede Gefahr auf bergpolizeilichem Ge
biete melden (§ 46). Bei Unfallen auf einem Bergwerk 
oder auf bergbaulichen Anstalten und Anlagen trifft der 
Betriebsleiter unverziiglich alle MaBnahmen, die zur Ret- 
tung und Betreuung der Verungliickten und zur Abwendung 
weiterer Gefahren nótig sind. Unfalle, durch die jemand 
getótet oder schwer verletzt worden ist, sind unverziiglich 
dem Bergamt und der Ortspolizeibehórde anzuzeigen mit 
dem Bericht, welche Rettungs- und SchutzmaBnahmen be
reits getroffen worden sind; weitere MaBnahmen sind nach 
Anordnung der Bergbehórde durchzufiihren. Die nótigen 
Arbeitskrafte und Hilfsmittel muB der Bergbautreibende 
auf seine Kosten zur Verfiigung stellen ; er tragt alle Kosten 
fiir die MaBnahmen, die die Bergbehórde angeordnet hat. 
Die Anordnungen miissen bestimmten Personen gegeniiber 
getroffen werden und auch ihrem Inhalt nach bestimmt 
sein; wichtigere sollen móglichst schriftlich ergehen oder 
doch schriftlich bestatigt werden (§ 47).

f) An- und Abme ldung  des Betriebes.

Der Berechtigte muB der Bergbehórde mindestens 
einen Monat vorher die Inbetriebnahme des Bergwerks und 
auch die Einstellung des Betriebes oder eines Teiles an-

zeigen. MuB der Betrieb unvorhergesehen schon in kiir- 
zester Frist oder sofort eingestellt werden, so ist das un- 
verziiglich anzuzeigen; naheres kann die obere Bergbehórde
bestimmen (§ 14).

g) Grubenb i lde r .

Der Berechtigte laBt auf seine Kosten durch einen kon- 
zessionierten Markscheider zwei Grubenbilder anfertigen 
und regehnaBig nachtragen; wann letzteres geschehen muB, 
schreibt die obere Bergbehórde vor. Das eine Grubenbild 
erhalt die Bergbehórde zum Gebrauch, das andere wird auf 
dem Bergwerk oder beim Betriebsfiihrer aufbewahrt. Wer 
einen Anspruch wegen Bergschaden erheben will und ihn 
glaubhaft macht, kann das Grubenbild bei der Bergbehórde 
einsehen; der Berechtigte kann bei der Einsichtnahme zu- 
gegen sein (§ 17).

h) Stat istische Angaben.

Der Berechtigte muB der Bergbehórde die vorgeschrie- 
benen statistischen Nachrichten in den festgesetzten Zeit- 
raumen und Formen einreichen (§ 22).

i) Strafen.

Wer vorsatzlich oder fahrlassig der Verordnung vom
15. Oktober 1941, soweit sie ein Gebot oder Verbot enthalt, 
oder einer Bergpolizeiverordnung, einer polizeilichen Ver- 
fiigung oder einer Dienstanweisung zuwiderhandelt, die 
die Bergbehórde erlassen oder anerkannt hat, wird mit 
GeldbuBe und mit Haft oder Gefangnis oder mit einer 
dieser Strafen bestraft (§ 48).

Der Bergbau Niederlandisch-Indiens.

Das Inselreich mit einer GróBe von 1,9 Mili. km2 um- 
faBt Tausende von Inseln der verschiedensten GróBe, dar- 
unter die groBen Sunda-Inseln, Sumatra, Java, Celebes, 
drei Viertel von Borneo und die Halfte von Neu-Guinea. 
Soweit Urwald und tiefgriindige Urwaldverwitterung die 
ErschlieBung ermóglicht haben, ist der Bergbau in allen 
Teilen bereits weitgehend entwickelt, am starksten in den 
dicht besiedelten und wirtschaftlich intensiv genutzten 
Gebieten Javas und Suinatras. Von weltwirtschaftlicher 
Wichtigkeit sind die Erdól- und vor allem die Zinn-, neuer- 
dings auch die Bauxitvorkommen. Alle iibrigen Zweige 
des recht mannigfaltigen Bergbaues besitzen in der Haupt- 
sache nur órtliche Bedeutung.

Zah len ta fe l  1. Die Bergbaufórderung Niederlandisch- 
Indiens.

Minerał Einheit 1938 1939 1940

Anteil 1938 
in % an der 

Welt- 
fórderung

Steinkohle...................... 1000 t 1457 1781 0,1
Erdol .............................. 1000 t 7 398 8010 7 860 2,8
Erdgas .......................... 1000t 2 1228
Gold1 .............................. kg 2378 2521 0,2
Silber1.............................. kg 18010 19215 0,2
Zinn1 .............................. t 27 299 27 755 44 447 18
Nickel1 .......................... t 500 753 0,4
M ang ane rz ................... 1000 t 10 12 0,2
B a u x i t .......................... !000t 245 231 274 6
M onazit.......................... t 370 10
S c h w e fe l...................... 1000 t 16 17 0,5
P hospha t...................... 1000 t 33 19 0,3
Stein- u. Kochsalz . . . lOOOt 75 141 0,2
Diamant.......................... 1000 Karat 1,6 0,1

1 Metallinhalt der Erzfdrderung.
- Die am tliche S tatistik  Niederlandisch-Indiens g ib t die Fórderung 

an Erdgas stets im Oew icht an. 1 n i3 Erdgas entspricht etwa 0,6 kg.

Kohle wird an vielen Stellen angetroffen, fast aus- 
schlieBlich ais tertiare (eozane) Glanzkohle von Stein- 
kohlencharakter mit 7000—7500 WE Heizwert. Kohlenberg- 
bau geht auf den Inseln Sumatra und Borneo um, wobei 
Sumatra etwa zwei Drittel der Gesamtfórderung aus den 
beiden staatlichen Revieren Ombilin und Bukid Asam in 
Palembang liefert. Die friiher namentlich wegen ihrer 
Lieferung von Bunkerkohle in Siidostasien bekannte Grube 
Pulu Laut an der Siidostkiiste von Borneo ist eingestellt 
worden, nachdem die zunehmende Verwendung von Ó1 
zur Schiffsfeuerung den bisherigen Hauptverwendungs- 
zweck hat einschrumpfen lassen. Die Bergwerke an der 
Ostkiiste von Borneo liefern nur geringe Mengen. Der

gróBte Teil der gefórderten Kohle wird im Inselreich 
selbst verbraucht. Immerhin gelangten 1938 368000 t zur 
Ausfuhr, meist in der Form von Bunkerkohle, wahrend 
84000 t hóherwertige Kohle namentlich aus Siidafrika ein- 
gefiihrt wurden.

Auch die Vorkommen von Erdó l  sind iiber das ganze 
Inselreich verstreut, fast durchweg an die Antiklinalen 
jungtertiarer Schichten gekniipft, so daB die Aufsuchung 
geologisch verhaltnismaBig leicht war.

Zah lenta fe l  2. Die Erdólreviere Niederlandisch-Indiens.

Insel Revier
Fórderung 1938 

Erdol Erdgas 

in 1000t

Sumatra...................

Tarakan u. Boenjoe

1 Ostkiiste . . . .
| D ja m b i ...............
1 Palembang . . . 
(  Soerabaja . . . .

707
198

1011
2747
137
796
985
735
82

793

[ 127

] 307 

1

Insgesamt 7398 1228

Neben sehr leichtem 01 werden auch schwere und 
schwerste Qualitaten gefórdert. Das in jiingster Zeit durch 
die japanische Eroberung bekannte Revier von Tarakan, 
auf einer kleinen Insel vor der Nordostkiiste von Borneo 
gelegen, liefert besonders schweres 01, das die Destillation 
nicht lohnt, sondern roh ais Heizól — iibrigens ganz iiber- 
wiegend von der japanischen Flotte — verbraucht wird. 
Die Fórderung liegt fast vollstandig in der Hand dreier 
groBer Gesellschaften, Tochtergesellschaften des Royal 
Dutch Shell- und des Standard Oil-Konzerns und einer ge
meinsamen Griindung der Royal Dutch und der hollandi- 
sclien Kolonialregierung. Mit Ausnahme des Tarakanóls 
wird die gesamte Fórderung in den sieben órtlichen 
Raffinerien verarbeitet, wobei 1938 2,3 Mili. t Benzin, da- 
von neuerdings erhebliche Mengen eines sehr hochwertigen 
Flugbenzins, und 2,8 Mili. t Gas- und Heizól gewonnen 
werden. Etwa fiinf Sechstel der Produktion werden aus- 
gefiihrt; die Ausfuhrrichtung liiBt sich statistisch nicht ge- 
nau feststellen, da mehr ais die Halfte der gesamten Aus- 
fuhrmengen auf »Order« nach den Transithafen Singapore, 
Pulu Bintan und Pulu Sabang verschifft werden. Jedenfalls 
werden alle Kiistenlander des Indischen Ozeans von hier 
versorgt. Eine nicht unwesentliehe Ergiinzung der Erdól- 
vorkommen bildet das Erdgas,  das namentlich die leichten 
Ole von Nord-Sumatra begleitet.
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Die Edelmetall-Vorkommen von 
Sumatra sind zwar namentlich mit der 
auch in Deutschland viel erórterten 
Hauptgrube Redjang Lebong wissen- 
schaftlich bekannt, wirtschaftlich aber 
ziemlich unwichtig, zumal ihre Erz- 
mittel offenbar der Erschópfung ent- 
gegen gehen. Umso groBartiger sind die 
Vorkommen von Z inn hauptsachlich auf 
den beiden Siidost-Sumatra vorge- 
lagerten Inseln Bangka und Billiton, die 
zusammen mit der kleinen Insel Singkep 
praktisch die gesamte Zinnerzfórderung 
leisten. Nur auf Billiton liefern auch die 
primaren Vorkommen, kurze Gange mit 
wechselnder Erzfiihrung, einen Teil der 
Forderung; mehr ais 90o/o der Gesamt- 
fórderung des Landes stammeh aus 
Seifen, die teilweise in sehr betracht- 
lichem Reichtum (iiber 1 o/o Sn 0 2) an- 
stehen und iiberwiegend in neuzeitlichen 
Anlagen mit Baggern oder hydraulisch 
hereingewonnen werden. Auch hier hat &  Kohle
der Kolonialfiskus, teils unmittelbar (auf <* Erdol
Bangka), teils durch mafigebende Be-  ̂ Eisenerz
teiligung an der Betriebsgesellschaft, 
einen entscheidenden EinfluB auf den 
Bergbau. Die Bangka-Konzentrate 
werden auf der Insel selbst zu Zinn von vorziiglicher 
Qualitat verschmolzen, wahrend das Billiton-Erz in Holland 
(Arnhem) verhiittet wird. Merkwiirdigerweise fehlen die 
iiblichen Begleiterze des Zinnerzes, namentlich Wolframerz, 
fast yollstandig. Die Betriebe arbeiten fast regelmaBig mit 
hohen Gewinnen; die geologischen Vorrate sind, namentlich 
im Vergleich zu denjenigen von Britisch-Malaya, betrachtlich 
und fiir den Fali der Inangriffnahme der Primarvorkommen 
noch bedeutend zu erweitern. Das niederlandisch-indische 
Zinn gelangt in Friedenszeiten fast in jedes Land der Erde. 
Sehr bedeutsam ist die Steigerung, die die Zinnfórderung 
noch jetzt im Kriege erzielen konnte.

Die recht aussichtsreichen und hochwertigen Bauxit- 
Vorkommen liegen vor allen Dingen auf der Riau-Gruppe 
in der Malakka-StraBe zwischen Singapore und Sumatra.
Die Forderung mit durchschnittlich 55 o/0 A120 3 und 1,5 o/o 
Si02 ging in den Friedensjahren nach Deutschland und 
Japan, jedoch wurde im Sommer 1940 die Errichtung einer 
órtlichen Aluminiumhutte fiir die Gewinnung von 5000 t 
Aluminiummetall jahrlich geplant. Zur Ausfiihrung ist sie 
bisher noch nicht gelangt. Die geologischen Vorrate der 
im Tagebau gewinnbaren Vorkommen werden auf 
20 Mili. t, also nicht allzu hoch geschatzt.

Eine letzte Lagerstattengruppe, die vielleicht noch Be
deutung erlangen wird, sind die lateritischen Eisenerze,

A l B a u z it  

Au Go/d 

Ag Silber

Oi D iam ant 

Mn Mangan 

P  Phosphat

Sn

S

W

Zinn

Schwefel

Wolfram

die namentlich auf der Insel Celebes in teilweise sehr aus- 
gedehnten und zugleich kiistennahen Vorkommen auftreten. 
Der diesen Vorkommen eigentiimliche und in der Regel 
sehr stórende Gehalt von Chrom und Nickel ist stellen- 
weise so konzentriert, daB die betreffenden Erzmittel ais 
Nickelerz abbauwiirdig werden. Bei Celebes ist mit dem 
Abbau derartiger Vorkommen begonnen worden. Die Vor- 
kommen von Manganerz  auf Mittel-Java sind recht hoch- 
wertig, aber wenig ausgedehnt.

Alle iibrigen Bergbauzweige, die aus der Fórder- 
statistik ersichtlich sind, sind ohne nennenswerte Be
deutung.

Der po l i t ische und mi l i ta r ische Wert  des nieder- 
landisch-indischen Bergbaues ist namentlich durch die reich- 
liche Lieferung der wichtigen Riistungsrohstoffe Erdol, 
Zinn und Bauxit recht erheblich, vor allem im Hinblick auf 
den Mangel an Ol und Bauxit in ganz Ostasien. In Friedens
zeiten bezog Japan von hier ein Drittel seines Ólbedarfs, 
erhebliche Mengen Zinn und den gróBten Teil seiner 
Bauxiteinfuhr. Mannigfache Versuche der japanischen In
dustrie, im Bergbau selbst FuB zu fassen, sind aber bisher 
fehlgeschlagen. — Die Vorrate in Erdol, Zinnerz und Bauxit 
sind zwar nicht allzu hoch, sichern aber die Zukunft des 
bisherigen Bergbaues noch mindestens auf einige Jahr- 
zehnte.

U M S C H A  U
Zur Bergverwaltung im  Generalgouvernement. 

Errichtung des Oberbergamtes Krakau.

Die Hauptgrundlagen des Bergrechtes im General- 
gouvernement bilden neben einer Reihe alter noch nicht 
aufgehobener Verordnungen — u. a. aus kaiserlich 
russischer Zeit.— das dem ABG. nachgebildete Polnische 
Berggesetz vom 29. November 1930 und das Galizische 
Naphthalandesgesetz vom 22. Marz 1908, die ais Bestandteil 
des gesamten Rechts des ehemaligen Polnischen Staates 
gemaB § 8 der Grundverordnung des Generalgouverneurs 
fiir die besetzten polnischen Gebiete vóm 26. Oktober 1939 
bedingt in Kraft geblieben sind. Die nach der Errichtung 
des Generalgouvernements ergangenen bergrechtlichen 
Verordnungen beziehen sich — sowreit sie vorgefundenes 
Recht beseitigen — im wesentlichen auf die Regelung von 
Besitzyerhaltnissen am Bergwerkseigentum, an sonstigen 
Gewinnungsrechten und an Gesellschaftsanteilen von Berg- 
bauunternehmungen.

Im teilweisen AnschluB an vorausgegangene Ver- 
ordnungen auf dem Gebiete der Berghoheitsverwaltung 
hat der Generalgouverneur in vier Verordnungen vom
16. Januar 19421 die Organisation und die sachliche Zu- 
standigkeit der Bergaufsicht des Generalgouyernements

1 VB1. GO. 1942, Nr. 8, S. 33 ff.

unter Anpassung an entsprechende Vorschriften der Lander 
des Deutschen Reiches erweitert. MaBgebend hierfiir war
u. a. der Umstand, daB die Zugliederung des bergbau- 
reichen Distrikts Galizien (Erdol, Erdgas, Erdw^achs, Kali, 
Braunkohle, Steinsalz, Phosphorit u. a.) den Aufgabenkreis 
und die Bedeutung der Bergverwaltung des General- 
gouvernements erheblich vergróBert hat.

Diese Begriindung trifft vorwiegend fiir die erste dieser 
Verordnungen zu, durch die ais obere Bergbehórde des 
Generalgouyernements ein Obe rbe rgam t  mit dem Sitz in 
Krakau errichtet wird, das die nach dem Polnischen Berg- 
recht den Oberbergamtern zugewiesenen Aufgaben zu er- 
fiillen liat sowie Aufsichts- und Rekursinstanz fur die Berg- 
amter Krakau, Jasio und Lemberg ist.

Mit der Griindung dieser Bergbehórde ist die im Ver- 
w-altungsaufbau des Generalgouyernements angestrebte 
Trennung wirtschaftspolitischer RegierungsmaBnahmen von 
rein behórdlicher Verwaltungstatigkeit ermóglicht. Di« 
erst genannten Funktionen, zu denen auch jene Aufgaben 
gehóren, die im Reich das Amt fur den Vierjahresplan 
und die Wirtschaftsgruppe Bergbau erfiillen, yerbleiben bei 
der Bergbauabteilung (in der Hauptabteilung Wirtschaft) 
der Regierung. LInabhangig von der im Generalgouver- 
nement in riicksichtsloser Durchfiihrung begriffenen »Ver- 
einheitlichung der Verwaltung« ist zur Wahrung der 
Sonderstellung der Bergaufsicht somit ein geschlossener
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fachlicher lnstanzenzug gesichert. Die Stelle des Berghaupt- 
manns des neuen Oberbergamtes ist in Personalunion mit 
der Leitung der genannten Bergabteilung verbunden.

Eine zweite Verordnung vom gleichen Tage iibertragt 
das im Generalgouvernement alten Umfangs geltende Berg- 
(und Erdol-)recht mit riickwirkender Kraft vom 1. August 
1941 auf den Distrikt Galizien. Dabei wird ein Teil der- 
jenigen Verordnungen jiingeren Datums, die sich auf Eigen- 
tumsrechte und Besitzverhaltnisse beziehen, ausgenommen, 
weil der ehemals polnische ostgalizische Bergbau in der 
Zeit der Zugehórigkeit des Gebietes zur Sowjetunion unter 
gleichzeitiger Auflósung des Oberbergamtes Lemberg und 
seiner nachgeordneten Bergamter nationalisiert wurde und 
ais Teil des russischen Staatsbesitzes bereits durch die 
Verordnung des Generalgouverneurs vom 1. August 1941 in 
seiner Gesamtheit zugunsten des Generalgouvernements 
sichergestellt worden ist.

Die kiinftige Aufsuchung und Gewinnung der im 
Artikel I Abs. 1 der Verordnung iiber das Bergrecht vom 
29. November 1930 aufgefiihrten Mineralien einschlieBlich 
von Erdól, Erdgas, Erdwachs und Asphalt sowie der wegen 
ihres Gehaltes an Bitumen von der Regierung des General- 
gouvernements (Hauptabteilung Wirtschaft) ais technisch 
verwertbar erklarten Gesteine bleibt dem Generalgouver- 
nement vorbehalten.

Die Tatigkeit des neu errichteten, seit dem 1. August 
1941 amtierenden Bergamtes Lemberg nebst seiner Aufien- 
stellen Drohobycz und Stanislau erhalt durch diese 2. Ver- 
ordnung vom 16. Januar 1942 die erforderliche Ergiinzung 
ihrer Rechtsgrundlage.

Eine dritte Verordnung stellt die Markscheider und 
sonstigen im bergbaulichen Vermessungswesen be
schaftigten Personen unter die Aufsicht des Oberberg
amtes. Sie durchbricht damit eine friihere Rahmenverord- 
nung des Generalgouverneurs, die das gesamte Ver- 
messungswesen ausschlieBlich dem Geschaftsbereich der 
Hauptabteilung Innere Verwaltung zuweist. Eine im 
deutschen Bergbau anerkannte und auch im polnischen 
Recht verankerte Regelung greift nunmehr im General- 
gouvernement wieder Platz.

Endlich ist durch eine vierte Verordnung vom gleichen 
Tage eine weitere Zustandigkeitsausdehnung der Berg- 
aufsicht festgelegt, indem der Art. 196 des Polnischen Berg- 
gesetzes dahin erganzt wird, daB auch die Uberwachung 
der Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter 
sowie der Aufrechterhaltung der guten Sitten im Betriebe 
den Bergbehórden zugewiesen wird. Nach polnischem 
Recht waren fiir diese Angelegenheiten eigenartigerweise

W I R  T S C H  A
Kohlenbergbau und Kohlenwirtschaft in GroBbritannien.

Der Fortfall der Veróffentlichungen von Zahlen aus 
dem britischen Kohlenbergbau und das Ausbleiben der 
englischen Fachzeitschriften schlieBt eine systematische Ver- 
folgung der dortigen Entwicklung aus. Immerhin gewahren 
verstreute Notizen in der Presse des neutralen Auslandes 
und gelegentlich sonstige Quellen ein einigermaBen voll- 
standiges Bild von den bemerkenswerten Schwankungen, 
die der Kohlenbergbau und die KohIenversorgung in Eng- 
land seit Kriegsausbruch durchgemacht haben. Die eng- 
lische Kohlenwirtschaft ging in den Krieg mit einer jahr- 
lichen Fórderleistung von reichlich 230 Mili. t (gegen 
292 Mili. t im Jahre 1913), wovon jahrlich etwa 50 Mili. t
— alles in metr. t — zur Ausfuhr gelangten. Im ersten 
Kriegshalbjahr versuchte die Regierung, neben der vollen 
Deckung des Inlandbedarfs aus politischen Griinden 
namentlich auch die Versorgung von Frankreich, Italien 
und Skandinavien móglichst vollstandig wahrzunehmen 
und zu diesem Zweck die Fórderung auf eine Jahres- 
leistung von 270 Mili. t zu bringen. Tatsachlich gelang es, 
die Fórderung im Winter 1939/40 etwas zu steigern und 
die Ausfuhr etwa auf dem Vorkriegsstand zu halten, also 
die fortfallende Belieferung Deutschlands und der Ostsee- 
lander den andern Kohlenmarkten zu Gute kommen zu 
lassen. Da aber eine erheblichere Fórdersteigerung nicht 
erzielt werden konnte, zumal es an Vorbereitungen hierzu 
fehlte und der harte Winter einen Mehrverbrauch im In- 
land neben erheblichen Transportschwierigkeiten mit sich 
brachte, wurde namentlich der Hausbrand in den Monaten 
Januar/Februar 1940 zeitweilig recht unzulanglich be- 
liefert, so daB voriibergehend namentlich fiir bestimmte

die Arbeitsinspektionen zustandig. Diese Vorschrift des 
polnischen Arbeitsrechts wird durch die vierte Verordnung 
aufgehoben. Eine letzte Ergiinzung des genannten Artikels 
bestimmt, daB Hiittenbetriebe und Erdólraffinerien nicht 
der Bergaufsicht unterliegen.

Dr. jur. F. J. Borka ,  Oberbergamt Krakau.

Beobachtungen der Magnetischen Warten 

der Westfalischen Berggewerkschaftskasse 
im  Januar 1942.

Deklination =  westl. Abweichung der Magnetnadel
vom Meridian von Bochum

Unter- Slorungs-
schied

Zeil des
charakter

Jan. i c c(/> j— •-
u
i

1_
U

l

zwischen
Hóchst-

0 =  ruhig
1 —  gestor!

1942 1 und Min- 2 =  stark
=5 §--2 
r t X )  3  C  |y 
_  C  k. C  re

J3
U
«

•o
c

destwert 
=  Tages- cn <£j 

j z  -22 «  £ gestórt

V  A l _

| 9 = »  II
S  <  00

0 '

I S schwan- T3 U  

i  8

£ E
kung X  S U

O
>

JZ
(Jco
c

1. 6 38,6 40,2 35,4 4.8 14.1 22.9 0 0
2. 38,3 48,7 25,2 23,5

12,3
18.7 22 1 0 2

3. 38,6 42,3 30,0 17.1 0.0 1 1
4. 38,0 43,0 22,1 20,9 18.6 23.8 1 1
5. 38,0 42,7 28,0 14,7 5.9 21.1 1 1
6. 37,8 41,0 24,4 16,6 18.9 20.5 1 1
7. 37,0 39,8 32,0 7,8 14.9 0.5 1 1
8. 38,1 39,7 35,3 4,4 14.6 10.4 0 0
9. 37,4 39,3 35,1 4,2 14.9 3.9 0 0

10. 37,4 41.3
42.3

29,9 11,4 14.6 2.5 1 1
11. 38,9 30,9 11,4 13.8 0.1 1 1
12. 37,7 39,9 23,5 16,4 14.7 22.6 1 1
13. 37,8 41,0 34,3 6,7 14.9 10.9 0 0
14. 38,4 40,1 34,9 5,2 14.2 10.5 0 0
15. 38,7 43,9 30,7 13,2 17.5 0.8 1 1
16. 38,2 43,7 27,3 16,4 19.3 22.3 0 1
17. 38,8 43.2 31,2 12,0 12.6 3.9 1 1
18. 36,5

i
39,6 19,0 20,6 14.4 0.0 1 1

19.
20.
21. ; Registrierungen ausgefallen!
22.
23. 1
24. 37,1 39,5 31,2 8,3 14.2 23.5 0 1
25. 38,1 41,0 33,3 7,7 13.5 0.6 0 1
26. 38,2 41,3 33,3 8,0 13.0 10.0 0 0
27. 37,6 41,0 32,8 8,2 13.6 23.0 0 1
28. 39,8 43,6 32,1 11,5 13.9 0 3 1 1
29. 38,0 40,7

43,9
32,8 7,9 15.6 0.6 0 1

30. 37,9 31,9 12,0 14.6 1.6 1 1
31. 38,0 39,7 35,0 4,7 15.3 10.6 0 0

Mts.- Monats-
Mittel 6 38,0 41,6 30,4 11,2 Suinme (13) (20)

F T L I  C H E S
Bezirke eine einschneidende Rationierung durchgefiihrt 
werden muBte.

Die Lage veriinderte sich mit einem Schlage, ais im 
Friihjahr und Sommer 1940 die skandinavischen Lander, 
Frankreich und Italien und damit 64 o/0 des Friedensmarktes 
der britischen Kohlenausfuhr, ausfielen. Gleichzeitig muBte 
der Kohlenbergbau zum ersten Mai die meisten der Arbeiter 
im Alter von 18—30 Jahren fiir den Wehrmachtsdienst zum 
Schutz der jetzt bedrohten Inseln hergeben, und endlich 
brachten die schweren Luftangriffe im Herbst 1940 zeit
weilig recht betrachtliche Schwierigkeiten, wenn auch 
weniger fiir die Fórderung, so doch fiir den Eisenbahn- 
verkehr und die Hafenverladung. In den Revieren, die wie 
Siidwales oder Northumberland vorwiegend fiir die Aus
fuhr gearbeitet hatten, wurden wieder Zehntausende von 
Arbeitern erwerbslos, und eine Reihe von Gruben wurde 
stillgelegt. Die von -der Regierung angeordnete Verringe- 
rung der Kohlenfórderung auf eine Jahresleistung von 
200 Mili. t, die etwa der Friedensleistung abzuglich 
des fortfallenden Ausfuhrbedarfs entsprach, erwies sich 
aber schon im Winter 1940/41 ais zu weitgehend, da der 
Bedarf der mit gróBter Eile vorwartsgetriebenen Riistungs- 
industrie unvorhergesehene Mengen erforderte.

Auf Grund von Bespreclmngen zwischen Regierung, 
Bergwerksbesitzern und Arbeitervertretern sofite die 
Jahresfórderung ab 1.4.1941 auf 230 Mili. t gebracht 
werden; die Arbeiterzahl war aber seit Kriegsausbruch zu 
stark gesunken, um dieses Ziel zu erreichen. Die Wehr
macht glaubte, die eingezogenen Bergleute nicht wieder 
freigeben zu kónnen und sagte nur zu, von neuen Ein- 
berufungen abzusehen. Da ein Aufruf des Arbeitsministers
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Bevin vom 23.6.1941 an die fruher im Bergbau tatigen 
Leute, wieder in ihren Beruf zuriickzukehren, nur unzu- 
reichenden Erfolg hatte, sah sich die Regierung nunmehr 
zu einschneidenden MaBnahmen gezwungen. Am 15.5. 1941 
war die Essential Work Order in Kraft getreten, eine Ver- 
ordnung, die durch Verbot des Arbeitsweehsels ohne be- 
hórdliche Zustimmung geradezu eine revolutionare Ver- 
anderung der Arbeitsverhaltnisse im britischen Kohlen- 
bergbau bedeutete. lin Juli ordnete die Regierung nunmehr 
die Zwangsregistrierung aller Arbeiter an, die den Kohlen- 
bergbau seit 1935 verlassen hatten und nicht zu den 
Waffen eingezogen waren. Die Registrierung ergab 105000 
Personen, von denen sich im Lauf der nachsten Monate 
30000 zur freiwilligen Riickkehr in den Kohlenbergbau 
bereit erklarten. Da eine Vermehrung der Belegschafts- 
zahl um etwa 50000 ais unerlaBlich angesehen worden 
war, bereitete Arbeitsminister Bevin eine Zwangsriick- 
fiihrung von weiteren 25000 Leuten vor, nahm jedoch von 
der Ausfiihrung einstweilen Abstand, zumal es gelang, die 
individuelle Arbeitsleistung unter lebhafter Mitwirkung der 
Gewerkschaften zu steigern.

Um das alte Ubel des britischen Kohlenbergbaues, das 
unerlaubte Feiern (Absenteeism), namentlich den »Blauen 
Montag«, zu beseitigen, wurde ab 1. Juni eine besondere 
Pramie von 1 s je Schicht eingefiihrt und an die Bedingung 
der vollstandigen Schichtverfahrung in der betreffenden 
Woche gekniipft. Ubrigens waren auch die Lóhne wahrend 
des Krieges wiederholt gesteigert worden, am 1.11.1939 
um 8 d je Schicht, am 5. 2.1940 um 5 d, am 1. 4.1940 um 
4 d, am 1.10.1940 um 5 d und am 1.1.1941 um 6 d, so 
daB einschlieBlich der Pramie bisher eine Lohnsteigerung 
um 3 s 4 d, d. h. gegeniiber Anfang 1939 um rd. 30®o 
erfolgt ist.

Die verschiedenen MaBnahmen haben im Spiitherbst 
1941 soweit gewirkt, daB die Anforderungen sowohl der 
Kriegsindustrie wie des Hausbedarfs und der auf etwa zwei 
Fiinftel der Friedensmenge zusammengeschrumpften Aus- 
fuhr in den bisherigen Wintermonaten erfiillt werden 
konnten. Fur den Hausbrand hatte die Regierung am 
1.7.1941 eine Beschrankung der groBen Konsumenten 
derart angeordnet, daB monatlich nur noch hóchstens 1 t 
Kohle je Haushalt bezogen werden durfte, allerdings unter 
Vorbehalt gewisser Milderungsmóglichkeiten, u. a. fiir 
Hotels, Pensionen, Clubs u. dgl. Die vom Bergbaumini- 
sterium vorbereitete umfassende Brennstoffrationierung 
brauchte aber bisher nicht in Kraft gesetzt zu werden, 
Auch der Abtransport hat sich in den letzten Monaten so 
glatt abgewickelt, daB die Regierung die angesammelten 
Notvorratslager nicht in Angriff zu nehmen brauchte. Diese 
Notvorratslager sind allerdings wenig erheblich. Nach einer 
Erklarung des Bergbauministers Orenfell vom 4.1. in 
Swansea betrugen sie zu diesem Zeitpunkt nur 3 Mili. t, 
also kaum den Inlandbedarf einer Woche. Man_ erwartet 
im Bergbauministerium, daB auf die Kohlenrationierung 
auch fiir den Rest des Winters yerzichtet werden kann 
und plant, die Fórdersteigerung mit allen Mitteln fort- 
zusetzen, um stiirkere Vorratslager fiir alle zukiinftigen 
Falle bereit zu halten.

Die verha!tnismaBig ungestórte Versorgung haben die 
Verbraucher allerdings mit nicht unbetrachtlichen Ver- 
teuerungen bezahlen miissen. Bis zum Friihjahr 1941 er- 
reichten sie im Durchschnitt des gesamten Kohlenabsatzes
4 s 1 d je t, was eine Verteuerung iim fast 20o;0 gegeniiber 
dem Vorkriegsstand bedeutet. Die letzten hier vorliegenden 
Notierungen fiir Kohle aus Siidwales lauteten Anfang Juli 
1941 fiir best bunker smalls auf 25 s 6 d bis 26 s, fiir 
besten GieBereikoks auf 60 s bis 60 s 6 d und fiir besten 
Anthrazit auf 41 s 10 d bis 44 s 10 d fob Hafen. Die gleich- 
zeitigen Frachtnotierungen sind teilweise noch weit starker 
gestiegen. Die Fracht fiir 1 t Kohle ab Cardiff nach 
Lissabon oder La Plata notierte mit 38 s, nach Alexandria 
sogar mit 70 s, wahrend die von der Regierung kontrol- 
lierte Fracht nach Montreal bei 10 s gehalten worden war 

Die nachstehende Zahlentafel gibt einen Versuch 
wieder, GroBbritanniens Fórderung und Ausfuhr in den 
letzten Jahren statistisch festzustellen. Die mit einem * ver- 
sehenen Zahlen beruhen hierbei auf Schatzungen.

Koh len fó rderung  und -ausfuhr GroBbr i t ann iens  
(in 1000 metr. t).

Jahr Fórderung Ausfuhr

1937 244 269 52 876
1938 230 659 47 093
1939 236 700 46 000'
1940 225 000* 30 000'
1941 220 000* 20 000*

Die Zinnwirtschaft der Erde 1938 bis 1940
(in 1000 t Metali).

Land
Bergwerks
fórderung

Hutten- 
erzeugung1

Verbraueh *

193S 1939 1940 1938 1939 1938 1939 194U

Argentinien . . 1.9 1,7 1,6 1,1 1,1 1,4 4 *

Australien . . . 3,3 3,5 1 3,3 3,3 2,4 * 4

Belgien . . . . — - 6,9 3,2 1,6 1,2 0,9
Belg.-Kongo 9,0 9,8 7,7 2,3 2,2 — — —
Burma . . . . 4,4 4,5 5,6
Bolivien . . . . 25,9 27,7 33,6 — — — — —
C h in a ............... 11,8 10,6 6,5 11,4 11,0 2,5 * 4

Frankreich . . — — — — — 9,2 8,4 6,1
32,6GroBbritannien 2,0 1,7 1,8 36,8 38,0 18,6 27,7

Indochina . . . 1,6 1,5 1,6 — i — — — i —
Italien . . . . — — — 0,3 0,2 4,7

00 
O

 
~t 

o
j"

4,1
Ja p a n ............... 2,2 1.7 4 1,9 1,7

82,9
H . l 12,8

Malaienstaaten . 44,1 52,6 86.8 64,8 — — —
Niederlande . . — ■ — — 26,8 14,8 1,4 1,2 1,0

Niederl.-Indien 27,8
9,2

28,2 45,2 7,3 15,0 — — —

Nigerien . . . 9,6 12,2 — — — — —
Portugal . . . 1,0 1,5 i — — 0 0 0

Spanien . . . . 0,1 4 i — — 1,1 4 4
Thailand . . . 15,0 17,6 17,7 — — — — j

8,1UdSSR. . . . <1 < 1 > 1 ? < 1 <1 16,4 10,2

Ver. Staaten . . 0,1 0 0 — 51,6 71,6 77,3

Andere Lander 3,1 3,8 9,9 3,5 3.9 32,0 32,4 29,1

Welt 162,5* 175,63 235,2 3| 166,4a 177,33 154,0 169,5 172,0

1 Angaben fur 1940 liegen noch nicht vor. — - Schatzungen des Tin 
Research and Development Council. — 3 Ohne UdSSR. — 4 Unter *Andere 

Landern

P A T E N T B E R I C H T
Gebr&uchsmuster-Eintragungen1,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 12. Februar 1942.

5b. 1513875. Siemens-Schuckertwerke AG., Berlin-Siemensstadt.
^chlagbohrgerat. 8. 6. 40. Protektorat Bóhmen und Mahren.

5c. 1513819. Karl Gerlach. Moers, und Georg Bachmann, Bochum 
Schaleisen fur Strebausbau. 17.2.41.

5c. 1513 877. Karl Gerlach, Moers (Niederrh.). Eiserner Grubenstempel, 
12. 7. 40.

81 e. 1513915. J. Pohlig AG., Kóin-Zollstock. Vorrichtung zum selbst- 
tatigen Stillsetzen des Antriebes durch eine Abwurfvorrichtung an der End- 
umfuhrung von Platten- und Trogfórderbandern. 24. 12. 41.

81 e. 1514149. Anton Schweiner, Gladbeck (Westf.). RolWorrichtung 
fiir Móbel und andere schwere Gegenstande. 14.1.42.

Patent-Anmeldungen1,

die vom 12. Februar 1942 an drei Monate lang in der Auslegehalte 
des Reichspatentamtes ausliegen.

la , 16/01. D .75625. Erfinder: Elmer R. Ramsey, Neuyork. Anmelder: 
Dorr Gesellschaft mbH., Berlin. Vorrichtung und Verfahren zum Absetzen 
von Mineralien u. a. Feststoffen aus Fliissigkeiten. 29. 6. 37. V. St. Amerika 
9. 2. 37.

la , 20/01. H. 160379. Erfinder, zugleich Anmelder: Rudolf Herr- 
mann, Dresden. Spaltrost mit spaltsichernden Seitenansatzen. 11.8.39.

1 In den Gebrauchsmustem und Patentanmeldungen, die am SchluB 
mit dem Zusatz :Osterreich« und ^Protektorat Bóhmen und Mahren-* ver- 
sehen sind, ist die Erklarung abgegeben. da8 der Schutz sich auf das Land 
Osterreich bzw. das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken solt

lc , 1/01. K. 154317. Erfinder: Dipl.-Ing. Klaas Frederik fromp, 
Kerkrade (Holland). Anmelder: Klóckner-Huraboldt-Deutz AG.. Koln, und 
N. V. Domaniale Mijn Maatschappii. Kerkrade (Holland). Vorrichtung zur 
Entfemung von Schwereflussigkeit von Erzeugnissen der Schwimm- und 
Sinkaufbereitung. 4. 5. 39.

5c, 10 01. L. 98545. Erfinder, zugleich Anmelder: Johann Lamm
Wanne-Eickel. Eiserner Grubenstempel. 17. 7. 39. Protektorat Bóhmen und 

Mahren.
lOa, 12/01. T. 55 930. Erfinder, zugleich Anmelder: Albert Tnrpensee. 

llsenburg (Harz). Futter fur KokskammenerschluBturen; Zus. 7. Anm 
T. 53955. 17. 7.41.

10a, 34. W. 102764. Erfinder: Frederick Joseph West und Ernest 
West. Manchester (England). Anmelder: Frederick Joseph West. Ernest 
West und West's Gas Improvement Company Ltd., Manchester (England). 
Senkrechte Retorte fur die Verkokung von Kohle u. dgl. 26. 1. 3S. Groff- 
britannien 18.2.37 und 17.1.38. Osterreich.

lOa. 36 01. M. 144101. Erfinder: Erich Rammelkamp und Heinz Hart- 
mann. Frankfurt (Main). Anmelder: Metallgesellschaft AG., Frankfurt
(Main). Aus mehreren metallischen, senkrechten. gemeinsam beheizten 
Kammerófen zusammengesetzter Ofenblock. 2.2. 39. Protektorat Bóhmen 

und Mahren.
lOa, 36 06. W 104105. Erfinder: Frederick Joseph West und Ernest 

West, Manchester (England). Anmelder: Frederick Joseph West. Ernest 
West und West’s Gas lmprovement Company Ltd., Manchester (England). 
Ofen zur Verkokung von Kohle u. dgl. 16. 8. 38. GroBbritannien 18. 8. 37.

lOb, 6/03. V. 37361. Erfinder, zugleich Anmelder: Johannes Albert 
Rasmus Verland, Charlottenlund (Danemark). Heizbrikett mit einer Grube 
fur die Anbringung des Zundmittels nebst dazugehórigem Zundholz
22 141. Danemark 8 2 40
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81 e, 48. B. 193617. Erfinder: Josef Brand, Duisburg-Hamborn. An
melder: Firma Josef Brand, Duisburg-Hamborn. Steilgangige Wendelrutschc 
zur Abwartsfórderung von Schuttgut. 17. 3. 41.

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

das Patent erhoben werden kann.)

5c (10io). 716179, vom 16. 4. 39. Erteilung bekanntgemacht am 11.12.41.
O. D i is t er l oh ,  Fab r i k  fur  Be rgwerksbeda r f  GmbH. in Sprock- 
hóvel  (Westf.). Raubgeschirr zum Rauben von Reihenstempeln. Erfinder: 
Rudolf Schmidt in Heessen (Westf.).

Das Oeschirr besteht aus mehreren kurzeń Ketten a von gleicher 
Lange, dereń Zahl der Zahl der Stempel b entspricht, die unter einem 
gemeinsamen Schaleisen c stehen. Die Ketten a sind mit einem gemein.- 
samen, an einer Raubwinde angreifenden Zugmittel d verbunden, und jede 
Kette wird mit ihrem freien Ende um einen der unter einem gemeinsamen 
Schaleisen c stehenden, zu raubenden Stempel b geschlungen. Wenn durch 
die Raubwinde ein Zug auf das Zugmittel d ausgeiibt wird, werden die 
unter dem gemeinsamen Schaleisen stehenden Stempel, beginnend mit dcm 
dem Bruch am niichsten stehenden Stempel, nacheinander geraubt. Die 
Ketten a kónnen an jeder Stelle der Grubenstempel angeschlagen werden.

lOa (12oi). 716216, vom 6. 8. 39. Erteilung bekanntgemacht am 11.12.41. 
J osef  L imberg  in Essen. Selbstdichtende Koksofentiir. Der Schutz er- 
śtreckt sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

An dem Kórper a der Tur 
ist, wie bekannt, eine lings 
um ihn herum laufende 
Membran b aus Blech lósbar 
befestigt, die einen mit einer 
Abdichtumgsschneide c vcr- 
sehenen, durch Schrauben auf 
den Tunahmen d preCbaren 
Dichtimgsiahmen e tragt. Gc- 
maC der Erfindung ist die 
Membran b in der Richtung 
verstellbar, in der der Dich- 
tungsrahmen e an den Tiir- 
kórper gcpreBt wird. Zu dcm 
Zweck kann die Membran im 
Querschnitt winkelfórmig aus- 
gebildet und in dem zu ihrer 
Bcfestigung auf den Seiten- 
flachen des Tiirkórpers a 
dienenden Schenkel mit Durch- 
fuhrungsschlitzen fiir Be- 
festigungsschrauben / ver- 
sehen werden.

lOa (1705). 716 022, vom 29.8.36. Erteilung bekanntgemacht am 11.12.41. 
M e t a l l g e s e l l s c h a f t  AG. in F r a n k f u r t  (Main). Yerfahren zur Au1- 
bereitung von heificm Schwclkoks.

Der Koks wird zur Gewinnung von Stiickkoks mit móglichst staub- 
freier Oberflache in gegen Luftzutritt abgedeckten oder von inerten Gasen 
durchstrómten, mit Siebbóden ausgestatteten Wuchtfórderrinnen behandelt. 
Dadurch werden die feinen Bestandteile des Kokses, auch der auf dessen 
Oberflache haftende Staub, vollkommen von den Koksstiicken getrennt. Dic
Koksstiicke (der Stiickkoks) und die von diesen getrennten feinen Bestand-
teile werden durch Ablóschen mit Wasser gekiihlt. Die Koksstiicke ver- 
brennen mit sehr geringer Rauch- und RuBentwicklung.

81 e (45). 715 013, vom 30. 4.40. Erteilung bekanntgemacht am 20. 11. 41. 

F ranz  Kr e hu la in M i c h a l k o v i c e  bei Mah r i s ch- Os t r a u  (Protek
torat Bohmen und Mahren). Einrichtung fur die verlangsamte Fórderung des 
Abbauguies durch Transportrinnen.

An einem einfachcn, in der Langsrichtung zwanglaufig hin und her bc- 
wegten Tragmittel (z. B. einem Seil oder einer Kette) sind kegel- oder 
kugelfórmige oder anders geformte abgerundete Kórper angeordnet, die mit 
dcm Tragmittel unmittelbar in den steil oder halbsteil verlegten Fórder.- 
rinnen liegen und eine Bremswirkung auf das sich in den Rinnen abwiirts 
bewegende Fórdergut ausuben. Die Brcmskórper kónnen aus zwei Halb- 
kugeln bestehen, die frei drehbar auf einer von einer durch das Tragmittel 
gebildeten Schlinge gehaltenen Achse angeordnet sind. Dadurch, daB dic 
Brcmskórper die Geschwindigkeit verringern, mit der sich das Abbaugut 
durch die Rinnen bewegt, wird ein Zertrummern und Zerbróckeln des Gutes 
(der Kohle) sowie die Bildung von Staub verhindert.

Ein Teil des Bodens der einen geringeren Fassungsraum ais der 
p..1*5, j  Eorderanlagen aufweisenden Tasche t> ist durch ein endloses 
orcerband c gebildet, das in der Richtung angetrieben wird, in der sich 

das Fórdergut durch die Tasche bewegt. Zwischen dem Fórderband c und 
m leses antreibenden Motor d ist ein Freilaufgetriebe angeordnet, das ein 

voreilen des Forderbandes c gegeniiber der diesem von seinem Antrieb- 

!  f  C1 'n GesJchw‘n1diR'keit Durch das Freilaufgetriebe wird
Tncrhp’ a! uaS j 0!!1 p befindliche Fórdergut schnell iiber die gan/e 
Tasche verteilt und daher nicht zerschlagen wird.

81 e (51). 711362, vom 1. 9. 39. Erteilung bekanntgemacht am 28. 8. 41. 
Dr.-Ing.  Hans  H ey m ann  in D a r m s t a d t  und Dr. He i n z  Kurz in 
Mi inchen.  Aufgabevorrichtung fiir feuclites, backendes Gut. Der Schutz 
erstreckt sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Am Auftragende einer bekannten Vibrationsschurre ist eine fiir sich 
Schwingungen ausfuhrende elastische Platte angeordnet, die das in Klumpen 
auf sie aufgebrachte Gut so zum ZerflieBen bringt, daB es in Form eines 
Kuchens auf das sich an die Platte anschlieBende starre Blech der Schurre 
gelangt. Die elastische Platte kann auf in dem Rahmen der Schurre ver- 
stellbar angeordneten Unterstiitzungen ruhen, so daB sich die Schwingungs- 
zahl der Platte andern laBt. Die Schwingungen der letzteren kónnen durch 
einen zeitweise erregten Elektromagneten erzeugt werden, der es ermóglicht, 
der Platte eine Schwingung von hoher Frequenz zu erteilen.

81 e (57). 715902, vom 7. 3. 41. Erteilung bekanntgemacht am 4. 12. 41. 
G e b r .  E i c k h o f f ,  M a s c h i n e n f a b r i k  und E i sengi eBere i  in 
Bochum. SchiitteLrutschenverbindung mit aneinanderstoflenden Osenbandern 
an den Kopfenden der Rinnenschusse fiir die Aufnahme der langsseitig 
angeordneten Verbindungsbolzen.

Die Osen a der Osenbiiudcr b 
der Verbindung sind, wie bekannt, 
rechteckig, und die Verbindungs- 
bolzen c haben einen hammerartigen 
Kopf d, der in waagerechter Lage 
durch die Osen beider Osenbander 
hindurchgcfiihrt und dann durch 
Drehen der Bol/en in die senkrechte 
Lage gebracht wird. Damit die Ver-
bindungsbolzen nach Lósen der Ver-
bindung in den ihr Gewindeendc auf- 
nehmenden Osen a, in denen sie ver- 
bleiben, keine Schwenkbewegung 
ausfuhren kónnen, ist gemaB der Er
findung in diesen Osen ein die achs- 
rechte Bcwcgung der Bolzen begren- 
zender Anschlag e fiir den Kopf d 
der Bol/en angebracht. Der Abstand 
des Anschlages von der StoBflachę / 
der Osen ist anniihernd gleich der 
Hóhe des Kopfes d, und der An
schlag hat eine solche Hóhe, daB er 
fast bis an den Schaft des Bolzens c 
reicht. Der Anschlag kann durch 
eine Rippe der Ose oder ein in dieser 
befestigtes Rohrstiick gebildet 
werden. Ferner kann auf die auBere Stirnflache der Osen, d. h. auf die
Stirnflache, die keine StoBflache ist, eine Scheibe g geschweiBt werden, die
eine mittlere, zum Fiihren des Schaftes der Bolzen c dienende Bohrung hat.

81 e (89oi)v 715 968, vom 7.6.39. Erteilung bekanntgemacht am 11.12.41. 
Sk ip  C o mp ag n i e  AG. i n Essen.  Entladetasche fur Skipf order anlagen. 
Erfinder: Dipl.-Ing. Georg Felger in Essen-Rellinghausen. Der Schutz er
streckt sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Z E 1 T S C H R I F T E N S C H A  U'
(Eine Erklarung der Abhunungen ist in Nr. 1 aut den Seiten

Geologie und Lagerstattenkunde.

Erdól. Mayer-Giirr, A.: D ie E rdó lhó f f  igkeiit
Afr ikas.  01 u. Kohle 38 (1942) Nr. 4 S. 73/94*. Allgemeine 
Bemerkungen zur Olhóffigkeit des afrikanischen Kon- 
tingents. Erórterung der stratigraphischen und tektonischen 
Verhaltnisse. Besprechung der Olanzeichen in Madagas
kar, Portugiesisch- und Deutsch-Ostafrika, Kenya-Uganda, 
Italienisch-Ostafrika, Britisch-Somaliland, Sudafrikanische

1 Einseitig bedruckte Abziige der Zeitschriftensehau fur Karteizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2 50 
fiir das Vierteljahr zu beziehen.

14-16 verdUenUicht. ' bedeutet Text■ oder Tafelabbildangen.)

Union, Deutsch-Sudwestafrika, Angola, Belgisch-Kongo, 
ranzosisch-Aquatorialafrika, Spanisch-Guinea, Kamerun, 
lgeria, Goldkuste, Elfenbeinkiiste, Senegal und Libyen. 

Bergtechnik.
» Ajlgemeines. Seidl, K.: D ie E r b o h r u h g  des Irakols

1 \v/C iii e deu<:sclie W ehrm ach t  wahrend  des
l. Weltkr ieges.  01 u. Kohle 38 (1942) Nr. 3 S. 59-62*. 
yorgesduchte, Zweck und Vorbereitung des Unternehmens.

urchfuhrung der Untersuchungs- und Gewinnungs- 
aibeiten. Wutschaftliche und politi che Bedeutung der 
ertolgreichen Bohrungen.
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T ie fbohren .  Schulz, W .: D ie Zemente beim Tief- 
bohren. 01 u. Kohle 38 (1942) Nr. 3 S. 62/68. Auf Grund 
der eingehend erórterten Eigenschaften der verschiedensten 
Zementarten wird festgestellt, daB bei Verwendung der 
richtigen Sorte und geeigneter Zusatzstoffe sowie bei sach- 
gemaBer Ausfiihrung der Arbeit eine dauernde Wasserab- 
sperrung bei Tiefbohrlóchern erreicht werden kann.

Le hrre v ie r.  Kóker, Friedrich: D ie prakt ische Aus 
bildung der Berg lehr l inge  — Versuch zur Auf- 
stel lung eines G rund leh  rganges.  Gluckauf 78 (1942) 
Nr 7 S. 90/96. Besprechung der fur die Ausfiihrung der 
Lehrarbeiten geltenden Voraussetzungen und der an die 
Ausbilder zu stellenden Anforderungen. Aufstellung eines 
Grundlehrganges, der einen bemerkenswerten Versuch zur 
Verbesserung der bergmannischen Fachausbildung bedeutet.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Kraftwerke. Knaust, Herbert: G rund legendes  zur 
Neuplanung der Zechenkra f tbe tr iebe  in Ost- 
Oberschlesien im Z u g e  d e r  E n t w i c k l u n g  z u r  
L e i s t u n g s s t e i g e r u n g .  Gluckauf 78 (1942) Nr. 7
S 85/90*. Die Untersuchungen gestatten folgende SchluB- 
folgerungen zu ziehen: 1. Die Einbeziehung der vorhan- 
denen noch brauchbaren Kraftanlagen niederen Druckes 
von 12 bis 20 atii laBt sich durchaus in den Rahmen neu- 
zeitlicher Kraftwerksausgestaltung mit stufenweise erfol- 
gender Dampfausnutzung einpassen. 2. Die Wahl von 
Hóchstdruckkesselanlagen bringt einen gróBeren Energie- 
gewinn aus den gleichen Brennstoffmengen mit sich. 3. Die 
Hóhe des Dampfdruckes richtet sich nach der GróBe des 
Kraftwerks, nach der Verarbeitung des Dampfes, dem 
Warmćpreis und dem Umfang der Fremdnetzbelieferung.
4. Der geringe Platzbedarf neuzeitlicher Anlagen mit 
groBer Leistung ermóglicht es, die VergróBerung der 
Energieerzeugung auf der Grundflachę des alten Werkes 
durchzufiihren.

Kraftwerke. Scheltz, H.-J.: D ie Kos tenante i le von 
Strom und Heizwarme bei He izkra ftwerken .  Ab- 
le i tung einer Kurve zur Kos tenau f te i l ung .  Arch. 
Warmewirtsch. 22 (1941) Nr. 12 S. 255/58*. Kennzeichnung 
der bisherigen Verfahren zur Verteilung der Kosten auf 
Stromerzeugung und Warmelieferung. Entwicklung eines 
neuen Verfahrens, das sich ausschlieI31ich auf warmewirt- 
schaftlicherr Uberlegungen aufbaut. Entwurf und Anwen
dung von Bewertungskurven.

Hiittenwesen.

Róntgen, Paul und Kurt Giesen: Un tersuchungen  
iiber die Koba lte lektro lyse .  Met. u. Erz 39 (1942) 
Nr. 1 S. 7/13; Nr. 2 S. 28/32*. Kritische Prufung des 
Schrifttums. Durchfiihrung einiger Tastversuche. Plan- 
maBige Untersuchung zur Feststellung des Einflusses von 
Stromdichte, Temperatur und Elektrolytzusammensetzung 
auf Ausbeute und Beschaffenheit des Elektrolytkobalts.

Wirtschaft und Statistik.

Kartelle. Fezer, Hans: Eine sy mptoma t i  sche
Z e m e n t - K o n s t r u k t i o n .  Dtsch. Volkswirt 16 (1942) 
Nr. 15 S. 496/97. Der Verfasser arbeitet die Anhaltspunkte 
heraus, die sich aus der Ablósung des bisherigen West- 
deutschen Zement-Syndikats durch zwei Verkaufsstellen in 
Bochum und Koln im Zusammenhang mit bereits voran- 
gegangenen Mafinahmen fiir die Politik ergeben, die hier 
verfolgt wird. Mit Nachdruck betont er, daB die besonderen 
Griinde, die bei der Aufspaltung des Westdeutschen 
Zement-Syndikats mitsprachen, im Auge behalten werden 
miifiten, wenn man die Bedeutung dieser MaBnahme ais 
allgemeines kartellpolitisches Symptom und ais Prazedenz- 
fall fiir die anderen Reichsgebiete sehen wolle. Sofern die 
Neuregelung sich ais endgiiltig funktionsfahig bewahren 
werde, falle vielleicht auch ein wesentliches Argument da- 
fiir weg, daB neben den regionalen Syndikaten noch ein 
besonderes Fachsyndikat der westlichen Hiitten-Zement- 
erzeuger bestehe. In anderen Reichsteilen sei ja schon bis
her der Hiittenzement von den Portland-Syndikaten mit- 
verkauft worden. Wie auch im einzelnen die Weiter- 
entwicklung sich vollziehen móge, hier werde nicht ver- 
sucht, eine vorgefaBte Meinung dogmatisch zu verwirk- 
lichen. Soweit man zu neuen Formen gekommen sei, hatten 
sie das Alte nicht schematisch ersetzt, sondern seien neben 
das Gewordene getreten und hatten sich nun im Vergleich 
mit ihm zu bewahren. Auf den zu machenden Erfahrungen 
konne man die Dinge organisch und behutsam weiter 
wachsen lassen.

Finanzwirtschaft. PreuBe, Bruno. D ie f i n anz ie l l e  
Le is tung  1941. Wirtschaftsring 15 (1942) Heft 1, S. 7/10. 
Der Verfasser gibt einen sehr eingehenden Riickblick iiber 
die Entwicklung der Reichsfinanzen und der Kreditwirt- 
schaft im Jahre 1941. Die deutsche Kriegsfinanzierung habe 
mit der Erkenntnis begonnen, daB das Gelddenken durch 
das Giiterdenken ersetzt werden miisse. Daher sei nicht in 
der Beschaffung der Mittel das Problem gesehen worden, 
sondern in der Herstellung und Erhaltung des Gleich- 
gewichts zwischen Kaufkraft und Giiterangebot. Je scharfer 
die Regulierung und Beschrankung des zivilen Konsums 
im Kriegsjahr 1941 durchgefiihrt werden muBte, umso 
starker seien die Liąuiditatsfragen hervorgetreten. Dies 
habe im Rahmen der in ihren Grundsatzen unveranderlich 
bleibenden Finanz- und Kreditpolitik eine Fiille dauernder 
Erganzungs- und Verfeinerungsarbeit erfordert, die oft er- 
heblich iiber das scheinbar eigentliche Wirkungsfeld der 
Finanzverwaltung hinausfiihrte. Dadurch habe sich aber nur 
erneut die unlósliche Verkniipfung aller wirtschafts- 
politischen Probleme erwiesen. In einer Betrachtung iiber 
die Entwicklung der Steuern und des Reichskredites zeigt 
der Verfasser sodann, in welchem MaBe Steuern und 
Kredit fiir die Kriegsfinanzierung eingespannt wurden. Die 
Zusammensetzung der Schuldenaufnahme nach kurz- und 
langfristigen Krediten sei mehr eine ZweckmaBigkeits- ais 
eine Grundsatzfrage und namentlich verkniipft mit Zins- 
erwagungen. Soweit Steuern und Kreditaufnahmen aus- 
reichend die vom Reich gebrauchten Betrage lieferten, 
bleibe kein Platz und keine Notwendigkeit fiir eine Kredit- 
finanzierung durch die Notenbank. Im ganzen habe das 
Jahr 1941 bestatigt, daB die deutsche Kriegsfiihrung — 
auch iiber eine zweckmaBige Lósung der aufgetauchten 
Kaufkraftprobleme — gesichert sei und bleibe, da sie sich 
auf eine groBe Leistungskraft der Wirtschaft stiitzen konne 
und fiir die notwendige Verschuldung noch ein weiter 
Spielraum vorhanden sei. Unter dem Gesichtspunkt der 
giiterwirtschaftlichen Betrachtungsweise gehe es darum, 
daB die Gegenwart den Krieg mit Verzicht auf Verbrauch 
auch in soweit guten Teils »bezahlen« miisse, ais die rein 
finanzielle Belastung mit Krediten auf die Zukunft ver- 
lagert werde.

Betriebskonzentration. BuB, P .: Grenzen der Kon- 
zentrat ion .  Wirtschaftsring 15 (1942) Heft 2 S. 38/39. Der 
Verfasser greift die Frage »Konzentration oder Streuung« 
auf und betont mit Recht, daB es sich hier um ein Kar- 
dinalproblem der Kriegswirtschaft handele, das nicht so zu 
yerstehen sei, ais konne man sich im Sinne eines Entweder- 
Oder fiir eine der beiden Móglichkeiten entscheiden; es 
gehe vielmehr um Fragen des MaBes, der Intensitat. Man 
habe es hier mit einem Problem gradweiser Veranderungen 
und Gestaltungen zu tun. Es ist auch richtig, wenn der 
Verfasser mit Nachdruck darauf hinweist, daB aus diesem 
ZweckmaBigkeitsproblem keine Weltanschauungsfrage ge
macht werden diirfe. Davor bewahre auch die deutsche 
Wirtschaftspolitik, die sich stets durch eine undogmatische 
Haltung ausgezeichnet habe. Die durch den Krieg gestellten 
Aufgaben der Materiał- und Menschenlenkung seien nur 
zu lósen mit Hilfe einer Produktionspolitik, die ein 
Maximum an Rationalitat zu verwirklichen trachte. Uberall 
seien Krafte am Werk, die sich in Richtung einer Konzen- 
tration der Leistung auswirken, d. h. praktisch im viel- 
fachen Sinne eines noch starkeren Hervortretens des GroB- 
betriebes. Diese kriegsmaBige Rationalisierung und Kon- 
zentration hat aber, wie der Verfasser es durch Hinweis 
auf die Ernahrungswirtschaft, die Verbrauchsgiitererzeugung 
und die Lenkung der menschlichen Arbeitskraft begriindet, 
ihre natiirlichen Grenzen. Es komme nicht allein auf den 
unmittelbaren Riistungssektor, sondern auch auf den mittel- 
bar fiir Riistungszwecke arbeitenden viel breiteren Kreis 
wichtiger Unternehmungen und Wirtschaftszweige an. Auch 
die ungiinstigen Riickwirkungen auf die Steuereinnahmen 
durch zu weitgehende Stillegungen infolge von Konzen- 
trationen fielen ins Gewicht.

Verschiedenes.
Zeitstuclien. Rummel, Kurt: Der Le is tungsbeg r i f f  

im Ze i ts tud ienwesen .  Arch. Eisenhiittenwes. 15 (1941 
und 1942) Nr. 6 S. 295/99*. Die objektive volkswirtschaft- 
liche Leistung ais produzierte Menge in der Zeiteinheit 
und die subjektive physiologische Leistung ais Anstrengung 
der Arbeitspersónlichkeit, Leistungssteigerung durch Ra
tionalisierung an Hand des Leitfadens der Zeit. Werkstoff- 
zeiten ais wichtigste Zeiten der Leistungssteigerung. Zu- 
sammenspiel von Werkstoff, Arbeitspersónlichkeit und 
Betriebsmittel.
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Otto Lenzt-
Am 25. Januar 1942 schloB Bergwerksdirektor i. R. Bergassessor Otto 

Lenz im 75. Lebensjahr fiir immer die Augen. Jeder, der beruflich oder 
menschlich naher mit dem Verstorbenen in Beriihrung gekommen ist, wird 
ihn verehrt und lieb gewonnen und ihm in aufrich- 
tiger Trauer ein letztes Gluckauf zugerufen haben.

Otto Lenz wurde am 19. August 1867 zu Winz 
im Kreise Hattingen geboren. Sein Vater war der 
aus dcm Siegerlandischen stammende Markscheider 
Friedrich Wilhelm Lenz, der erst in Hattingen, 
spąter in Bochum mehrere Zechen inarkscheiderisch 
betreute und 1887 ais Lehrer der Markscheidekunde 
an die Bergschule in Bochum berufen wurde, von wo 
er vielen alteren Bergleuten noch heute in bester 
Erinnerufig sein diirfte. Nachdem der Verstorbene 
Ostern 1887 auf dem Gymnasium zu Bochum dic 
Reifeprufung bestanden hatte, wurde er Bergbau- 
beflissener, praktizierte auf verschiedenen Zechen in 
der Nahe von Bochum und studierte an den Berg- 
akademien in Berlin, wo er sich dem akademischcn 
Verein Schlagel und Eisen anschloB, und Clausthal.
Im Jahre 1891 wurde er zum Bergreferendar er
nannt. Er genugte dann seiner Militarpflicht ais 
Einjahrig-Freiwilliger beim Infanterie-Regiment 57 in 
Wesel; spater wurde er Reserveoffizier des Infan- 
terie-Regiments Herwarth v. Bittenfeld Nr. 13 in 
Munster. Seine Zugehói igkeit zum Militar ist ihm 
immer eine Herzensangelegenheit gewesen; ais Land- 
wehroffizier hat er sie eifrig gepflegt. In der Unter- 
haltung kam das Gesprach oft auf militarische Er- 
innerungen. Die ehrenvolle Teilnahme seines Vaters 
an dem Kriege 1870/71 durfte hierbei von besonderer 
Bedeutung gewesen sein. An seinem Grabę dankten 
zahlreiche Fahnen von Kriegerkameradschaften. denen 
er zum Teil ais Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender angehórt hatte, fiir 
alle Forderung, die er dem militarischen Gedanken sein ganzes Leben hin- 
durch hatte zuteil werden lassen.

Nach bestandener zweiter Staatsprufung wurde Otto Lenz am 
19. Dezember 1896 zum Bergassessor ernannt. Er tat zunachst Dienst in der 
Berghoheitsverwaltung, im besonderen langere Zeit am Bergrevier Gelsen
kirchen, und trat 1898 in die Dienste der Bergwerksgesellschaft Hibernia 
ais Direktor der Zeche Schlagel und Eisen, wo er ais Bergwerksdirektor 
bis zu seinem Gbertritt in den Ruhestand 34 Jahre lang gewirkt hat. Dieses 
SeBhaftwerden entsprach durchaus seiner Veranlagung. Bei seiner aus- 
gesprochenen Bescheidenheit lag es ihm mehr. nach innen ais nach auBen, 
mehr in die Tiefe ais in die Breite zu wirken. Die Bediirfnisse seiner

Betriebe und der Werksangehórigen erfaBte er bis ins kleinste, wie seine 
eigenen. Man nannte Schlagel und Eisen vielfach wohl den »FamilienrPiitt«. 
Von Fremden gebraucht, sollte diese Bezeichnung nicht immer eine freund- 

liche Einschatzung wiedergeben. Lenz aber hórte sic 
gem. Er nahm, so lange es eben ging, Jahr fur Jahr 
die gesamte schulentlassene Jugend an seine Lese-
bander oder in seine Biiros, legte die Heran- 
wachsenden zu ihren Vatern ins Revier und spater 
wiederum die Lehrhauer zu ihren Vatern in den 
Streb. Der Erfolg war und ist heute noch ein un- 
gewóhnlich guter Arbeiter- und Beamtenstamm auf 
seinen Werken. Es wird auch wohl selten das An
denken an den alten Chef so tief im Herzen einer 
Gcfolgschaft sitzen wie bei den Angehórigen der 
Zeche Schlagel und Eisen.

In technischer Beziehung konnte er seine 
Schachtanlagen weitgehend fórdern. Ais er sie iiber- 
nahm, bestanden sie aus einer alten Doppelschacht- 
anlage und einem Hilfschacht. Wahrend seiner Amts- 
zeit errichtete er eine neue Doppelschachtanlage und 
baute den Hilfschacht ebenfalls zu einer JDoppel- 
schachtanlage aus. Natiirlich gingen die schweren 
Jahre der Nachkriegszeit nicht spurlos an seinen 
Betrieben voruber. Durch friihzeitiges Ausschalten 
der besonders notleidenden Gaskohlenfórderung zu-
gunsten der Fett- und Gasflammkohle machte er 
seine Zechen an die jeweiligen Marktbedurfnisse in 
hohem MaBe anpassungsfahig. War es ihm so ge- 
lungcn, das Schwerste. die Stillegung des groBten 
Teiles seiner Betriebe, die mehrfach erórtert werden 
muBte, abzuwenden, so hatte er, nachdem er am 
31. Dezember 1932 in den Ruhestand getreten war. 
noch die Genugtuung, daB nach dem Eintritt besserer 

Wirtschaftsverhaltnisse von der Bergwerksgesellschaft Hibernia gerade 
Schlagcl und Eisen in erster Linie fur die Entwicklung zu einer neuzeit- 
lichen GroBanlage vorgesehen wurde.

Neben seinen beruflichen Aufgaben ist Lenz auch fiir das Gemeinwohl
stets aufgeschlossen und einsatzbereit gewesen. Von 1900 bis 1918 gehórte er 
dem KreisausschuB des Landkreises Recklinghausen und seit 1918 dem 
Westfalischcn Provinzial-Landtag an. AuBerdem war er in Vorstanden vieler 
Verbande und Organisationen óffentlicher oder privater Art vertreten; im 
besonderen war er aucW lange Jahre Vorstandsmitglied des Bergbai*-Vereins.

Otto Lenz schied aus einem vorbildlich harmonischen Familienkreis, 
in dem er ein tiefes, ungetriibtes Lebensgliick gefunden hatte. Mit ihm 
haben wir eine jener liebenswerten Persónlichkeiten zu Grabę getragen, 
die es verdienen, umergessen zu bleiben. H. Morsbach.

P E R S Ó N L I C H E S
Ernannt worden sind:

der Oberbergrat ais Abteilungsleiter Immendor f  vom 
Oberbergamt Halle unter Versetzung an das Oberbergamt 
Freiberg (Sa.) zum Oberbergamtsdirektor daselbst,

der beim Oberbergamt Saarbrucken kommissarisch 
beschaftigte Erste Bergrat Langer vom Bergamt Saar- 
briicken-West unter Versetzung an das genannte Ober
bergamt zum Oberbergrat ais Abteilungsleiter <daselbst, 

der Bergrat Dr. Schensky vom Oberbergamt Dort
mund zum Oberbergrat ais Mitglied eines Oberbergamts 
daselbst,

der beim Bergamt Saarbriicken-West kommissarisch 
beschaftigte Bergrat Brunner vom Bergamt Saarbriicken- 
Ost unter Versetzung an das genannte Bergamt zum Ersten 
Bergrat daselbst,

der Bergassessor Dicke vom Oberbergamt Breslau 
/um Bergrat daselbst,

der Bergreferendar Ernst-Friedrich Kutter (Bez. 
Breslau) zum Bergassessor unter Uberweisung an das 
Bergrevier Rybnik.

Der Oberbergrat ais Mitglied des Oberbergamts 
Breslau Scheulen ist in die Planstelle eines Oberbergrats 
ais Abteilungsleiter daselbst eingewiesen worden.

Der im Reichswirtschaftsministerium kommissarisch 
beschaftigte Bergrat Dr.-lng. Bax ist der Bayerischen 
Berginspektion Miinchen zur zunachst kommissarischen 
Beschaftigung iiberwiesen und mit der Wahrnehmung der 
Dienstgeschafte des Ersten Bergrats daselbst beauftragt 
worden.

Der Bergrat Wendt  vom Bergrevier Werden ist auf 
seinen Antrag in den Ruhestand versetzt worden.

Den Tod fur das Vater land fand:  

am 23. Dezember 1941 an der siidlichen Ostfront der 
Bergassessor Wolfgang Sch m id , Oefreiter in einer Pionier- 
formation.

Gestorben:

am 12. Februar in Dresden der Bergwerksdirektor i. k 
Dr.-lng. e. h Walther Mul ler  im Alter von 74 Jahren.
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Ortsgruppe Essen.

Sonntag, den 8. Marz, 16 Uhr, findet im Saal 1 des 
Hauses der Technik, Essen, HollestraBe la (gegeniiber 
Essen/Hbf.) die diesjahrige Mitglieder-Hauptversammlung 
statt. Bei dieser Gelegenheit spricht Herr Museumsdirektor 
Grewe, Essen, iiber »Der heimische Bergbau und seine 
Technik von der Friihzeit bis zum Jahre 1860 (Film- 
vortrag)«. AnschlieBendkameradschaftliches Beisammensein.

Wir laden unsere Mitglieder zu dieser Veranstaltung 
hiermit freundlichst ein und bitten um rege Beteiligung. 
Falls an dem betreffenden Tage gefórdert werden muB, 
wird die Veranstaltung um 8 Tage verschoben und auf den 
15. Marz verlegt.

Rauschenbach,  Vorsitzender der Ortsgruppe Essen.

Ortsgruppe Recklinghausen.

Sonntag, den 8. Marz findet im kleinen Saal des Stiid- 
tischen Saalbaues zu Recklinghausen, 16 Uhr, die Monats- 
versammlung mit anschlielfendem Vortrag des Herrn 
Diplom-Bergingenieur S tang  »Die industrielle Entwicklung 
Mandschukuos unter besonderer Beriicksichtigung des 
Bergbaues« statt. Die Kameraden der Ortsgruppe werden 
gebeten, zu diesem hochinteressanten Vortrag zu er- 
scheinen.

Quent i n ,
Vorsitzender der Ortsgruppe Recklinghausen.

Ortsgruppe Bochum.

In Gemeinschaft mit der Vereinigung fiir technisch- 
wissenschaftliches Vortragswesen (TWV), Bochum, findet 
Donnerstag, den 12. Marz, in der Zeit von 17-18.30 Uhr, 
im grofien Hórsaal der Westfalischen Berggewerkschafts- 
kasse ein Vortrag des Herrn Markscheider Lóhr ,  Bochum, 
iiber das Thema »Schwingungstechnische Fragen im Berg- 
bau« statt. Eintrittsgebiihr 1,50 ?RM. Karten beim Schulbiiro 
der WBK. Bochum, Herner StraBe 45. Wir bitten um rege 
Beteiligung.

Jacob, stellv. Vorsitzender der Ortsgruppe Bochum.


