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Erfahrungen mit Bruchbau im badischen Doggererzbergbau’.
Von Bergassessor  CI. S p a n n a g  e 1, Karlsruhe.

Im f o l g e n d e n  w ir d  über  e in e  R e ih e  v o n  E r 
fahrungen ber ich te t ,  d ie  m a n  a u f  den  b a d isch en  

D o g g e r er zg r u b en  in G u t m a d in g e n ,  B lu m b e r g  und  

Freiburg-St.  G e o r g e n  m it  B r u c h b a u  g e m a c h t  hat.  D a s  

Verfahren d e s  W a n d e r p f e i l e r b r u c h b a u s  darf  d ab ei  in 

seinen G r u n d z ü g e n  a l s  b e k a n n t  v o r a u s g e s e t z t  w e r d e n .

Als a l l g e m e in g ü l t ig e  E r k e n n tn is  se i  z u n ä c h s t  
hervorgehoben ,  d a ß  die  m e h r jä h r ig e n  B e t r i e b s 
erfahrungen u n d  -v e r s u c h e  m it  W a n d e r p f e i l e r b r u c h 

bau nicht nur  d ie  g r u n d s ä t z l i c h e  A n w e n d b a r k e i t  d e s  
Bruchbaus im D o g g e r e r z  e r g e b e n ,  s o n d e r n  auch b e 
wiesen ha b en ,  d a ß  er  o h n e  G e f a h r e n e r h ö h u n g  d u r c h 

geführt w e r d e n  kan n .  D a b e i  h a t  s ic h  g e z e i g t ,  w ie  g r o ß  

die Ü b e r e in s t im m u n g  d e s  W a n d e r 
pfei lerbruchbaus im  E r z f lö z  m it  d e m  

in der K o h le  h in s ic h t l i c h  d e r  O r g a n i 
sation der S t r e b f ü h r u n g  ist . B e a c h t l i c h e  

Unterschiede e r g e b e n  s ich  j e d o c h  für  

das G e b ir g s v e r h a l t e n  üb er  d e m  E rz 
stoß und d em  o f f e n e n  S t r e b r a u m : D a s  

Kohlenflöz w e i s t  e in e  b e s t im m t e  Z u 
sam m endrückbarkeit  auf,  w ä h r e n d  der  

Erzkörper u n n a c h g i e b i g  ist . D e r  h a n 
gende T o n s c h ie f e r  d e s  K a r b o n s  i s t  im  

allgem einen härter  a ls  K o h le ,  der  

Ornatenton d e s  D o g g e r s  d a g e g e n  w e i 
cher als d a s  Erz.  S c h o n  a u s  d i e s e n  
F es t ig k e i t su n te rsch ie d e n  l a s s e n  s ich  m a n c h e  u n e r 
wartete V e r s c h le c h t e r u n g e n  d e s  H a n g e n d e n  erklären.  
Dazu kom m t,  d a ß  d a s  g e o l o g i s c h  ju n g e  D e c k g e b ir g e  

der Juraberge  k e in e n  in s ich  t r a g e n d e n  G e s t e i n s 
verband b i lde t ,  a l s o  a u ch  k e in  H a u p t h a n g e n d e s  m it  

E igenspannung  im S in n e  der  B r u c h b i l d u n g s v o r g ä n g e  

besitzt. D ie  F o l g e r u n g e n  a u s  d i e s e n  b e s o n d e r n  V e r 

hältnissen s o l l e n  an H a n d  der  A b b a u e r g e b n i s s e  in 

Gutmadingen u n d  B l u m b e r g  e r ö r te r t  w e r d e n .

Im Bezirk  d e s  M a k r o c e p h a lu s h o r i z o n t e s  südl ich  

und sü d ö s t l i ch  v o n  D o n a u e s c h i n g e n  l ie g e n  z iem lich  

gleichartige  g e o l o g i s c h e  u n d  b e r g t e c h n is c h e  B e d i n 

gungen vor .  D e r  A b b a u  an d e n  g e n a n n t e n  O rten  

findet inn erha lb  t a f e l f ö r m ig e r  A lb b e r g e  v o n  n a h ez u  

900 m M e e r e s h ö h e  s ta tt ,  in d e n e n  d a s  E r z f lö z  a ls  

f la c h -w a n n e n fö r m ig e  S c h e ib e  e in g e l a g e r t  ist .  D a s  

Liegende d e s  F l ö z e s  b i ld en  d ie  V a r ia n sk a lk e  d e s  

D o g g e r s ;  über  d e m  rd.  4  m  m ä c h t i g e n  E i s e n e r z la g e r  

fo lgt  der  6 - 8  m  m ä c h t ig e  O r n a t e n t o n ,  d e r  s e in e r s e i t s  

— bis zur T a g e s o b e r f l ä c h e  —  v o n  d e n  Im p ressa -  

m ergeln  u n d  den  w o h lg e s o h ic h t e t e n  K alken  d e s  M a lm s  

mit e iner  M ä c h t ig k e i t  b i s  zu 1 1 0  m  ü b e r la g e r t  w ird  

(Abb. 1).
D a s  E r z la g e r  w ir d  im  R ü ck b a u  g e w o n n e n ,  als  

Strebbau m it  b r e ite m  B lick ,  u n d  z w a r  in G u t m a d in g e n

1 Vortrag, gehalten anläßlich der zweiten Doggererz-Tagung am 12. 
und 13. August 1938 in Pegnitz (Franken).

in e i n e r  e tw a  2 , 2 0  m  m ä c h t ig e n  S che ibe  im m itt lern  

L agerte i l ,  in B lu m b e r g  in z w e i  je  1 ,6 0  m  m ä c h t ig e n  

Sc h e ib e n  m it  e in e m  zu  B ruch  g e h e n d e n  Z w i s c h e n 
m itte l .  D ie  f la c h e  S t o ß h ö h e  der  b e tr ie b e n e n  S treben  

l i e g t  d u rch sch n it t l ich  be i  1 0 0  m. B e r g te c h n isc h  sind  
ihr, so fe r n  s ie  n ich t  du rch  G e b ir g s s t ö r u n g e n  v o n  v o r n 
here in  e in g e s c h r ä n k t  w ird ,  k e in e  G re n z e n  g e z o g e n ,  

betr ieb l ich  i s t  s ie  je d o c h  durch  F ö r d e r l e i s t u n g  un d  

V e r h ie b g e s c h w in d ig k e i t ,  a l so  durch  die  m ö g l ic h e  
S t r e b b e le g u n g ,  b e s t im m t.  D ie  H e r e in g e w in n u n g  e r 

f o l g t  in b e id e n  G r u b e n  durch v e r e in ig te  Schräm - und  
S c h ie ß a r b e i t ;  d ie  S t r e b fö r d e r u n g  in G u tm a d in g e n  

durch  R u tsch en ,  in B lu m b e r g  durch B änder .
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Abb. 1. Geologische Profile der Doggererzgebiete.

D ie  D a r s t e l lu n g  d e s  W a n d e r p f e i l e r s t r e b b a u s  in 

d e n  Abb. 2 un d  3 b e z ie h t  s ich a u f  B lu m b e r g  un d  kann  

für  den  G u t m a d in g e r  A bbau  nur b e d in g t  h e r a n g e z o g e n

Abb. 2. Nach dem Umsetzen der Wanderpfeiler.

Abb. 3. Vor dem Umsetzen der Wanderpfeiler.

Abb. 2 und 3. Darstel lung des Wanderpfeilerstrebbaus.
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w e r d e n .  Im  G r u n d e  u n ter sc h e id e n  sich die  be iden  

Arten  der  A b b a u fü h r u n g  nur h in s ich t l ich  d e s  A u s 
ba u m a ter ia ls  u n d  der  V e r h ie b g e s c h w in d ig k e i t .  D ie  

m a n n ig fa c h e n  s o n s t ig e n  A b w e ic h u n g e n  hab en  a uf  die  

B r u c h b i ld u n g  ke inen  E in f lu ß .

P io n ie r a rb e i t  ist  bei der  E in fü h r u n g  d e s  W a n d e r 
p fe i le r s tre b b a u s  in E r z f lö z en  v o n  der  G u t e h o f f n u n g s 
hütte  g e le i s t e t  w o r d e n .  S ie  hat  in G u t m a d in g e n  

zu e in er  Zeit,  a ls  w e s e n t l i c h e  V o r b e d in g u n g e n  für  den  
p la n m ä ß ig e n  B ruchbau in D e u t s c h la n d  noch  z iem lich  

u n b e k a n n t  w a r e n ,  den  W a n d e r k a s t e n  e in g e s e t z t ,  n a c h 
d e m  sich  h e r a u s g e s t e l l t  hatte ,  daß  e in e  e in ig e r m a ß e n  
w ir tsc h a f t l ic h e  N u t z b a r m a c h u n g  der  a rm en  E ise n e rz e  

nur durch e in en  v e r s a t z lo s e n  A bbau  m ö g l ic h  w ar.  
Sp ä ter  hat  dan n  die  D o g g e r e r z b e r g b a u  G m b H .  (S a a r -  
H ü t t e n w e r k e )  in Z o l lh a u s -B lu m b e r g ,  d ie  v o n  v o r n 
herein  a u f  bre ite s ter  G r u n d la g e  arbe ite te ,  unter  im m er  
w ie d e r  v e rä n d e r te n  B e tr i e b s b e d in g u n g e n  die  z w e c k 

m ä ß ig s t e  A b b a u g e s t a l t u n g  e n tw ic k e lt .

A l lg e m e in  hat  die E r fa h r u n g  g e le h r t ,  daß  ein  

p la n m ä ß ig e r  S trebbetr ieb  bei w e n i g e r  a ls  25  in D e c k 
g e b ir g e  o d er  be i  w e n ig e r  a ls  50  m  str e ic h e n d er  E n t 
f e r n u n g  v o m  A u sb iß  d e s  L a g e rs  u n tu n l ich  ist.  In 

g le ic h e r  W e i s e  g i l t  f e rn er  für  be ide  G ru b en ,  daß  
beim  B e g in n  e in e s  n e u e n  Strebs  d a s  e r s t m a l ig e  v o l l 
s t ä n d i g e  H er e in b r e c h e n  d e s  D a c h g e b ir g e s  a u f  sich  

w a rten  läß t  un d  kr it ische  T a g e  hervorruft ,  in den en  

die  g e s a m t e  L ast  d e s  ü b e r r a g en d e n  S c h ic h te n p a k e ts  
v o m  A u sb a u  g e t r a g e n  w e r d e n  m uß ,  so fe r n  e s  sich  

nicht  —  w a s  n o ch  u n g ü n s t i g e r  ist —  in sich  »auf 
g e h ä n g t«  hat.  V e rs tä rk u n g  d e s  A u sb a u s ,  s o f o r t ig e s  

A u s w e c h s e ln  g e b r o c h e n e r  H ö lz e r  s o w ie  S c h ie ß a r b e it  

im  B r u c h fe ld  s in d  dann un er lä ß l ich .  E s  e r s c h e in t  
m a n c h m a l  b e sser ,  e in en  bere i ts  la u fe n d e n  Streb bei  
a u ftr e te n d en  S c h w ie r ig k e i t e n  w e i te r z u fü h r e n ,  a ls  an 

a nd erer  S te l le  neu  a u fz u h a u e n  u n d  die  G e f a h r e n  des  

S tr e b b e g in n s  n o c h m a ls  in K auf  zu n ehm en .

B e im  la u fe n d e n  S trebbetr ieb  bricht der  O rn a ten -  

ton  g u t  u n d  v o l l s t ä n d ig  here in  u n d  fü l l t  m i t  e in e r  
S c h ü t tu n g sz a h l  v o n  1,5 d a s  B r u c h fe ld  h in re ichend  

aus .  F a l l s  e in  s e lb s t t r a g e n d e s  H a u p t h a n g e n d e s  v o r 
h a n d e n  w ä re ,  w ü r d e  d i e s e s  e in e  v o l l s t ä n d ig e  A u f la g e  

f in d en .  N a c h  1 5 - 2 5  m  w e i te r m  A b b a u fo r tsc h r i t t  
brechen  nach v o r a u s g e g a n g e n e m  H a u p td r u c k  die  

M e r g e l  u n d  Kalke  d e s  M a lm s  b is  zu T a g e  nach.  
S t e l l e n w e i s e  —  über d e m  S t o b e r g a b b ä u  in B lu m b e r g  

r e g e l m ä ß i g  —  s in d  t ie fe ,  b is  1 ,5 0  m  breite  R is se  im 
T a g e s g e lä n d e  der  B e rg r ü c k e n  e n t s ta n d e n .

D a s  K a r l - E g o n s - B e r g w e r k  in G u t m a d in g e n  b e 
treibt  zur Z e it  e in en  Streb v o n  rd. 1 0 0  m  f la ch er  H ö h e ,

1 ,60  m  F e ld e sb r e i t e  u n d  2 , 2 0  m S tr e b m ä c h t ig k e it .  A u s  
G rü n d en ,  d ie  im  T a g e s b e t r ie b  l ie g e n ,  kan n  nur e in e  

v e r h ä lt n is m ä ß ig  g e r in g e  tä g l ic h e  H ö c h s t m e n g e  g e 
f ö r d e r t  w e r d e n .  D e r  A b b a u fo r t sc h r i t t  is t  da h er  recht  

g e r i n g ;  v o n  2 ,5  zu 2 ,5  T a g e n  w ird  d a s  F e ld  v e rh a u e n .  
W e n n  tro tz  d i e s e s  o f f e n b a r e n  V e r s t o ß e s  g e g e n  die  

G r u n d r e g e l  d e s  s c h n e l len  V erh ieb s  im  A b bau  keine  

S c h w ie r ig k e i t e n  e n t s t a n d e n  sind ,  dü rf te  d ie s  au f  

f o l g e n d e  M a ß n a h m e n  zu rü ck zu fü h ren  se in :

1. Im  A u sb a u  f in d e n  —  auch a ls  K a pp en  —  nur  

2 0  cm  starke  H ö lz e r  V e r w e n d u n g .

2. D ie  W a n d e r k a s t e n  s in d  (m i t  S c h la g -  u n d  Kipp-  

s c h ie n e )  a u s  R e ic h s b a h n - N o r m a ls c h ie n e n  a u f 
g e f ü h r t ,  v e r f ü g e n  a l so  über  e in e  g e w a l t ig e  T r a g 

kraft .  Ihre G r u n d f lä c h e  b e tr ä g t  1 ,5  m al  1 m 2, ihr  
l ichter  A b sta n d  0 , 9 0  m.

3. U n t e r  d e m  H a n g e n d e n  w ir d  e in e  0 , 8 0  m  starke  

E rzb ank  a n g e b a u t ,  d ie  e in e  t r a g f ä h i g e ,  s t e in f a l l 

s ichere  F ir s te  b i ldet .  D e r  O r n a t e n t o n  w ü rd e  die  

2 , 5 t ä g i g e  V e r h ie b d a u e r  n ic h t  ü b er s te h e n .

4. D ie  S tr e b fü h r u n g  i s t  a l s  F l i e ß  betr ieb  g e s t a l t e t :  

im g l e i c h e n  M a ß  w i e  d a s  H a u f w e r k  im neuen  
F e ld  w e g g e f ö r d e r t  w ird ,  s e t z t  m a n  F ö r d e r 

m it te l  u n d  W a n d e r k a s t e n  u m .  D e r  A n tr ie b sm o to r  
s te h t  am  R u ts c h e n a u s t r a g e n d e .  D e r  Bruch w ird  

s o f o r t  h e r e i n g e h o l t ;  d a m it  w ir d  v erm ied en ,  daß  

d er  un tere  S tr e b te i l  zu l a n g e  o f f e n s t e h t .

5. D e r  S c h r a m  is t  s o  g e f ü h r t ,  d a ß  er  a ls  A b b a u so h le  

e in e  s e h r  h arte  E r z z o n e  f r e i l e g t .  A u sb a u  und  
W a n d e r p f e i l e r  hab en  a u f  d ie se r  E rzbank e inen  

ä u ß e r s t  f e s t e n  S ta n d .  D ie  E rzb a n k  wirkt  als  

W id e r la g e r .

D ie  D o g g e r e r z b e r g b a u  G m b H ,  in B lu m b e r g  ist  

der  F o r d e r u n g  nach  e in e m  g a n z  starren  A usbau  

w e i t e s t g e h e n d  g e r e c h t  g e w o r d e n .  In der  E rkenntn is ,  
daß  i n f o l g e  d e s  f e h l e n d e n  s e lb s t t r a g e n d e n  H a u p t 
h a n g e n d e n  d a s  D e c k g e b ir g e  b is  zu 1 1 0  in  M ächtigkeit  

m it  s e in e m  g a n z e n  G e w ic h t  v o m  A u sb a u  a u fg e n o m m e n  
w e r d e n  m u ß ,  is t  der  S tr e b a u s b a u  a u f  d i e s e lb e  U n n a ch 
g i e b ig k e i t  g e b r a c h t  w o r d e n ,  w i e  s ie  d ie  e isernen  

W a n d e r p f e i l e r  b e s i tz en .  D e r  H o l z s t e m p e l  im  Streb ist 

v o l l s t ä n d ig  du rch  d e n  starren  K a s t e n s t e m p e l  der  

F ir m a  S c h w a r z  m it  6 5  t T r a g k r a f t  e r s e t z t  w o r d e n .  
S ta t t  der  f r ü h e m  H o lz k a p p e n  f i n d e n  P  1 2 -T r ä g e r  mit  
an den  A u f la g e s t e l l e n  e in g e s c h w e i ß t e n  S t e g e n  V er 

w e n d u n g .

D e r  A u sb a u  d e s  o f f e n e n  S tr e b r a u m s  in H o lz  ergab  

e in en  h o h e n  H o lz v e r b r a u c h ,  w e i l  d i e s e s  w e g e n  des  
s tarken  D r u c k e s  h in ter  d e n  W a n d e r k a s t e n  n icht  g erau bt  

w e r d e n  k o n n te .  E s  m u ß t e  v ie lm e h r  zu  e in e m  Drittel  
o d e r  zur  H ä l f t e  d e s  G e s a m t a u s b a u s  g le i c h z e i t i g  a n 
g e s c h o s s e n  w e r d e n ,  d a m it  e in  r e g e l m ä ß i g e s  Abreißen  

d e s  H a n g e n d e n  e in tra t .  E in  w e i t e r e r  N a c h te i l  des  

H o lz a u s b a u s  w a r ,  daß  s ich  d a s  G e b ir g e  j ew ei ls  im 

n e u e n  F e ld  a m  E r z s t o ß  b is  zu  4 0  cm  absetz te .  Die  

A b risse  e r h ö h te n  sich  be i  p e r io d is c h e n  D rücken  auf  

1 m  u n d  1 ,2 0  m. N a c h  d e m  E in b r in g e n  d e s  e isernen  

A u sb a u s  hab en  d ie s e  E r s c h e in u n g e n  n a h e z u  g a n z  au f 
g e h ö r t .  F ü r  den  W a n d e r k a s t e n b a u  w e r d e n  a u ssc h l ieß 
lich P  1 0 -T r ä g e r  m it  an d e n  A u f la g e e n d e n  e in g e 

s c h w e iß t e n  V e r s t ä r k u n g s s t e g e n  v e r w e n d e t .  In halber  

K a ste n h ö h e  baut m a n  C o o k s o n s c h e  A u slöseba lken  

e in ,  d ie  e in  s c h n e l l e s  u n d  g e f a h r l o s e s  U m s e tz e n  der 

K a sten  g e w ä h r l e i s t e n .

U m  d a s  Erz  m ö g l i c h s t  v o l l s t ä n d ig  abzubauen,  ist 

m an dazu  ü b e r g e g a n g e n ,  d a s  L a g e r  in z w e i  Scheiben  

h e r e in z u g e w in n e n .  B e i  d e m  v o r a u s g e g a n g e n e n  Ver 
su ch ,  in nur  e i n e r  S c h e ib e  v o n  2 ,8 0  m  M ächtigkeit  

zu bau en ,  h at  m a n  e rk a n n t ,  d a ß  e in e  A b b a u h ö h e  von  

m eh r  a ls  2 ,3 0  in s i c h e rh e i t l ic h  a u s  f o l g e n d e n  G ründen  

nicht  v e r a n t w o r t e t  w e r d e n  k a n n :  1. D ie  S t a n d f e s t ig 

keit  d e s  A u sb a u s  u n d  der  P f e i l e r  i s t  zu g e r i n g  (zu  

labi l ) .  2. D a s  a b s o lu t e  S e n k u n g s m a ß  d e r  A bbaufirste  

is t  zu g r o ß .  3. E in  A u sb a u  lä ß t  s ich  z u v e r lä s s ig  nur 

u n ter  E in h a l t u n g  der  G r e n z e n  der  R e ic h w e ite  e in es  

M a n n e s  ( 2 , 3 0  m )  e in b r in g e n .

D er  V o r s c h la g ,  2 ,2 0  m  der  u n ter n  L a g e rp a r t ie  zu 

b a u en  u n d  die  v e r b le ib e n d e n  1 ,8 0  in a u s  d e m  Bruch  

zu g e w in n e n ,  w a r  a u s  s i c h e r h e i t l ic h e n  E r w ä g u n g e n  

v o n  v o r n h e r e in  a b z u le h n e n .  D ie  Art d e r  E r z fü h r u n g  

d e s  F lö z e s ,  d a s  in d e r  M it te  e in e  e i s e n a r m e  Z o n e  

enth ä l t ,  l e g t e  e s  n a h e ,  d a s  L a g e r  in z w e i  S che iben
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mit e in em  1 m s ta rk en  Z w is c h e n m i t t e l  in V erh ieb  zu 

nehmen. E r fa h r u n g e n  der  Z ech e  G o t t e s s e g e n  in O e l s -  

nitz, die ein  6 , 5 0  m m ä c h t ig e s  K o h le n f lö z  in drei  
Scheiben m it  p l a n m ä ß i g e m  B r u c h v e rs a tz  g e b a u t  hatte ,  
bestärkten in d i e s e m  E n t s c h lu ß .

Der  A b sta n d  der  b e id e n  S t ö ß e  w a r  z u n ä c h s t  a u f  

20 bis 25  m b e m e s s e n .  D ie  E r f a h r u n g  leh rte  aber,  
daß das v o l lk o m m e n e  F a l le n  d e s  B r u c h s  in der  obern  
Scheibe a b g e w a r t e t  w e r d e n  m u ß ,  e h e  der  A b ba u  in der  

untern S che ibe  f o l g e n  kann. A n d e r n f a l l s  w ird  die  

Spannung  der  o b ern  S c h e ib e  a u f  d ie  u n ter e  ü b er tr a g en .  
Bei g rö ß erm  A b s ta n d  h i n g e g e n  t r ä g t  der  A u sb a u  der  

untern Sche ibe  nur  d a s  G e w ic h t  der  B r u c h m a ss e .  D ie  

neue P la n u n g  s i e h t  d a h e r  vor ,  d ie  be id en  Sche iben  

mit e inem  Z e i ta b s ta n d  b is  zu 2 Jahren  abzub auen .

Die Stärke d e s  Z w i s c h e n m i t t e l s  k o n n te  g e f a h r lo s  

auf 70 cm und sc h l ie ß l ic h  a u f  5 0  cm h er a b g e d r ü c k t  

werden. D ie  T r e n n s c h ic h t  b e s a ß ,  je  d icker  s ie  war ,  

desto g r ö ß e r e  E i g e n s p a n n u n g e n ,  d ie  s ich n a c h te i l ig  
auf den A u sba u  a u s w ir k te n .  An S te l le n ,  an d e n e n  das  

Zwischenm itte l  d u r c h g e b r o c h e n  w a r ,  z e ig te  s ich  das  

Bruchmaterial der  v o r a u s g e g a n g e n e n  obern  S che ibe  

fest  z u sa m m e n g e d r ü c k t ,  s o  d a ß  e s  o h n e  V o r p fä n d e n  a n 
gebaut w e r d e n  k o n n te .  Im V e r su c h s b e tr ie b  s ind  be ide  

Scheiben m it  d e n s e lb e n  S treck en  a b g e b a u t  w o r d e n .  
Dabei haben sich  w e g e n  d e s  g e w a l t i g e n  A b ba u drucks  

in den S tr e ck e n a b sc h n it t e n  z w isc h e n  o b e r m  un d  

unterm Stoß  w ir t s c h a f t l i c h  u n t r a g b a r e  U n t e r h a l t u n g s 
kosten erg eb en .  Im neu  v o r g e r ic h te t e n  A b b a u fe ld  s ind  

deshalb v o n  v o r n h e r e in  für  b e id e  S t ö ß e  g e t r e n n te  

Strecken a u f g e f a h r e n  w o r d e n .
Eine e r n s te  S t e i n f a l lg e f a h r  h a t  d a s  U m k ip p e n  

der am u n te r sc h r ä m te n  S t o ß  j e w e i l s  s ich  b i ld e n d en  

Erzlagen h e r v o r g e r u f e n .  W i e d e r h o l t  s ind  d ie se  

Erzlagen w ä h r e n d  d e s  U m s e t z e n s  der  W a n d e r 
pfeiler u m g e s c h l a g e n ,  a l s o  zu e in e m  Z eitp un kt ,  in 

welchem v o r ü b e r g e h e n d  der  b is  dah in  a u f  der  

alten K a sten re ih e  la s t e n d e  D r u c k  zu sä tz l ic h  v o m  E r z 

stoß a u f g e n o m m e n  w e r d e n  m uß .  E in e  w ir k s a m e  

G eg e n m a ß n a h m e  f e h l t  b is  h e u te  no ch .  Ein A b sp re izen  

gegen den A u sb a u  is t  s in n lo s ,  s o l a n g e  die  A u s b a u 
stempel im n e u e n  F e l d  n ich t  u n t e r  D r u c k  s te h e n .  E in e  

V erspreizung w ü r d e  auch  d a s  A r b e i ten  u n d  die  

Fahrung am S t o ß  b e h in d e rn .  G e r a d e z u  g e fä h r l i c h  aber  

wäre das E n t fe r n e n  d e r  S p re ize n ,  d a s  j e w e i l s  v o r  d e m  

Schießen v o r g e n o m m e n  w e r d e n  m ü ß te .  E s  i s t  zu 

hoffen, daß  der  v o l l s t ä n d ig e  e i s e r n e  A u sb a u  e i n 

schließlich e i s e r n e r  K a p p en  die  V o r d e r k a n te  d e s  E r z 
stoßes e n t la s t e t  u n d  d a m i t  auch  d e r  B i ld u n g  v o n  

Drucklagen e n t g e g e n w i r k t .
D er  O rn a t e n t o n  b i ld e t  im tr o ck n e n  Z u s ta n d  e in  

gutartiges  D a c h ;  a l l e r d i n g s  b e s i t z t  er  n ich t  d ie  E i g e n 
schaft, zu w a r n e n  o d e r  b e im  A b k lo p f e n  s e in e  F e s t i g 

keit a n z u z e ig e n .  Im n a s s e n  Z u s t a n d  s te l l t  e r  e in  n icht  

ungefäh r l ich es  H a n g e n d e s  d a r ;  er  qu i l l t ,  l ö s t  s ich im 

Verband u n d  n e ig t  zu m  A b b r ö ck e ln  u n d  A b fa l le n  in 

dicken L a g en .  E r s te r ’e s  h a t  w i e d e r h o l t  d ie  S t e m p e l 

köpfe f r e ig e l e g t ,  d em  A u sb a u  s e in e n  H a l t  g e n o m m e n  

und Brüche v e r u r s a c h t ;  l e t z te r e s  i s t  b e s o n d e r s  g e f ä h r 
lich g e w e s e n ,  w e n n  d e r  n a s s e  T o n  ( s p e z i f i s c h e s  

G ew icht b is  zu 2 ,8 )  in g r o ß e n ,  k e i l f ö r m ig e n  B lö ck en  

unvermutet a u s g e s c h la g e n  ist .  An R i s s e n  u n d  K lü ften  

sow ie  bei S i c k e r w a s s e r  i s t  d e s h a lb  d a s  S e tz en  v o n  

U nterzügen  a l lg e m e in  a n g e o r d n e t  w o r d e n .
Ein S trebbruch  m it  tö d l i c h e m  U n f a l l  h a t te  s e in e  

Ursache  darin ,  d a ß  d a s  a u s  d e m  H a n g e n d e n  h e r a u s 
tretende T r o p f w a s s e r  e in  L e t te n b in d e m it te l  v o n  5 cm

Stärke  in e in er  K lu ft  a u s w u s c h  u n d  dadurch  e in er  

G e b ir g s s c h o l l e  G e l e g e n h e i t  g a b ,  zu s ch ieb en .  Ein  
G eb ir g sk e i l  v o n  2 0  m L ä n g e  ( a u f  d ie  f la c h e  B a u h ö h e  

b e z o g e n )  s c h o b  den A u sb a u  um  un d  b e g r u b  e in en  
M a n n  u n ter  s ich.

F ür  die  R ich tu n g  der  m erkbaren  o d e r  v e rm u t l ic h e n  

S c h u b b e w e g u n g e n  i s t  b ish er  k e in e  a l lg e m e in g ü l t ig e  

R e g e l  erk annt  w o r d e n .  D i e s e  A u fg a b e  b le ib t  w e i t e m  

B e o b a c h tu n g e n  V orbehalten .  V o m  G r u n d sa tz ,  nach  
d em  die  S c h u b r ich tu n g  die  S e ite  d e s  g e r i n g s t e n  W i d e r 
s ta n d e s  w ä h lt ,  haben sich w ie d e r h o l t  A b w e ic h u n g e n  

g e z e ig t .  E s  sch e in t ,  daß  w e g e n  d er  b is  z u t a g e  

g e h e n d e n  B rüche  u n d  d e s  f e h le n d e n  Z u s a m m e n h a n g s  

im D e c k g e b ir g s k ö r p e r  r e g e l lo s e  B e w e g u n g s v o r g ä n g e  
S c h u b w ir k u n g e n  a u s z u lö s e n  v e r m ö g e n .  D a b e i  sp ie l t  

d a s  r ech tze i t ig e  u n d  v o l l s t ä n d ig e  F a l le n  d e s  B ru c h e s  
e in e  m a ß g e b l ic h e  R o l le .  N a c h g e w i e s e n  s ind  aber  d ie  

A u sw ir k u n g e n  d e s  b ekan nten  G e h ä n g e s c h u b s  (G u t -  

m a d in g e n  un d  B lu m b e r g )  und  d e s  S c h ie b e n s  in der  

F a l lr ic h tu n g  (be i  m it t e l s t e i l e r  L a g e r u n g  im S c h ö n b e r g -  
N o r d f e ld  bei F r e ib u r g ) .

D ie  g r ö ß t e  B e tr ie b s e r s c h w e r u n g  für  den b a d isch en  

D o g g e r e r z b e r g b a u  ha b en  die  z u s i t z e n d e n  T a g e s 
w ä s s e r  v eru rsa ch t .  D ie  M e n g e  d ie s e r  W ä s s e r  un d  

ihre A u s w ir k u n g e n  bei der  G e w in n u n g  u n d  F ö r d e r u n g  
s in d  w e d e r  v o r a u s z u s e h e n  n o c h  w ir k sa m  zu b e k ä m p fen  

g e w e s e n .  M it  A u s n a h m e  fo r t w ä h r e n d e n  P u m p e n s  

s ta n d  m a n  der  n e u e n  L a g e  m a c h t lo s  g e g e n ü b e r .  D ie  

F ö r d e r l e i s t u n g  g i n g  u m  m e h r  a ls  5 0 o/o z u rück:  ln  den  

H ö h e n l a g e n  v o n  8 0 0  un d  9 0 0  m w a r e n  be trä ch t l iche  

S c h n e e m e n g e n  g e f a l l e n ,  d ie  a u f  den  t a f e l f ö r m ig e n ,  
durch den  B ruchba u  s t e l l e n w e i s e  e in g e s e n k t e n  B e r g 
rücken  l ie g e n  b l ieb en  u n d  n a ch  d e m  A u f ta u e n  z u 
sa m m e n  m it  d em  in den  G e b ir g s s p a l t e n  g e f r o r e n e n  

W a s s e r  in d a s  l o s e  D e c k g e b ir g e  d r a n g e n .  D i e s e s  

n e b s t  d e m  a lten  M a n n  s o g  sich w i e  e in  S c h w a m m  v o l l .  
A ls  d ie  W a s s e r a u f n a h m e f ä h i g k e i t  e r s c h ö p f t  w ar ,  

t r o p f te n  a l le  w e i t e r n  Z u f l ü s s e  in den  Abbau h in ein ,  ja 

q u o l le n  zum  T e i l  a u s  d e m  w a s s e r t r a g e n d e n ,  un verr itz -  

ten  V a r ia n sk a lk  in F o r m  e in e s  a r te s i s ch en  B r u n n e n s  

h ervor .  A n h a l te n d e r  R e g e n  s o r g t e  dafü r ,  d a ß  die  A b 
b a u e  u n d  S treck en  m o n a t e l a n g  zu m  T e i l  u n ter  W a s s e r  

s ta n d e n .  D e r  O rn a t e n t o n  w u r d e  b r ü c h ig  u n d  fa u l ;  

n e b e n  d e r  F ö r d e r e r s c h w e r u n g  s t i e g  d ie  U n f a l lg e f a h r .  

O b e in e  g e e i g n e t e  S t e l lu n g  der  S tr e b fr o n t  m it  der  

M ö g l i c h k e i t  d e s  W a s s e r a b f l u s s e s  in d e n  a l ten  M a nn  

e in e  S ic h e r u n g  für  d ie  Z u k u n f t  e r m ö g l ic h t ,  o d e r  

w e lc h e  M a ß n a h m e n  s o n s t  e r g r i f f e n  w e r d e n  k ö n n e n ,  
l ä ß t  s ich im R a h m en  d ie s e s  kurzen  B e r ic h te s  nicht  

erörtern .

Z u m  S c h lu ß  se i  n o c h  d e s  A b b a u s  am w e s t l i c h e n  

S c h w a r z w a ld r a n d  g e d a c h t ,  w o  d ie  R o h s t o f f b e t r i e b e  

der  Ver.  S ta h lw e r k e  G m b H ,  an v e r s c h ie d e n e n  S te l len  

da s  E is e n e r z la g e r  d e s  M u r c h i s o n a e h o r i z o n t e s  im  

u n ter n  D o g g e r  a u f g e s c h l o s s e n  u n d  in A b ba u  g e 

n o m m e n  hab en .  D ie  i n f o l g e  der  R h e in t a lg r a b e n 
v e r w e r f u n g  stark  z e r s tü ck e l t en  J u r a sc h o l le n  w e i s e n  

fü r  e in e  V o r r ic h tu n g  g e s c h l o s s e n e r  B a u f e ld e r  s c h w i e 

r ige  V e r h ä l tn i s s e  auf .  E in  V e r su c h s a b b a u ,  der  a ls  

W a n d e r p f e i le r b r u c h b a u  in e in er  u n ter  2 0 °  g e 
n e ig te n  S c h o l l e  m it  im E in f a l l e n  s t e h e n d e r  S t o ß f r o n t  

u n t e r n o m m e n  w o r d e n  ist ,  h a t  a u f g e g e b e n  w e r d e n  

m ü s s e n ,  da w e s e n t l i c h e  V o r a u s s e t z u n g e n  fü r  e in en  

g l e i c h m ä ß i g e n  ra sc h e n  V e r h ieb  n ich t  e in g e h a l t e n  

w e r d e n  k o n n te n .  S c h r ä m a r b e it  i s t  in d e m  k i e s e l s ä u r e 

re ichen  ha r ten  E r zk ö rp er  n icht  a n w e n d b a r .  D i e  der
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H e r e in g e w in n u n g  a u ssc h l ieß l ic h  d ie n e n d e  S c h ie ß a r b e it  

hat tro tz  V o rg ese tz ter  E in b ru ch sö r ter  den  A u sb a u  und  

die F ö rd er m itte l  f o r t g e s e t z t  stark b e s c h ä d ig t ;  der  

H o lz a u s b a u  un d  die h ö lzern en  W a n d e r k a s t e n  w a ren  
a u f  die D a u er  den a u f tr e te n d en  D rücken  nicht  g e 
w a c h s e n ,  der V erhieb b lieb  m eh r  u n d  m eh r  zurück,  
un d  a ls  sch l ieß l ich  auch hier  p lö tz l ich  g r o ß e  M e n g e n  

T a g e s w ä s s e r  in den Abbau d r a n g e n ,  g e r i e t  der  Streb  

in Verbruch.  N e u e  B r u ch b a u v ersu ch e  m it  e is er n e m  
A u sbau  un d  w e i t  V o rg ese tz ten  E inb ru ch örtern  sind  

im G a n g e .  A n dere  E r fa h r u n g e n  über  B ruchbau im 
E ise n e r z la g e r  d e s  M u r c h is o n a e h o r iz o n t e s  l i e g e n  in 

B a d en  n icht  vor.
Aus* den v o r s te h e n d e n  A u s fü h r u n g e n  g e h t  hervor,  

daß der  W a n d er p fe i le r b r u c h b a u  im D o g g e r e r z  den  

g r u b e n s ic h e r h e it l ich en  F o r d e r u n g e n  g e r e c h t  w ird .  Für  

die v e r h ä l tn is m ä ß ig  g r o ß e  U n f a l lh ä u f ig k e i t  kann man  
die  A b b a u w e ise  als so lc h e  n icht  v e ra n tw o rt l i ch  m a chen .  
D ie  U n f ä l l e  in f o lg e  v o n  S te in fa l l  s ind  z u m e is t  a u f  die  

A r b e i t sw e ise  d e s  E in ze ln en  zu rü ck zu fü h ren  g e w e s e n .  
Dabei  hat  der h o h e  Ante i l  b e r g fre m d e r  B e le g s c h a f t s 

m i tg l i e d e r  e in e  e n tsc h e id e n d e  R o l le  g e sp ie l t .
Ü b er e in s t im m en d  mit den im S te in k o h len b e rg b a u  

g e w o n n e n e n  E r k e n n tn is se n  über d ie  B e tr ieb ss ich erh e it  

d e s  W a n d er p fe i le r b r u c h b a u s  u n d  s o n s t ig e n  im b e r g 
bau l ichen  S chr if t tum  w ie d e r g e g e b e n e n  E r fa h r u n g e n  

haben  sich für  die D o g g e r e r z g e w i n n u n g  in Baden  

f o lg e n d e  G ru n d sä tz e  e r g e b e n :
1. Bruchbau im R ü c k b a u .  2. S c h n e l ler  Verhieb .

3. V erhieb nach g le ic h b le ib e n d e m  R h y t h m u s :  d i e 
s e l b e n  Leute  verr ichten im m er  d i e s e l b e n  A rbe iten .
4. A u sba u  und W a n d e r k a s te n  g a n z  starr  g e s ta l t e n .
5. B ank rechte  S tr e b h ö h e  nicht  üb er  2 ,2 0  m. 6. R a sch es  

und v o l l s t ä n d ig e s  W e r f e n  d e s  B ruchs ,  n ö t ig e n f a l l s  

un ter  A n w e n d u n g  von  Sch ieß a rb e it  m it  t i e f e n  B o h r 
löchern .  7. S c h n e l le s  und r e s t lo s e s  R au ben  v o n  

A u sb a u te i len  h in ter  den W a n d e r p fe i le r n .  8. K app en

o d e r  S c h a le is en  qu er  zur  R ic h tu n g  d e s  F ö rd erm itte ls  

und E r z s t o ß e s  le g e n .  9. F e ld e s b r e i t e  nicht iiber  

1 ,8 0  m ;  o f f e n e  S trebbre ite  z w i s c h e n  E rzs to ß  und
W a n d e r p f e i l e r v o r d e r k a n t e  n ich t  m e h r  a ls  2 ,5  F e ld e s 

breiten.  10. A u sb a u  p l a n m ä ß i g  un d  mit B a u e in 
he iten  g l e i c h e r  D r u c k f e s t ig k e i t .  11. G e n a u e  A u s 
richtung'’ der  W a n d e r p f e i l e r  m it  f lu c h tr e c h te r  S ta p e 
lu n g  der  e in z e ln e n  S c h ie n e n .  12 .  V erke i len  der  
W a n d e r p f e i l e r  durch  H a r t h o lz k e i l e .  13.  Lichter A b 
sta n d  der  W a n d e r p f e i l e r  n ich t  üb er  1 m. 14. R asch es  

U m s e t z e n  der  P f e i l e r  n a c h  d e m  S e tz e n  e in e s  A u s h i l f s 
p fe i le r s  un d  n a c h  S ic h e r u n g  der  F ir s te  im Bereich  

d e s  a lten  P f e i l e r s ;  V e r w e n d u n g  v o n  A u s lö s e v o r r i c h 
tu n g en .  15. W e g r ä u m e n  d e s  H a u f w e r k s  im n eu en  Feld  

in sc h m a le m  Kerb, d a m i t  b a l d ig s t  e in  v o r lä u f ig e r  A u s 

bau e in g eb ra c h t  w e r d e n  kann.
Bei B e a c h tu n g  d ie se r  G r u n d r e g e l n  w ird  der  p la n 

m ä ß ig e  B ruchbau im D o g g e r e r z  d ie  G e w ä h r  für  eine  

s ichere  A b b a u w e i s e  b ie ten .

Z u s a m m e n f a s s u n g .

D ie  G e w in n u n g  der  s ü d d e u t s c h e n  D o g g e r e r z e  ist 

mit R ü ck s ich t  a u f  den g e r i n g e n  F e - G e h a l t  w ir t s c h a f t 
lich nur in F o r m  e in e s  v e r s a t z l o s e n  A b b a u s  m öglich .  
D a b ei  h a t  s ich der  a u s  d e m  S te in k o h le n b e r g b a u  über 
n o m m e n e  W a n d e r p f e i l e r b r u c h b a u  in te ch n isc h e r ,  w ir t 
sc h a f t l ich er  und s ic h e rh e i t l ic h e r  H in s i c h t  a ls  z w e ck 
m ä ß ig  e r w ie se n ,  ln d er  O r g a n i s a t io n  der  S treb füh ru ng  

b e s te h t  e in e  w e i t g e h e n d e  Ü b e r e in s t i m m u n g  mit dem  
W a n d e r k a s t e n s t r e b  im S t e in k o h le n f lö z .  Beachtliche  

A b w e ic h u n g e n  hab en  s ich  j e d o c h  im V erha lten  der 
h a n g e n d e n  G e b ir g s s c h ic h t e n  g e z e i g t .  S ie  s in d  haupt

säch l ich  dad u rch  b e d in g t ,  d a ß  d a s  g e o l o g i s c h  junge  

D e c k g e b ir g e  der  J ur a b e r g e  k e in e n  in s ich  tragenden  

f e s t e n  G e s t e in s v e r b a n d  bi ldet .  B e o b a c h tu n g e n  im 

B ruchbau b a d isc h e r  D o g g e r e r z w e r k e  un d  M aßnahm en  

für  e in e  b e tr ie b s s ic h e r e  A b b a u w e i s e  w e r d e n  erörtert.

Der Flachriß als ergänzende Konstruktionsgrundlage bergbaulicher Sonderrisse.
Von Professor Dr. H. M ü l l e r ,  Freiberg (Sa.).

Die in den Normen für Markscheidewesen im A b 
schnitt C des Normblattes DIN BERG 1901 aufgeführten  
Sonderrisse des Markscheiders nehmen nicht nur in bezug  
auf ihre inhaltlichen, sondern zum großen Teil  auch hin
sichtlich ihrer konstruktiven Grundlagen eine Sonder
stellung im bergbaulichen Rißwesen ein. Die Kenn
zeichnung der inhaltlichen W iedergabe ist bereits an 
anderer Stelle erörtert w o r d e n 1. Die große  und für den 
Betrieb äußerst wichtige Gruppe aller in Betracht kom m en
den Sonderrisse wurde dabei mit der einheitlichen Bezeich
nung »Betriebsgrubenbild« zusammengefaßt und dadurch 
scharf getrennt von dem gewohnten amtlichen Grubenbild. 
Die Sonderstellung, die ein Teil  der Pläne des Betriebs
grubenbildes im Hinblick auf die Konstruktionsgrundlagen  
einnimmt, bezieht sich auf die Überschreitung des Rahmens,  
der für die amtlichen Risse festgelegt ist in der durch die 
senkrechte Parallelprojektion gegebenen  Anwendung der 
gebräuchlichsten Hauptbildebenen mit der Bildtafel in der 
Horizontalebene (Grundriß) und in der Vertikalebene  
(Aufriß, Querschnitt bzw. Seitenriß, Längsschnitt, Seiger
riß). Für einen Teil  der Sonderrisse bleiben diese grund
legenden Bezugsebenen bestehen und unentbehrlich, z. B. 
für die Lagerstättenentwurfsrisse, die Grundbesitzpläne, die 
Höhenlinienpläne usw. Darüber hinaus wird jedoch für die 
Anfertigung einiger wichtiger Sonderpläne eine Erweite-

1 Mü l l e r :  Das Betriebsgrubenbild, Mitt. Markscheidewes.49(1938)S.41.

rung im Gebrauch zusätzlicher Darstellungsmöglichkeiten 
zweckmäßig, Die Anmerkung im Norm blatt  DIN BERG 1901 
läßt für einen Teil  der Sonderpläne eine Anfertigung in 
Flachrissen oder in Schaltbildern zu, die außerdem noch 
nötigenfalls durch erläuternde Hochbilder ergänzt werden 
können. Da die Modelle  die Ausdrucksform der Bild- 
gebun g  durch die Zeichnung verlassen, scheiden sie hier 
bei den weitern Betrachtungen aus, obschon im Hinblick 
auf ihre oft recht vorteilhafte Herstel lung nicht verkannt 
werden darf, daß -  ebenso w ie  bei den perspektivischen 
Abbildungen die sorgfältige  und vielse itige Anfertigung 
geeigneter zeichnerischer Unterlagen stets unumgängliche  
Voraussetzung ist und daß dabei neben den maßgeblichen 
Grundrissen und Schnitten auch andere ergänzende Kon
struktionen, im besondern die Darstel lungen im Flachriß, 
von ausschlaggebender Bedeutung sein können.

ln dem ursprünglichen Hauptbereich des markscheide- 
rischen Rißwesens,  dem amtlichen Grubenbild,  bleibt die 
ausschließliche V erw endung der fundamentalen Kartierung 
in der Horizontal- und Vertikalebene frei von zusätzlichen 
Abbildungsverfahren.  Flachrisse oder Schaubilder usw. 
haben nach den geltenden Vorschriften im amtlichen 
Grubenbild keinen Platz. Sow eit  die Anwendung er
gänzender Konstruktionen in Einzelfällen auch für die 
Plane des amtlichen bergbaulichen Kartenwerks zweck
mäßig wird, müssen diese in Beachtung der behördlichen
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Vorschriften aus dem amtlichen Grubenbild ausgeschieden  
und zur gleichzeitigen W ahrung der formellen Ein
heitlichkeit in Zukunft dem Abschnitt C des Normblattes  
DIN BERG 1901, den Sonderrissen bzw. dem Betriebs
grubenbild, zugewiesen werden.

Die Schaubilder, sow ohl auf räumlich wirkender als 
auch auf einfacher graphischer Grundlage aufbauend,  
haben als ergänzende Darstellungen im bergmännischen  
Rißwesen bereitwilligste Aufnahme und besonders im 
Laufe der letzten beiden Jahrzehnte durch ihre inzwischen  
immer wieder unter Beweis gestell te  erfolgreiche Be 
nutzung und Auswertungsm öglichkeit  weiteste  Verbreitung 
gefunden. Die Konstruktion im Flachriß dagegen stößt in 
der Praxis größtenteils immer noch auf eine zum mindesten  
wenig geförderte und nicht voll anerkennende, wenn nicht 
gar ablehnende Stellungnahme. Es erscheint deshalb an
gebracht, mit Rücksicht auf den großen Nutzen, den die 
Anfertigung des Flachrisses in vielen Sonderfällen bietet, 
die grundlegenden Vorteile dieser Rißart herauszustellen  
und mit einigen Beispielen zu belegen, um dadurch eine 
für die Zukunft erstrebenswerte al lgemeinere Heranziehung  
dieser Darstellungsart zu fördern.

Bei dem F l a c h r i ß  kann die Bildebene mit dem 
Hangenden oder Liegenden der Lagerstätte zusam m en
fallend gedacht werden, sofern die Lagerstätte se lbst  als 
ebenflächiger Körper ausgebildet ist, d. h. bedeutsame Ab
weichungen von dieser Form weder  in streichender Er
streckung noch in Richtung des Einfallens vorliegen. Sind 
solche Unregelmäßigkeiten in der Form der Lagerstätte 
gegeben, so  ist damit die Abbildung im Flachriß keines
wegs ausgeschlossen oder auch nur behindert. Die A b 
weichungen von dem normalen Verhalten lassen sich so 
wohl in Richtung des Streichens als auch in Richtung des  
Einfallens für die Konstruktion erfassen und zur Dar
stellung bringen1. Für die Anlage des Flachrisses bieten 
unregelmäßig ausgebildete  Lagerstätten somit keine 
Schwierigkeiten, jedoch lassen sie die obige  Erklärung,  
nach der Bildebene und H angendes  oder Liegendes sich 
decken sollen, nicht mehr in aller Strenge zutreffend er
scheinen. Berücksichtigt man aber, daß sich alle Ab
weichungen von der ebenflächigen Ausbildung der Lager
stätte im Flachriß durch den Einsatz konstruktiver Be
sonderheiten genaustens kartieren lassen, so  bleibt grund
sätzlich die Berechtigung für die oben angegebene  Begriffs
bestimmung bestehen, wonach die Ebene des flachen  
Risses und die Ebene der Lagerstätte zusammenfallend  
gedacht werden können. Praktisch ist bei der Anlage des  
Flachrisses die Bildtafel zw eck m äß ig  in einen beliebigen  
Abstand von der Lagerstätte zu verlegen, so  wie es bei dem  
Grund- und Seigerriß üblich ist. An der Abbildung selbst  
wird dadurch bekanntlich nichts geändert.

Der angegebenen Kennzeichnung entsprechend ist die 
Bildebene des Flachrisses in bezug  auf den Grad ihrer 
Schrägstellung an das Einfalleri der darzustellenden Lager
stätte gebunden. Sie muß infolgedessen eine von dem je
weiligen Einfallen abhängige  veränderliche Lage im Raum 
einnehmen. Innerhalb der Grenzen von 0° bis 90° ergibt  
sich somit für den Flachriß eine Zwischenstel lung zwischen  
der Horizontalprojektion (Grundriß) und der streichenden  
Vertikalprojektion (Seigerriß). Daraus folgt , daß der Flach
riß wegen seiner grundsätzlich schrägstehenden Bildebene  
für die übliche markscheiderische Kartierung der M es 
sungen innerhalb der Lagerstätte unbrauchbar ist, denn 
diese verlangt, ohne Rücksicht auf die dadurch entstehen
den projektiven Verzerrungen, die Horizontalprojektion im 
einheitlichen Horizont mit dem Koordinatennetz als Grund
lage oder die Vertikalprojektion in der Seitenriß- (Seiger-  
riß-) Ebene als eindeutig fest l iegende Bezugselemente.

Die Unmöglichkeit ,  das nur in der Horizontalprojektion  
darzustellende Koordinatennetz mit der geneigten  Flachriß
ebene in Einklang zu bringen, muß als Hauptgrund für das 
in Preußen seit dem Jahre 1887 bestehende Verbot zur An-

1 Eine eingehendere Abhandlung hierüber ist vorgesehen für das 
2. Halbjahresheft der Mitteilungen aus dem Markscheidewesen 1938.

fertigung von Flachrissen im amtlichen markscheiderischen  
Rißwesen angesprochen werden. Aus dem Erlaß dieses  
Verbotes geht hervor, daß in alten Zeiten des Bergbaues  
die Flachrißkonstruktion durchaus gebräuchlich und erlaubt 
war. Beispiele solcher Abbildungen sind denn auch be 
kannt und erhalten. So selbstverständlich nun die Aus
schaltung des Flachrisses als Kartierungsgrundlage der Ver
messungen für das amtliche Rißwesen ist, so  ungerecht
fertigt wäre es, das Verbot der Flachrißanfertigung auch 
auf diejenigen Sonderfälle übertragen zu wollen, in denen  
mit Hilfe dieser Rißart in äußerst nützlichen und vorteil 
haften Einzeldarstellungen Besonderheiten zum Ausdruck  
gebracht werden können, deren Abbildung von der er
wähnten allgemeingültigen Vermessungs- und Kartierungs
grundlage in der Horizontalprojektion unabhängig, ist. Man 
würde mit einer solchen Verallgemeinerung des Verbotes  
für die Flachrißanfertigung dem bergmännischen Rißwesen  
eine Ausdrucksmöglichkeit nehmen, die bei passender An
wendung sow ohl in geologischer als auch in rein technisch
betrieblicher Hinsicht von größtem Wert ist. Dies gilt 
gleichermaßen für den Gang- und den Flözbergbau. Eigene  
Erfahrungen haben ergeben, daß für eine Reihe von  
betrieblichen Sonderkartierungen die Darstellung im Flach
riß außerordentlich nützlich ist, und daß bei lagerstätten-  
kundlichen Arbeiten u. U. mit der Flachrißkonstruktion der 
beste W eg  zur Lösung bestimmter Aufgaben vermittelt

Z a h l e n t a f e l  1.
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0 500 500 0 __ __ 500 _
5 500 498 2 — — 500 ---

10 500 492 8 — ' — 500 ---
15 500 483 17 — — 500 __
20 500 470 30 — — 500 ---
25 500 453 47 — _ 500 -_
30 500 433 67 — — 500 __
35 500 410 90 — — 500 ---
40 500 383 117 — — 500 ---
45 500 354 146 — — 500 ---
50 500 321 179 — — 500 ---
55 500 287 213 — — 500 ---
60 500 250 250 433 67 500 ---
65 500 211 289 453 47 500 ---
70 500 171 329 470 30 500 --
75 500 129 371 483 17 500 ---
80 500 87 413 492 8 500 ---
85 500 44 456 498 2 500 ---
90 500 0 500 500 0 500 —
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70 70 24 46 66 4 70 —

75 70 18 52 68 2 70 - -

80 70 12 58 69 1 70 —

85 70 6 64 70 0 70 —

90 70 0 70 70 0 70
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wird. Der Grund dafür liegt in der Hauptsache  
in der unverkürzten Wiedergabe der streichen
den u n d  flachen Längen und damit in der un
verzerrten Abbildung der Flächen. Im Grund
riß und im Seigerriß können bekanntlich nur 
die streichenden Längen unverkürzt abgebildet  
werden. Für den Grundriß gilt das aber auch 
nur bei söhligem Verlauf der Strecken, für den 
Seigerriß nur bei Beachtung der verbesserten  
Konstruktionsvorschläge von Professor N e h m 1.

Die f l a c h e  B a u h ö h e ,  die dieselbe  
— leider meistens nicht genug gewürdigte  — 
Bedeutung hat wie die streichende Erstreckung, 
wird in der grundrißlichen und seigerrißlichen 
Projektion je  nach dem 
Einfallen der Lagerstätte  
mehr oder weniger stark 
verkürzt. Im Flachriß 
dagegen kommen die 
Längen b e i d e r  Rich
tungen unverzerrt zur 
Darstellung, und gerade  
dieser Vorteil spielt  bei 
vielen betrieblichen und 
geologischen Arbeiten des 
Bergmanns, bei denen 
Kartierungen die Haupt
grundlage bilden, eine 
große R olle2.

Einen zahlenmäßigen  
Überblick über den Ein
fluß der verschiedenen  
Projektionen auf die Ab
bildung der flachen Bau
höhe vermitteln die 
Zahlentafeln 1 und 2, in 
denen von 5° zu 5° Ein
fallen die einzelnen Pro 
jektionswerte zusammen
gestellt  sind, und zwar 
in der Zahlentafel 1 für 
eine einheitliche größere  
flache Bauhöhe (500 m), 
wie sie für erweiterte  
Darstellungen in Betracht 
kommt, und in der 
Zahlentafel 2 für ver
schiedene flache Bau
höhen geringem  Aus
maßes, so wie sie  etwa  
nach dem jeweiligen Ein
fallen den durchschnitt
lichen Bauhöhen der G e 

winnungsbetriebe im 
westfälischen Stein

kohlenrevier entsprechen.
Aus beiden Zahlentafeln  
geht hervor, daß von 
etwa 20° Einfallen an 
eine für viele Sonderfälle  
zweckmäßige  Ausschal
tung der projektiven Ver
kürzungen durch die zu
sätzliche Flachrißanferti-

1 Ne h m:  Die Erweiterung 
markscheiderischer Darstellungs
verfahren im Seigerriß, Mitt. 
Markscbeidewes. 34 (1923) S. 1.

2 So wird z. B. die Anlage 
der äußerst wichtigen Störungs
risse nach den Abhandlungen von 
Ne h m (Olückauf60 [1924J S .421), 
H e n k e  (Glückauf 59 [1923] S. 625) 
und St a c h  (Glückauf 59 [1923] 
S. 669) zweckmäßig als Darstel
lung in der flachen Ebene durch
geführt.
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Flacher Riß der Erzführung eines Ganges.

Abb. 2. Flachriß als Grundlage bergmännisch-betrieblich auszuwertender Kartierungen.
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gung erwünscht sein muß. Für Einfallen unter 20° 
erübrigt sich jede ergänzende Darstellung, da die Ver
kürzungen in der Horizontalprojektion auch bei g ro ßem  
Bauhöhen gering sind und infolgedessen vernachlässigt  
werden können.

Bei steiler Lagerung, von etwa 60° an, wird die flache  
Bauhöhe durch die g ew o h n te  zusätzliche Anfertigung des 
Seigerrisses in den der Wirklichkeit  nahekommenden Aus
maßen wiedergegeben .  Da sich die projektiven Ver
kürzungen auch hier in kleinen Grenzen halten, kann im 
allgemeinen der Seigerriß den Flachriß vertreten. Lediglich  
in dem Bereich von etwa 60 bis 70° Einfallen ist nach 
Bedarf der Seigerriß besser durch den Flachriß zu ersetzen.

Es kann keinem Zweifel  unterliegen,  daß die unver
zerrte Darstellung der streichenden u n d  flachen Längen 
und damit der Abbaufläche im Flachriß für die Erledigung  
der mannigfaltigsten Arbeiten im Bergbaubetrieb von be 
achtlicher Bedeutung ist. Durch die unvermeidlichen pro
jektiven Verkürzungen der flachen Bauhöhe in der Hori 
zontal- und bei entsprechenden Ausmaßen zum Teil auch in 
der Vertikalprojektion wird der w ünschenswerte  unmittel
bar richtige Einblick in die tatsächlich vorliegenden Ver
hältnisse zum mindesten unnötig erschwert. Dieser N ach
teil macht sich besonders bei der verschiedenartigen Aus
wertung der in Frage  kom m enden Darstellungen als Grund
lage weiterer Bearbeitungen störend bemerkbar.

Aus der großen Anzahl der möglichen Anwendungen  
mögen zwei B e i s p i e l e  die Vorzüge  der ergänzenden  
Flachrißanfertigung unterstreichen. Das erste Beispiel zeigt  
einen Ausschnitt aus der Erzführung eines G anges  (Abb. 1).

Will man diesen Riß der Erzführung in Verbindung mit 
den Kartierungen der N ebengeste inslagerung und -aus- 
bildung am hangenden und l iegenden Salband des G anges  
beispielsweise dazu benutzen, den Zusammenhängen  
zwischen Gangspaltentektonik, N ebengeste inslagerung und 
Erzausscheidung nachzugehen,  so  ist es von leicht ver
ständlichem Vorteil, die flachen Ebenen am hangenden und 
liegenden Salband mit den Darstellungen der N e b e n 
gesteinslagerung sow ie  die Erzführung den wirklichen Ver
hältnissen entsprechend unverzerrt abzubilden. Nur so  
können die Unterlagen — als Deckpausen ausgearbeitet  
und zusam m engelegt  — zu richtigen Folgerungen aus
gewertet werden. Sind dagegen  die Flächen verzerrt, so  
besteht ohne Frage die Gefahr,  hinsichtlich der oben an
gedeuteten Zusam m enhänge in den Rückschlüssen falsche  
Wege zu gehen.

Das zweite  Beispiel (Abb. 2) befaßt sich mit der An
wendung des Flachrisses als Grundlage bergmännisch
betrieblich auszuwertender Kartierungen. Grundsätzlich 
sollen in den großmaßstäblich gehaltenen Betriebsrissen 
dieser Art die Gewinnungspunkte bzw. die jeweils  in Ab
bau stehenden Flächen einer Grube systematisch in Einzel
blättern dargestellt  werden,  unter weit  größerer Berück
sichtigung betrieblicher Einzelheiten, als sie  für die Sonder
baurisse des amtlichen Grubenbildes in Betracht kom m en  
können. Für jeden Abbaubetr ieb ist ein selbständiges  
Blatt anzulegen, das keinen kartographischen Z usam m en
hang mit den übrigen Darstellungen der Grubenbaue und 
der Tagesoberfläche zu beachten hat. Dadurch fällt die 
Rücksicht auf die a l lgemeine Kartierungsgrundlage in der 
Horizontalprojektion fort,  und es kann somit als geeignetste  
Bildebene für diese Sonderdarstellungen die Flachrißebene  
ohne Bedenken zugrunde g e le g t  werden.  Die zur Planung,  
Organisation und Überwachung des Abbaubetriebes not 
wendigen Arbeiten werden dem leitenden Betriebsbeamten  
dadurch erheblich erleichtert, daß er in den e igens auf 
diese Arbeiten abgestellten Kartierungsunterlagen die un
verzerrte Abbaufläche vor sich sieht,  daß er im besondern  
neben den wahren streichenden Längen auch die tatsäch
lichen Maße in der Fallr ichtung ohne weiteres aus dem  
Riß abgreifen kann. Bei mittlerer und steiler Lagerung

wirken sich durch die Zunahme der projektiven Ver
zerrungen die Unterschiede zwischen der Darstellung im 
Flachriß einerseits und dem Grund- bzw. Seigerriß ander
seits erheblich stärker aus als in dem hier angegebenen  
Beispiel aus der flachen Lagerung. Die grundsätzlich vor
teilhafte Nutzanwendung der Flachrißanfertigung für 
diesen Fall zusätzlicher Darstellungen im Bergbau wird 
jedoch auch durch das angeführte Beispiel zur G enüge  
gekennzeichnet.

Zur Vermeidung von Irrtümern sei nochmals nach
drücklichst betont, daß die Kartierung des Abbaubetriebes  
im Flachriß nur als E r g ä n z u n g  zum Grundriß anzusehen  
ist und daß diese Darstellung nur dann Sinn und Berech
tigung hat, wenn sie ausschließlich zur Aufzeichnung  
b e t r i e b l i c h  wichtiger Einzelheiten dienen soll. Jeder  
Betriebspunkt ist dabei auf einem besondern selbständigen  
Blatt wiederzugeben, und es darf kein kartographischer  
Zusammenhang mit den sonstigen Anlagen des Gruben
bildes bestehen. Im besondern hat, w ie  für den Flachriß  
allgemeingültig  bereits hervorgehoben worden ist, die Ein
tragung von Messungsergebnissen in diesen Betriebsrissen  
keinen Platz. Sie muß den amtlichen Unterlagen Vor
behalten bleiben.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die A b 
bildungen im flachen Riß besondere Ansprüche zu befrie
digen vermögen,  obschon ihnen die für das übrige Riß
wesen einheitliche Kartierungsgrundlage fehlt. Die fo lg e 
richtige und unvermeidbare Ausschaltung des Flachrisses  
für die Darstellung der Vermessungsergebnisse  bedeutet  
ke inesw egs eine Herabsetzung se ines Wertes,  denn die An
forderungen, die an die Sonderpläne mit dieser Konstruk
tionsgrundlage gestell t  werden, sind nach den obigen Aus
führungen grundsätzlich anderer Art, als man sie an die 
Grundrisse, Schnitte und Seigerrisse der amtlichen Karten 
zu stellen gew ohnt  ist. Daß die Darstellung dabei in 
kartierungstechnischer Hinsicht aus dem großen Zu
sammenhang herausgelöst wird und sich infolgedessen  
z .B .  nicht ohne weiteres mit der Abbildung der T a g e s 
oberfläche zur D eckung bringen läßt, ist ein dem flachen 
Riß anhaftender Nachteil. Dieser kann aber mit Rück
sicht auf den erstrebten besondern V erw endungszw eck  und 
auf die dann unbestreitbar vorhandenen großen ander
weitigen Vorteile des Flachrisses in Kauf genom m en  
werden. Die in ihrer Bedeutung überwiegenden Vorteile  
erstrecken sich nicht nur auf die u n m i t t e l b a r e  Aus
wertungsmöglichkeit ,  die die Abbildung im Flachriß ver
mittelt, sondern treten oft erst mittelbar bei der weitern  
Nutzanwendung des Risses in Erscheinung, so  z. B. in Ver
bindung mit den notwendigen Grundrissen und Schnitten 
bei der Anfertigung perspektivischer Bilder. D iese  Arbeiten  
führen nur dann zum Ziel, wenn der darzustellende G eg e n 
stand in vorbereitenden, sorgfältig  durchkonstruierten und 
gegense it ig  verankerten Grundrissen und Schnitten erfaßt 
ist. In besonders schwierigen Fällen, bei denen die Klärung  
und Veranschaulichung verwickelter tektonischer und lager- 
stättenkundlicher Verhältnisse zusätzliche Konstruktionen  
erfordert, tritt in der Hauptsache als weitere unentbehrliche  
Voraussetzung die Anfertigung des Flachrisses hinzu. Ohne  
die vorherige Ausarbeitung dieser ergänzenden Grundlage  
kann in schwierigen Fällen die Möglichkeit  zur Ausführung  
eines perspektivischen Bildes überhaupt in Frage geste ll t  
sein. Auch diese auf e igene Erfahrung gegründete  Erkennt
nis mag dazu beitragen, die in Sonderfällen oft überragende  
Bedeutung der Flachrißanfertigung zu unterstreichen.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Die in den Norm en für M arkscheidew esen im Blatt 
DIN BERG 1901 aufgeführten Sonderrisse erfordern neben  
den üblichen Darstellungen in Grundrissen und Schnitten  
te ilweise  die Heranziehung ergänzender Konstruktionen.

' Der Bereich dieser Sonderkonstruktionen umfaßt u. a. auch
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die Abbildung in der flachen Ebene.  Das W esen dieses  
Darstellungsverfahrens wird erörtert, im besondern sein 
vorteilhafter Gebrauch im Bergbau als zusätzliche Kar
tierungsgrundlage für wissenschaftliche und praktische  
Arbeiten geologischer und betrieblicher Art behandelt und

durch zwei Beispiele erläutert. Die wertvolle  Bereicherung,  
die die Sonderabbildung in der flachen Ebene als Unterlage  
für die einschlägigen Arbeiten abzugeben vermag, läßt ihre 
entsprechende Würdigung und Verbreitung in der Praxis 
wünschenswert erscheinen.

Sudetendeutsches Bergrecht.
Von Berghauptmann a. D.

Das heutige Bergrecht im sudetendeutschen Gebiete.

Nach dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers 
über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete vom  
1. Oktober 19381 hat das Deutsche Reich mit der Besetzung  
der sudetendeutschen Gebiete ihre Verwaltung über
nommen. Das dort gültige  Recht bleibt aber bis auf 
weiteres in Kraft, soweit  es nicht dem Sinne der Über
nahme dieser Gebiete durch das Deutsche Reich wider
spricht. Der Reichskommissar2 für die sudetendeutschen  
Gebiete kann mit Zustimmung des zuständigen Reichs
ministers und des Reichsministers des Innern das be 
stehende Recht durch Verordnung ändern; die Verord
nungen werden im Verordnungsblatt für die sudeten
deutschen Gebiete verkündet3. Die Einführung des Reichs
rechts geschieht durch den Führer und Reichskanzler 
oder durch den zuständigen Reichsminister im Ein
vernehmen mit dem Reichsminister des Innern.

Im sudetendeutschen Gebiete gilt danach einstweilen  
noch das in der Tschechoslowakei gültige Bergrecht weiter, 
das ist das ö s t e r r e i c h i s c h e  B e r g r e c h t .  Das G esetz  
über die Gründung des selbständigen tschechoslowakischen  
Staates vom 28. Oktober 1918 Art. 2* hat nämlich alle 
damals in dessen Bereich wirksamen Landes- und Reichs
gesetze der zerfallenen österreichischen Monarchie auf
rechterhalten. Infolgedessen ist dort durch die Staaten
gründung auf bergrechtlichem Gebiete nichts geändert  
w o rd en 5 und damit das allgemeine österreichische Berg
gesetz vom 23. Mai 18546 mit seinen damaligen Nach
gesetzen in Kraft geblieben.  Die tschechoslowakische  
Republik hat zwar seitdem selbst  bergrechtliche Vor
schriften erlassen, die aber den Kern des von Österreich 
übernommenen Bergrechts fast unberührt lassen und über
wiegend das Bergarbeits- und das Versicherungsrecht7 be 
tref fen8.

Das im sudetendeutschen Gebiete heute noch gültige  
österreichische Bergrecht gehört nach seiner geschichtlichen  
Entwicklung und seinen begrifflichen und sozialen Grund
lagen zum deutschen Bergrecht, wenn es auch, wie schon  
die alten österreichischen Bergordnungen, oft eigene, vom  
übrigen deutschen Recht abweichende W eg e  geht. Die 
Grundzüge dieses österreichischen Bergrechts, seine Ent
stehungsgeschichte und die Abweichungen vom Preu-

1 RGBl. S. 1331.
2 Vgl. dazu Zweite Verordnung vom 8. Oktober 1938 (RGBl. S. 1348).
3 Vgl. dazu Erste Verordnung vom 8. Oktober 1938 (RGBl. S. 1345).
4 Sammlung der Gesetze und Verordnungen des tschechoslowakischen 

Staates Nr. 11.
5 Vgl. Z. f. Bergr. 62 (1921) S. 72.
« RGBl. Nr. 146.
7 Nach der Verordnung des Reichsarbeitsministers vom 12. Oktober 

1938 (RGBl. S. 1437) gelten jetzt im sudetendeutschen Gebiet die Reichs
versicherungsordnung, das Angestelltenversicherungsgesetz und das Reichs
knappschaftsgesetz mit den dazu erlassenen Vorschriften und einigen Be
sonderheiten. Versicherungsträger für die knappschaftliche Versicherung 
innerhalb der Reichsknappschaft ist die Sächsische Knappschaft in Freiberg 
in Sachsen.

8 Vgl. W e i z s ä c k e r  und Z i mme r :  System des tschechoslowakischen 
Bergrechts, Prag 1933, S. 13 und 146, wegen der Versicherung der Berg
arbeiter S. 14 und 196, wegen des Schrifttums S. 18 und 146. W e i z s ä c k e r :  
Die Bergrechtsgesetzgebung der Tschechoslowakischen Republik, Z. f. 
Ostrecht 1929, S. 789; Bergbau, Handwörterbuch des Grenz- u. Auslands
deutschtums, Bd. 1, S. 372. Die Gesetze und Verordnungen der Tschecho
slowakei sind auch in der Z. f. Bergr., Hauptregister 1930, S. 53 einzeln 
aufgeführt und in der Zeitschrift selbst abgedruckt.

Dr. W. S c h l ü t e r ,  Bonn.

ßischen Bergrecht sind hier schon behandelt worden; es 
genügt deshalb ein Hinweis  darauf1.

Über den B e r g b a u  im sudetendeutschen G eb ie te2 ist 
kurz zu bemerken, daß der Braunkohlenbergbau die 
erste Stelle einnimmt. Das wichtigste Becken, der Dux- 
Brüxer Kohlenbezirk, l iegt in Nordwest-Böhmen, dort 
werden in 115 Betrieben 30423 Arbeiter, davon 20137 unter
tage, beschäftigt und die Kohlenvorräte auf 10330 Mill. t 
geschätzt.  Im westlichen Zipfel Böhmens befindet sich das 
Falkenau-Elbogener Revier mit einem auf 1700 Mill. t Kohle 
geschätztem Vorrat. Steinkohle wird im Nordosten  
Böhmens, im Schatzlar-Schwadowitzer Bezirk, einer Ver
längerung des Niederschlesisch-Waidenburger Reviers, ge
wonnen (Vorrat auf 78 M il l . t  geschätzt) ,  ferner im Pilsen- 
Mies-Mürschauer Revier mit einem Vorrat von etwa 
46 Mill. t Kohle.

Ob die frühem Erzvorkommen in Nordböhm en wirk
lich erschöpft sind, bedarf noch näherer Untersuchung.  
Eisenwerke gibt es in Brüx-Komotau nordwestlich von 
Karlsbad; Manganerz wird in Kuttenberg u ñ é  bei Platten 
im Erzgebirge gefördert. Zinn kommt auf der Dreikönigs
zeche in Frühbuß vor. Kupferwerke bestehen in Aussig, 
in Wernersdorf bei Braunau und in Dürrmaul bei 
Marienbad. Abbauwürdiges Wolframerz hat man bei 
Rothau-Neudeck gefunden. Nördlich von Mährisch-Schön- 
berg und südwestlich von Budweis  gew innt man »fetten« 
Graphit, Zink bei Karlsbad und Blei bei Mies. Bei 
Joachimsthal im Bereich des böhmischen Erzgebirges wird 
Bergbau auf Uranerz (Uranpechblende) betrieben zur Ge
winnung von Radium oder Radiumsalz. Reiche Kaolin
vorkommen sind bei Karlsbad, Teplitz-Schönau und 
Kosten erschlossen.

Das alte böhmisch-mährische Bergrecht.
Das alte böhmisch-mährische Bergrecht3 ist für die 

ganze deutsche B erggesetzgebu ng  von solcher Bedeutung 
gew esen ,  daß es gerade jetzt, bei der H eim kehr der Sudeten
deutschen zu Großdeutschland als eine Pflicht nationaler 
Dankbarkeit erscheint, seinen reichen Schatz gesetz
geberischer Betätigung rein deutschen Ursprunges,  wie er 
sich kaum auf einem ändern Gebiete  des deutschen Rechts 
Jahrhunderte lang lebendig erhalten hat, auch unserer Zeit 
zu erhalten und näher zu bringen.

D a s  I g l a u e r  B e r g r e c h t .

Das Bergrecht der Stadt Iglau in Mähren, w o  Silber 
gewonnen  wurde, bildet den eigentlichen Ausgangspunkt  
der B erggesetzgebung des frühen Mittelalters für Nord- 
und Mitteldeutschland. Es ist grundlegend gewesen für die 
jüngere sächsische Rechtsentwicklung und hat von da aus 
die ganze neuere deutsche B erggesetzgebung stark beein
flußt. Gerade in Iglau liegt daher der Schlüssel für das 
Verständnis des geschichtlichen deutschen Bergrechts. 
Dabei besteht unverkennbar ein gew isser  Zusammenhang

1 Olückauf 74 (1938) S. 519.

2 T h o s t :  Die sudetendeutsche Wirtschaft, Der Wirtschaftsring 1938, 
S. 1093.

> Vgl. Z y cha :  Das Recht des ältesten deutschen Bergbaus bis ins 
13. Jahrhundert, Berlin 1899; Das böhmische Bergrecht des Mittelalters auf 
der Grundlage des Bergrechts von Iglau, Bd. 1: Die Oeschichte des Iglauer 
Beigiechts und die böhmische Bergwerksverfassung, Bd. 2: Die Quellen 
des Iglauer Bergrechts, Berlin 1900. W e s t h o f f  und S c h l ü t e r : Die Oe- 
schichte des deutschen Bergrechts, Z. Bergr. 50 (1909) S. 69.
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des Iglauer mit dem noch altern Tridentiner Recht, das 
die Quelle für das alpenländische Bergrecht in Österreich 
gewesen ist; das Iglauer Recht enthält durchw eg dieselben  
Rechtsgedanken, w ie  sie sich wenigstens in den Grund
zügen auch in jenen alpenländischen Aufzeichnungen vor
finden.

Geschichtliches.
Der älteste Bergbau Iglaus entwickelte sich an der 

Westseite der Stadt auf dem Altenberger Z ug (mons  
antiquus), der, w ie  der Sitz des altern Tridentiner Berg
rechts, der Calesberg, in landesherrlichem Eigentum stand 
und gefreit, d. h. jedermann zum Schürfen und dem  
Finder zur dauernden Ausbeutung überlassen worden war. 
Deutsche Bergleute haben, ihre Bergbaukunst und ihr 
Bergrecht hierhin mitgebracht.  Dadurch ist der deutsche  
Bergbau in Böhmen nicht nur die Grundlage des Staats
wohlstandes und der Staatsmacht,  sondern auch für die 
Verbreitung des Deutschtums bedeutsam g e w o r d e n 1. Zur 
ersten Aufzeichnung des Bergrechts kam es in Iglau wahr
scheinlich im Jahre 1249. Sie wird schlechthin »Die H and
feste« genannt und stellt  sich als eine in lateinischer 
Sprache vom Stadtnotar aufgenom m ene Verhandlung König  
Wenzels 1. mit den Iglauern über ihr Stadtrecht dar, w o 
von ein Teil die bergrechtliche Satzung enthält. In der 
Einleitung erteilt der König das Privileg dilectis civibus  
nostris in Iglavia et montanis ubique in regno nostro con- 
stitutis; die Handfeste  soll  für die Stadt Iglau gelten und 
außerdem für alle Bergleute,  w o  immer sie sich im König
reich Böhmen aufhalten. Etwa in den Jahren 1265 bis 1280 
wurde das Iglauer Bergrecht neu gefaßt,  wieder in latei
nischer Sprache. Von den dann erschienenen drei deutschen  
Fassungen gehört die erste dem Ende des 13., die zweite  
dem Anfang des 14. Jahrhunderts an, und die letzte dürfte 
in den Jahren 1346 bis 1375 entstanden sein. Die deutschen  
Abfassungen unterscheiden sich von den lateinischen außer 
durch Erweiterungen auch durch größeres Streben nach 
einer planmäßigen Darstellung, durch Vorschriften über 
den Teilverlust w e g e n  vergessener  Zubuße und durch straf
rechtliche Bestimmungen.

Drei Jahrhunderte hindurch hat Iglau se ine beherr
schende Stellung in Bergsachen bewahrt. Durch aus
wandernde Bergleute, durch förmliche Übernahme, dazu 
durch die Tätigkeit  des Iglauer Oberhofs,  der sich jene 
Jahrhunderte hindurch als der höchste Gerichtshof in 
Böhmen erhielt, kam das Iglauer Bergrecht immer weiter  
jenseits der Iglauer Berge zur Geltung. Berggesetz  für 
ganz Böhmen wurde es schon durch W enzel  II. (1283 bis 
1305). Er ließ zwischen 1300—1305 vom italienischen Ju
risten Goczius von Orvieto ein G esetz  vollenden, das oft als 
Constitutiones juris metallici W encesla i  II. bezeichnet wurde,  
sich selbst  aber Jus regale montanorum nennt. Es ist in der 
lateinischen, blumenreichen Sprache der Postglossatoren  
geschrieben und mutet wie  ein sonntägliches Gedicht an; 
durch die Art, w ie  es das gesam te  bergrechtl iche Wissen  
jener Zeit darstellt, hat es sich ein ble ibendes Verdienst  
erworben.

Dem Jus regale l ieg t  die erste F assung des deutschen  
Iglauer Bergrechts zugrunde. Es ist offenbar unter Mit
wirkung praktischer Bergleute zustande gekom m en und 
zeigt neben der Abhängigkeit  von römischrechtlichen und 
kanonischen Quellen eine eigenartige Einkle idung des 
deutschen Rechts in ein römisches Gewand. W enngleich  
sich dieses G esetz  viel mit der Stadt Kuttenberg befaßt  
und deshalb auch als »Kuttenberger Bergordnung« bekannt  
ist, so war es doch nicht nur für diese  Stadt, sondern als 
Berggesetz für ganz Böhmen bestimmt; das sagt die Ein
leitung, worin der König montanis suis per regnum  
Bohemiam universis das Bergbuch übergibt zum Zwecke,  
darin veram juris montanorum cognoscere  veritatem.

Die Constitutiones haben seit  1300 mehr als fünfund-  
einhalb Jahrhunderte hindurch zunächst für ganz Böhmen,  
später wenigstens für einen Teil  davon das m aßgebende

1 W e i z s ä c k e r  a. a. O., Handwörterbuch, S. 373.

Bergrecht gebildet ,  wenn auch mit A bweichungen durch 
die spätere Gesetzgebung, besonders König Rudolfs II. vom  
Jahre 1604, die einiges im Sinne des Joachimsthaler Berg
rechts geändert hat. Erst das österreichische Berggesetz  
vom Jahre 1854 hat die Constitutiones förmlich aufgehoben.  
Im Hauptteile Böhmens hat allerdings die weiter unten 
behandelte  Joachimsthaler Bergordnung der Geltung des 
Iglauer Bergrechts ein Ende bereitet. Immerhin sind die 
unmittelbar aus ihm hervorgegangenen Constitutiones juris 
metallici, besonders als der Bergbau in Iglau allmählich 
zurückgegangen war, für den eigentlichen böhmischen  
Bergbaubezirk, für Kuttenberg und Eyle,  das 1536 eine 
e igene Bergordnung erhalten hatte, bis 1854 in Kraft 
geblieben.

Die Bedeutung des Iglauer Schöffengerichts als O ber 
hof,  von dem Karl IV. 1345 sagt, daß de omnibus et singulis  
montanis cujuscumque metalli per totum regnum Bohemiae  
in dubiis sententiis ad civitatem Iglaviensem civesque ipsos  
pro habenda vera et justa sententia recurritur, erlosch im 
16. Jahrhundert, w o  es Joachimsthal weichen mußte.

Das Iglauer Recht ist aber schon bald nicht nur nach 
Deutschbrod, Kolin und Czaslau übertragen, sondern  
auch als gemeines Bergrecht in Schlesien, besonders  
im Bezirk der Abtei Leubus, in Troppau und im Gebiet  
des Klosters Kamenz übernommen w o r d e n 1. Ebenso hat 
Ungarn das Iglauer Recht übernommen; dort beruhte das 
Stadt- und Bergrecht von Schemnitz,  das Ende des 14. Jahr
hunderts entstanden ist, auf der zweiten lateinischen und 
der dritten deutschen Fassung. Auch in ändern Bergw erks
bezirken Ungarns hat man es im 14. und 15. Jahrhundert 
eingeführt; so  ist es die Grundlage des Göllnitzer und  
Kremnitzer Rechts geworden.  Da auf diesen beiden und 
auf dem Schemnitzer Recht die große  Ungarische Berg
ordnung Maximilians vom Jahre 1575 beruht, darf das 
Iglauer Recht auch als die Grundlage der ungarischen 
B erggese tzgebung bezeichnet werden. Diese  hat die Iglauer 
Grundsätze sogar länger aufrecht erhalten, als sie sich 
gegenüber  Joachimsthal in Böhmen und Mähren selbst  
behaupten konnten.

Das Iglauer Bergrecht ist im Jahre 1363 nach Franken 
vorgedrungen, w o  es Burggraf Friedrich V. von Nürnberg  
für den Bergbau se ines Landes in der zweiten deutschen  
Fassung eingeführt hat. Nach einer verbreiteten Ansicht soll 
es auch für die ältere spanische Bergordnung von 1725, 
für die Bergordnung Neu-Spaniens von 1783 und für die 
Brasiliens vom Jahre 1803 maßgebend g ew esen  sein, und  
zwar infolge einer Übersetzung der Constitutiones juris 
metallici, die der deutsche Rechtsgelehrte Valentin Förster 
bei einem Aufenthalt in Madrid um das Jahr 1560 an
gefertigt  hatte.

Inhalt des Iglauer Bergrechts.
Die Vorschriften des Iglauer Bergrechts weisen in ihren 

Grundzügen eine überraschende Übereinstimmung mit der 
neuzeitl ichen deutschen Berggese tzgebung  auf und bilden 
damit ein ehrenvolles Denkmal für die gesetzgeberische  
Gestaltungskraft der deutschen Bergleute jener so weitab  
l iegenden nationalen Vergangenheit.

a) D a s  B e r g w e r k s e i g e n t u m .  Die Bergwerksberechti
gun g  wurde schon nach dem ältesten Iglauer Bergrecht  
durch Schürfen, Muten und Verleihen erworben. Der end
gültigen Verleihung des gem essenen  Berges g ing  g e w ö h n 
lich die Verleihung eines Suchstollens oder »Neufanges«  
voraus, wohl die erste Form der Anerkennung des Finder
rechts. Hatte der Suchstöllner durch einen meist söhligen  
Bau Lagerstätten aufgesucht und einen Fund gemacht,  so  
hatte er das Vorrecht zum Schürfen und Muten in einer 
Längenausdehnung von dreiundeinhalb Lehen vorwärts  
und rückwärts jener Fundstelle . Ebenso hatte der Finder  
eines neuen Berges,  der Neufänger, der z. B. durch einen 
seiger in die Teufe  gehenden Grubenbau ein Metall ge-

1 Z y c h a :  Zur neusten Literatur über die Wirtschafts- und Rechts
geschichte des deutschen Bergbaus, Vierteljahresschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 6 (1908) S. 111.



funden hatte, dasselbe Vorrecht innerhalb eines Lehen vor 
und nach ihm. Abgesehen von diesen Vorzugsrechten galt 
unbeschränkt das Erstfinderrecht. Wenn der Suchstöllner  
oder Neufänger das Feld weiter aufgeklärt hatte, konnte  
er die Verleihung beantragen. Verle ihungsbehörde war der 
Urbarer, der Königliche Bergbeamte, unter dem Beirat der 
Stadtgeschworenen. Die Verleihungsurkunde wurde mit 
dem Siegel des Königlichen Bergbeamten oder der Stadt 
ausgefertigt. Verliehen wurde ein gestrecktes Feld mit 
ewiger Teufe nach dem Fallen des Ganges,  und zwar sieben  
Lehen zu je sieben Klaftern (6 Fuß Landesmaß). Das  
Längenmaß betrug daher insgesamt 49 Klaftern zu drei
undeinhalb Lehen oder Lanen, vom Rundbaum der Fund
grube nach beiden Seiten gerechnet.  In die Breite wurden  
gegeben  dreiundeinhalb Lanen ins Hangende, eine Lane 
ins Liegende,  die »Vierung«.

W o w egen  schon verliehener Bergwerke das g e w ö h n 
liche Maß nicht verliehen werden konnte,  galten besondere  
Bestimmungen. Das älteste Iglauer Bergrecht kennt und 
nennt schon die Oberschaar, einen Bergwerksteil,  der 
zwischen dem alten und dem neu vermessenen Berge übrig 
geblieben ist, eine bis ins 18. Jahrhundert al lgemein be 
kannte Rechtseinrichtung, die auch in das österreichische  
Berggesetz  von 1854 übernommen und jetzt wieder bei 
den Zwischenfeldern des preußischen Berggesetzes,  z. B. 
im Nachgesetz  vom 18. Juni 1907 Art. XI, verwendet  
worden ist.

Die spätem Fassungen des Iglauer Bergrechts haben 
das Mutungs- und Verleihungsverfahren weiter ausgestaltet.  
So schreibt das Jus regale vor, daß sich der Muter vom  
Urbarer eine Bescheinigung über seine Mutung geben  
lassen soll. Auch finden sich dort e ingehende Vor
schriften darüber, wie  das zeitliche Vorrecht der Mutung  
gewahrt bleiben kann, wenn der Muter nicht den Urbarer 
an seinem Amtssitz trifft. Ebenso war schon nach der 
zweiten lateinischen Ausgabe bei der amtlichen Fundes 
abnahme wie im heutigen Recht die »absolute Abbau
würdigkeit« zu berücksichtigen. Der dem neuen preußischen 
Recht unbekannte Schürfschein, den noch das Preußische  
Allgemeine Landrecht gekannt hat, fehlt im Iglauer Recht. 
Schon nach dem Jus regale war das Schürfen auf fremden  
Boden unbeschränkt, es heißt dort ausdrücklich: in campo  
libero . . . ubilibet et cuilibet est licitum laborare et 
metallum querere; selbst Haus und Hof scheinen nach dem 
Iglauer Bergrecht keine Ausnahme von der Schürffreiheit 
gebildet zu haben.

Nach dem alten Iglauer Bergrecht geht das Bergwerks
eigentum verloren durch Freifahrung w egen  unterlassenen  
Betriebs; sie wurde ausgesprochen, wenn der Betrieb trotz 
öffentlichen Aufrufs an sechs aufeinanderfolgenden Sonn
tagen nicht aufgenommen worden war. Später hat das 
Iglauer Recht die Vorschriften über den Verlust des 
Bergwerkseigentums weiter ausgebildet.  Der Verlust trat, 
wie nach heutigem Recht, ein durch Verzicht, der aber 
Mittwoch vormittags zum nächsten Sonnabend angemeldet  
werden mußte. Ähnlich wie im Preußischen Berggesetz  
§ 163 durften die bisherigen Besitzer Pferde, Seile und  
alles andere Bergwerksgerät mitnehmen, mußten aber die 
Zimmerung, auch das Wasserrad und die Schachtbauten,  
im Grubengebäude belassen. Über den Betriebszwang sagt 
die zweite lateinische Bearbeitung des Iglauer Bergrechts,  
daß in den sieben Lehen zum wenigsten mit drei Schächten, 
in jedem Lehen zum wenigsten mit drei Örtern Bergbau 
betrieben und der Betrieb ununterbrochen geführt werden  
müsse. Dabei galt aber Sonntagruhe.

b) B e r g b a u f r e i h e i t .  Eine Reihe von Bergrechtssätzen,  
die die erste Iglauer Aufzeichnung noch nicht bringt, ent 
halten die spätem  vier Bearbeitungen oder doch das Jus 
regale montanorum. So fehlt z. B. der Grundsatz der 
Bergbaufreiheit in den beiden lateinischen G esetzeswerken,  
ist aber in der ersten deutschen Abfassung anerkannt. 
Dort tritt zuerst die Herrenlane, das den weltlichen oder  
geistlichen Grundeigentümern als besonderes Nebenlehen  
verliehene Bergbaumaß, hervor und wird das Recht des

Bergbaus auf fremden Grund und Boden gegen G ew äh
rung von einem Drittel der Urbar ausdrücklich wie folgt  
genannt: »Unde uff welches herren egen  (eigen) berg- 
werck funden wirt unde gemessen, er niinmet dovon ein 
dritteil der urbar.« Noch deutlicher sagt das Jus regale 
montanorum: pars tertia post mensuracionem cedit domi- 
nis, in quorum hereditate mons ille fuerit mensuratus.

c) E r b s t o l l e n r e c h t .  Das erste Iglauer Bergrecht regelt 
schon das Erbstollenrecht mit dem Stollenhieb und dem 
»Vierten Pfennig«, das später noch weiter ausgebildet  
worden ist. Das erste deutsche Iglauer Recht kennt die 
Enterbung des Erbstollens durch Unterfahrung mit einem 
ändern Erbstollen1, w obei  noch keine besondere Tiefe  für 
die Unterfahrung vorgesehen ist.

d) G r u n d a b t r e t u n g .  Das spätere Iglauer Recht kennt 
die Pflicht, Grundeigentum für den Bergbau abzutreten 
in der Form der Abtretung bloß zur Benutzung.  Dieses  
Benutzungsrecht geht oft weiter als im jetzigen Recht. 
So war für jeden gem essenen Berg schon nach der zweiten  
lateinischen Bearbeitung eine Fläche von 16 Hofstätten  
vorgesehen für Kauen, w o  Badstuben gehalten, Fleisch, 
Brot und Kram feilgehalten, Bier, Met und Wein aus|- 
geschenkt wurde. Der Grundeigentümer mußte nach der 
ersten deutschen Abfassung jedem g em essenen  Bergwerk  
eine H utweide im Ausmaß von Bogenschußw eite  in der 
Runde zur Fütterung des Viehes der Bergleute einräumen, 
ferner Holz  zu Schacht- und Stollenbauten untertage un
entgeltlich abtreten, wenn er Wälder besaß. Auch für W ege  
und Stege zum Bergwerk hin und um das Erz in die 
Mühle zu schaffen und um Waren auf den Berg zu fahren, 
mußte der Grundeigentümer nach den Entscheidungen des 
Iglauer Oberhofs aus den Jahren 1349 bis 1360 Gelände 
unentgeltlich hergeben; außerdem mußte der zum Bau 
von Hütten, d. h. Erzmühlen und Schmelzhütten, not
wendige  Grund und Boden abgetreten werden.

e) D i e  b e r g r e c h t l i c h e  G e w e r k s c h a f t .  Die gewerk
schaftliche Verfassung war in ihren Grundzügen schon dem 
ersten deutschen Iglauer Bergrecht bekannt. Die Anteile 
an der Gewerkschaft,  die Kuxe,  waren von vornherein 
kein räumlich begrenzter Teil des gebauten Feldes,  sondern 
Wertteile am ganzen Grubenfeld. Es gab noch kein Ge
werkenbuch und keine Kuxscheine. Das Eigentum an den 
Kuxen wurde, w ie  noch heute bei den alten Gewerk
schaften, durch Auflassung übertragen. Beschlüsse wurden 
in den Gewerkenversammlungen gefaßt  und alle Ge
werken dazu eingeladen. Für Beschlüsse ga lt  der Mehr
heitsgrundsatz. Die Gewerkschaft hatte ihren Vertreter im 
Bergmeister,  welcher Gewerke und mit mindestens Vss be- 
teiligt  sein mußte. Wie schon nach Tridentiner Recht hatte 
nicht die Gewerkschaft,  sondern der einzelne Gewerke die 
Lohnarbeiter zu bezahlen. W urde der Lohn nicht bezahlt, 
so  konnte der Arbeiter die Abtretung des Kuxes verlangen. 
Daneben bestand eine Pflicht der G ew erken  gegenüber  
der Gewerkschaft für die gemeinschaftlichen Aufwen
dungen an bergbaulichen Anlagen für die Einstellung von 
Pferden, Förder- und W asserhebew erken  und dergleichen; 
die hierfür nötigen Beiträge mußten die G ew erken  an die 
Gewerkschaft abführen. Kam der G ew erke  dieser Pflicht 
in dreimaliger Frist nicht nach, so  verlor er seinen Anteil. 
Dem Iglauer wie überhaupt 'dem altern Bergrecht eigen
tümlich ist die Verteilung der Ausbeute. Das geförderte  
Erz wird unverarbeitet unter die G ew erken  verteilt; sie 
gaben es durch freien Verkauf an die Erzkäufer weiter, 
die es zur Verhüttung und zur Ablieferung in die landes
herrliche Münze bringen. Nach alledem weist  die deutsche 
Gewerkschaft  schon in ihren ersten Anfängen ein Rechts
leben auf, das über die Form einer bloßen Gemeinschaft  
erheblich hinausgeht.

f) L e h e n s c h a f t .  Das Iglauer Bergrecht kannte die 
»Lehenschaft«, eine dem Lösevertrag des heutigen berg
baulichen Rechtsverkehrs entsprechende Einrichtung, w o 
durch ändern auf Zeit oder zeitlich unbeschränkt das

1 Vgl. Allgemeines Preuß. Landreclit §§ 457 ff. II 16.
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Grubenfeld oder ein Teil  davon zum selbständigen Abbau 
gegen einen Bruchteil der Förderung hingegeben wurde.  
Solche Verträge kamen verhältnismäßig oft vor, weil  die 
Gewerken häufig der Ausbeutung des ganzen Grubenfeldes  
nicht gew achsen waren und ihnen auf der ändern Seite  
infolge des strengen Betriebszwanges der Verlust des Berg
werks drohte. Die Beschleunigung der Erzförderung durch 
Lehensschaftsverträge hielt man übrigens für volkswirt
schaftlich richtig, denn, so  sagt das Jus regale: multa 
millia marcarum in terra usque in diem noviss imum  
inutiliter quievissent, et adhuc quiescerent,  si in omni  
argentifodio non concederentur concessiones.

g) B e r g a r b e i t s r e c h t .  Über das Bergarbeitsrecht enthält 
das Gesetz  König W enzels  II. .wichtige Bestimmungen.  
Knaben scheinen nur am Haspel beschäftigt worden zu 
sein. Der Lohn mußte bar bezahlt werden, nur einzelne  
Arbeiter, so  die Metallteiler, konnten mit Erz entlohnt  
werden. Der Lohn wurde wöchentlich gezahlt  und mußte  
zum Nutzen beider Teile  auskömmlich sein, denn, so  heißt 
es im Jus regale, pauperibus laboratoribus tale  precium 
computetur, de quo valeant sustentari, ne propter defectum  
alimentorum necesse  cogantur, rapere aliena. Der Lohn 
war, jedenfalls bis zum Jus regale,  reiner Schichtlohn,  
kein Gedingelohn. Die schon damals ununterbrochene  
Bergarbeit zerfiel nach dem Berggesetz  W enzels  II. in 
vier Schichten, zwei T ages-  und zwei Nachtschichten.  Vom  
Knappschaftswesen und von Arbeiterunterstützungen ent
halten die Iglauer Bergrechtsquellen nichts. Nach dem Jus 
regale durften die Bergarbeiter keine Versammlungen ab
halten, wobei  die Schm iede als besonders unbotmäßig be 
zeichnet werden.

h) U n v o l l s t ä n d i g k e i t  d e s  I g l a u e r  R e c h t s .  Enthält 
nach alledem das Iglauer Bergrecht schon Rechtssätze, die 
noch in unsere Zeit  hineinragen oder bis zum Preußischen  
Berggesetz vom  24. Juni 1865 gegolten  haben, so muß 
doch hervorgehoben werden,  daß es nach zwei Richtungen 
hin dem spätem  Recht gegenüber  Lücken aufweist.  Keine 
der Iglauer Quellen sagt,  welche  Mineralien regal und 
bergbaufrei waren. Daß G old und Silber stets dazu gehört  
haben, ist unzweife lhaft .  Im übrigen ist die Frage ein 
Jahrhundert nachher durch die G oldene  Bulle Karls IV. 
geregelt worden. W eg en  des Widerstreits der Grundherren  
überlies später der Ferdinandeische Bergwerksvergle ich  
vom Jahre 1534 die niedern Metalle, »als nämlich Messing,  
Zink, Eisen, Blei, Quecksilber,  aus Gnade« den böhmischen  
Ständen. Ihnen fielen durch den Maximilianischen (II.) 
Bergwerksvergleich von 1575 auch Alaun, Kupferwasser  
und Schwefel zu, nachdem König Ferdinand I. schon 1556 
die für den Bergbau später so bedeutsame Kohle als regal  
in Anspruch genom m en hatte. Erwähnt m ag schließlich  
werden, daß das Iglauer Recht kein Direktionsprinzip kennt,  
wonach, w ie  in Preußen bis zum Jahre 1851 oder 1861, 
die Bergbehörden nicht nur die Beaufsichtigung, sondern  
auch die Leitung des Bergbaus gehabt haben. Nach dem 
Iglauer Recht erstreckte sich die Aufsicht der Bergbehörden  
nur auf die Fortsetzung des Betriebs und auf die richtige  
Abführung der Urbar, im übrigen waren die Bergbau
berechtigten ganz se lbständig.

D a s  I g l a u - F r e i b e r g e r  B e r g r e c h t 1.

Um die Mitte des 12. Jahrhunderts kam in Freiberg  
in Sachsen Bergbau auf, für den schon bald, wenn auch 
nur Teile  eines Bergrechts aufgezeichnet worden sind. Die 
beiden ersten uns erhaltenen Bergrechtsaufzeichnungen  
stammen aus dem 14. Jahrhundert. Die erste, das »Frei 
berger Bergrecht A«, ist ein Versuch, das Freiberger Recht  
zu buchen, aber niemals G esetz  gew orden .  Der Freiberger

1 E r mi s c h :  Das Sächsische Bergrecht des Mittelalters, Leipzig 1887; 
Le u t h o l d ,  Bemerkungen über die Freiberger Bergwerksverfassung im 
12. und 13. Jahrhundert, Z. Bergr. 21 (1880) S. 13: Die Freiberger Berg
werksverfassung im 14. Jahrhundert, a. a. O. 39 (1898) S. 71: Z y c h a :  Böh
misches Bergrecht, Bd. 1 S. 10, 97, 100, 133, 189, 248 , 280, 300; Das Recht 
des ältesten deutschen Bergbaus bis ins 13. Jahrhundert, Berlin 1899; 
We s t h o f f  und S c h l ü t e r :  Geschichte des deutschen Bergrechts, Z. 
Bergr. 50 (1909) S. 84.

Rat wandte sich jetzt an Iglau um Rechtsbelehrung. Iglau 
schickte die erste Fassung se ines deutschen Bergrechts,  das 
war vor dem Jahre 1328. Das Iglauer geschriebene Recht 
bürgerte sich wenigstens teilweise in Freiberg ein, und 
aus seiner Verbindung mit dem einheimischen Freiberger  
Recht ist in den Jahren 1346 bis 1375 die zweite  Freiberger  
Bergrechtsaufzeichnung, das »Freiberger Bergrecht B«, her- 
vorgegangen. Dieses Gesetzeswerk verschmelzt Bestim
mungen des Freiberger Bergrechts mit dem deutschen  
Iglauer Bergrecht, und zwar in seiner dritten deutschen  
Fassung, ein Beweis  dafür, daß Freiberg in der Z wischen
zeit fortgesetzt Rechtsbelehrung von Iglau e ingeholt  hat. 
Immerhin weist das Freiberger Bergrecht Abweichungen  
gegenüber  dem Iglauer Recht auf. Davon ist besonders  
bemerkenswert der größere Einfluß der Bergbehörde auf 
den Bergbau, der schon von Anfang an im Freiberger  
Recht hervortritt und schließlich zum Direktionsprinzip g e 
führt hat.

Auf die Verbreitung schon des ältesten Freiberger  
Bergrechts kann hier nicht e ingegangen werden. Für die 
deutsche Rechtsgeschichte ist von größter Bedeutung der 
Einfluß, den das im Freiberger Bergrecht B zusam m en
geflossene Iglauer und Freiberger Recht gewonnen hat, 
indem es durch Vermittlung der spätem  sächsischen landes
herrlichen G esetzgebung des 15. und 16. Jahrhunderts, die 
auf ihm beruht, die Grundlage des gesamten deutschen  
Bergrechts bis auf unsere Zeit geworden ist.

Als der Erzbergbau in Deutschland nach langer Unter
brechung und häufiger Störung in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts wieder einen mächtigen Aufschwung  
nahm, half man ihm durch Sonderrechte und geordnete  
Rechtszustände. Infolgedessen trat an die Stelle der Nieder
schriften des bergbaulichen Gewohnheitsrechts,  die bis 
dahin aus den bergbaulichen Kreisen selbst  hervorgegangen  
waren, eine fruchtbare Zeit für landesherrliche Bergord
nungen. Diese  Ergiebigkeit der landesfürstlichen Berg
gese tzg ebu ng  kann man freilich im allgemeinen nur w egen  
der vielen Bergordnungen rühmen, die sich in den einzelnen  
Landesteilen in kurzen Zwischenräumen fast überstürzten  
und nach Hunderten zählen. Von einer schöpferischen,  
selbständigen Tätigkeit  war dabei w enig  zu spüren; durch
w e g  druckte man die böhmisch-sächsischen oder andere  
darauf beruhende Bergordnungen ab, die e igenen Beigaben  
oder Änderungen waren für die planmäßige Weiterentwick
lung des Bergrechts unwichtig.

Immerhin hat dieses Verfahren das deutsche Bergrecht  
vor einer unheilvollen Zersplitterung bewahrt und dem 
Bergbau trotz aller Einzelgesetze  bis auf unsere T a g e  eine 
weitgehende Rechtsgemeinschaft erhalten durchweg auf der 
Grundlage der sächsischen Bergordnungen des 16. Jahr
hunderts und damit auch auf der Grundlage des alten 
Iglau-Freiberger Bergrechts; denn auch jene sächsischen  
Bergordnungen geben,  w ie  schon erwähnt, die alten, 
längst entwickelten und bewährten Grundsätze des Iglau- 
Freiberger Gewohnheitsrechts wieder,  bringen sie aller
dings viel vollständiger als jene knappen Aufzeichnungen  
aus der ersten Blütezeit des deutschen Bergbaus. Wenn  
diese Bergordnungen trotz ihrem verhältnismäßig großen  
Um fang den eigentlichen berggesetzlichen Stoff nicht er
schöpfend regeln,  und das auch selbst anerkennen, indem  
sie oft auf das alte Gewohnheitsrecht des Landes ausdrück
lich bezugnehm en, so l iegt das daran, daß sie sich zu 
sehr auf Einzelheiten einlassen und zu viele Dienst
vorschriften und Anordnungen bringen, die nicht in ein 

Gesetz  gehören.

Die Reihe dieser ersten sächsischen, für den deutschen  
Bergbau bedeutsamen landesfürstlichen G esetze  beginnt  
mit der Schneeberger Bergordnung vom 12. Mai 1477, die 
für das »uff dem Sneberge bei Zcwickow« eröffnete B erg 
werk  erlassen wurde; ihr folgten am 17. N ovem ber  1479 
eine zweite  und dann die drei »großen« Schneeberger  
Bergordnungen vom 9. Januar 1492, 7. April 1497 und 

25. März 1500.
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Im Jahre 1493 oder 1499 erließ H erzog O eorg  für die 
Bergwerke am Schreckenberg eine Bergordnung und für 
die dort dann entstandene Stadt St. Annaberg, die vom  
Kaiser Maximilian I. das Stadt- und Bergrecht erhalten hatte, 
die erste Annaberger Bergordnung vom 5. März 1503 und  
am 5. Februar 1509 eine zweite, die H erzog  G eorg  im 
Jahre 1511 auch für Freiberg einführte. Die spätem  
sächsischen Bergordnungen des 16. Jahrhunderts bis zur 
Kursächsischen Bergordnung, die Kurfürst Christian 1. am
12. Juni 1589 erlassen und die bis zur Mitte des 19. Jahr
hunderts gegolten hat, beruhen fast alle auf der Anna
berger Bergordnung von 1509. Wichtiger als die örtliche 
Geltung dieser Bergordnungen für die sächsischen Landes
teile ist die Bedeutung, die besonders die Annaberger Berg
ordnung dadurch gewonnen hat, daß sie die Quelle  fast 
aller neuern Bergordnungen in Nord- und Mitteldeutschland 
geworden ist, einmal durch unmittelbare Übertragung,  
mehr aber noch durch die Vermittlung der auf ihr be 
ruhenden Joachimsthaler.

D i e  J o a c h i m s t h a l e r  B e r g o r d n u n g e n .

Geschichtliches.
Im Jahre 1518 bewidmete Graf Stephan Schlick, Herr 

von Joachimsthal in Böhmen, sein neues S i lberbergwerk1 in 
Konradsgrüner Tal nach einem Privilegium des Königs 
Wladislaus mit einer Bergordnung,  die fast wörtlich die 
Annaberger vom Jahre 1509 wiedergibt.  Sie erhielt 1541 
eine zweite und, als das Bergwerk an den König von 
Böhmen übergegangen war, am 1. Januar 1548 durch König 
Ferdinand eine dritte Fassung.  Dieses,  dem Iglau-Frei- 
berger Recht entstammende Joachimsthaler Bergrecht ist 
für den spätem bergrechtlichen Zustand Deutschlands von 
größter Bedeutung geworden, indem es teils durch G e 
wohnheit  Geltung in Böhmen, Schlesien und Mähren er
halten und außerdem, wie die Annaberger Bergordnung,  
oft als Vorbild für die Bergordnungen anderer deutscher 
Länder gedient hat.

Die Annaberger-Joachimsthaler B erggesetzgebung bildet 
damit gewissermaßen einen Markstein in der deutschen  
Bergrechtsgeschichte: rückwärts, insofern sie den Abschluß  
des in ihr w iedergegebenen Iglau-Freiberger Bergrechts 
darstellt, vorwärts, indem sie den Übergang zur neuzeit 
lichen deutschen Berggesetzgebung vermittelt.

Inhalt der Joachimsthaler Bergordnung von 1548.
a) B e r g w e r k s e i g e n t u m .  Das Bergwerkseigentum wird 
nach der Joachimsthaler Bergordnung durch Schürfen, 
Muten und Verleihen erworben. Schürfen ist überall ohne  
G enehmigung des Grundeigentümers erlaubt. Der Finder, 
d. h. der erste Entblößer eines Ganges,  hat Anspruch auf 
Belehnung mit einer Fundgrube, deren Maße besonders g e 
mutet werden mußten. Es galt das Vorrecht der einge-  
brachten Mutung; wenn jedoch der erste Finder nicht als
bald zu seiner Fundgrube auch die Maßen mutete, wurden 
diese jedem, der sie mutete, verliehen. Die Mutung mußte  
schriftlich e ingelegt und ihr Gegenstand, auch der T ag  und 
die Stunde, angegeben werden. Binnen 14 Tagen mußte der 
Muter der Bergbehörde an Ort und Stelle den Fund nach- 
weisen und diese demnächst die Verleihung aussprechen.  
Sonst erlosch die Mutung; der Bergmeister konnte aus 
Billigkeitsgründen die Frist verlängern, aber höchstens  
zweimal. Das Freischürfen, wonach jemand in einem Berg
revier bestimmte Zeit hindurch schürfen konnte,  während  
es ändern versagt war, hat die Joachimsthaler Bergordnung  
nicht übernommen. Ein altes Bergwerk konnte man muten,  
wenn der Muter mit zwei Geschworenen bewies,  daß es 
binnen drei Frühschichten nicht bauhaft gehalten war. Die 
alten Gewerken mußten aber gehört werden, ob sie »nach 
Bergrecht« berechtigt waren, den Bau einzustellen. Nach  
der Freierklärung mußte der Muter vier Wochen lang einen 
Zubußbrief öffentlich anschlagen. Die alten Gewerken,  die

1 Von dort hat der Deutsche Silbertaler (Joachimsthaler) seinen Welt- 
lauf genommen.

bis dahin ihre Zubuße bezahlt hatten, konnten sich während 
der vier W ochen noch an dem neuen Bergbau beteiligen.

Einer Fundgrube wurden 42 Lachter und einer Maßen 
28 Lachter Feldes vermessen; die Vierung wurde, wie im 
ältesten Freiberger Recht, mit je dreiundeinhalb Lachtern 
ins Hangende und ins Liegende mitverliehen. Die Zahl der 
Maßen war unbestimmt, der Muter konnte so viele be
gehren, als er »einzubringen gedenket«. Ein Höchstmaß für 
das Bergwerksfeld oder das vom altern Iglau-Freiberger 
Recht festgelegte  Feld war danach dem Joachimsthaler 
Recht nicht mehr bekannt.

b) D i e  G e w e r k s c h a f t .  Der Bergmeister des Regalherrn 
trug die Bergwerke auf den Namen der Gewerken im 
G egenbuch ein. Die Zahl der Kuxe war 128, darunter vier 
Erbkuxe und zwei Kuxe für die Kirche und die Gemeinde. 
Die Kuxe waren frei übertragbar. Den Verkauf vermittelten 
M.akler, die »Kränzler«. Die Ausbeute wurde in Geld ver
teilt, wenn auf den Kux mindestens ein Gulden entfiel. 
Zubuße erhob man, wenn nicht so  viel Überschuß vor
handen war, daß die Zeche bis zur nächsten Abrechnung 
bauhaft gehalten werden konnte. Der Bergmeister stellte 
dann auf Antrag des Zechenvorstands einen Zubußebrief 
aus und schlug ihn vier W ochen lang öffentlich an. Wer 
nicht binnen dieser Frist die Zubuße zahlte, g ing seines 
Anteils verlustig. Rückständige G ew erken wurden deshalb 
zunächst ins »Retardat« gesetzt ,  d. h. als zahlungssäumig in 
das G egenbuch eingetragen, konnten dann aber noch 
binnen sieben T agen  durch Zahlung der Zubuße wieder in 
den Genuß ihres Anteils treten. Nach Ablauf der Frist 
sollten die Retardatteile bestmöglich zu Gunsten der Ge
werken, sonst aber um die Zubuße verkauft werden, w o 
bei die ändern G ew erken ein Vorkaufsrecht hatten.

c) E r b s t o l l e n r e c h t .  Der Erbstollen wird im Joachims- 
thaler Recht ausführlich behandelt.  Die Erbteufe, d. h. 
die Tiefe, mit der der Stollen in das Grubenfeld eindringen 
muß, ist auf neunundeinhalb Lachter se iger (senkrecht) 
gerade vom Rasen nieder bis auf die W asserseige des 
Stollens festgesetzt.  Die Enterbung,  die Entziehung des 
Erbstollenrechts durch einen ändern, der an seine Stelle tritt, 
wenn er den erstem unterfahren hat, tritt ein, wenn ein 
neuer Stollen mindestens sieben Lachter unter der Wasser
se ige  des obern Stollens einkommt.

d) B e r g a r b e i t s r e c h t .  Gedingearbeit  wurde nur mit 
G enehm igung des Bergmeisters zugelassen. Das Gedinge 
setzten die G eschworenen fest. Wer die Arbeit ungebühr
lich verließ, wurde bestraft. Man arbeitete in drei Schichten 
zu acht Stunden. Der W ochenlohn eines Hauers im Schicht
lohn war auf 12 we iße  Groschen festgesetzt.  Einheimische 
Arbeiter sollten auswärtigen v orgezogen  werden. Um die 
bare Auslohnung des Arbeiters zu sichern und zu ver
hindern, daß er durch Anrechnung von Waren,  die der 
Bergwerksbesitzer lieferte, ausgebeutet  würde, war das 
Verbot des »Trucksystems« ausgesprochen. Wer bei der 
Arbeit Schaden nahm, hatte für acht W ochen Anspruch 
auf den Lohn und das Arztgeld. An der Spitze der Knapp
schaft standen »die auff unser N achlassung zu solchem 
Ampt erwähleten Eltisten«; auch sollen »der Knappschafts
kasten, Register und anders, was ihnen zugehört,  füranhin 
im dem Anschnittshaus stehen und bleiben und in dem- 
selbigen mit Vorwissen unsres Hauptmannes,  Verwalters 
und Bergmeisters jederzeit gehandelt  werden«.

e) D i e  B e r g b e h ö r d e n .  Nach dem Vorbilde der Anna
berger Bergordnung und überhaupt nach der im Gegensatz  
zu Iglau bestehenden N eigung des Freiberger Rechts be
stand ein ausgesprochenes Direktionsprinzip.  Wurde neues 
Eiz angetroffen,  so  war das dem Bergmeister anzuzeigen.  
Ohne seine G enehm igung durfte nichts gefördert,  auch kein 
Abbau auf einzelnen G ängen eingestellt  werden. Der Berg
meister und die Berggeschworenen wurden bei ihrer berg- 
behördlichen Aufsicht durch zwei Einfahrer unterstützt, die 
dem Berghauptmann zugeordnet waren. Die Geschworenen  
sollten alle acht T age  die Zeche befahren, den Bergbau 
untersuchen und darüber dem Bergmeister berichten. Die
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Bergbehörde mußte die Anstellung und Entlassung der 
Steiger und Schichtmeister und die Gedingearbeit  g en eh 
migen, auch die Quartalsrechnungen prüfen und nachlässige  
Buchführung mit G eldstrafe  ahnden. Außergewöhnliche  
Ausbeuteverteilung und jede Zubußeausschreibung unter
lagen bergbehördlicher Genehm igung.

f) U n v o l l s t ä n d i g k e i t  d e r  J o a c h i m s t h a l e r  B e r g 
o r d n u n g .  Auch die Joachimsthaler Bergordnung regelt  
trotz ihres U m fangs den bergrechtlichen Stoff nicht voll 
ständig. Anders als die heutigen B erggesetze  zählt sie nicht 
die bergbaufreien Mineralien auf, sondern schreibt nur vor, 
daß »alle Metall« den Gegenstand der Verle ihung bilden.  
Ebenso fehlen Vorschriften über das Verhältnis des Grund
eigentümers zum Bergwerksbesitzer.  Erwähnt ist weder  
die längst bestehende Pflicht des Grundeigentümers G rund
stücke für den Bergbau abzutreten, noch der Anspruch auf 
Ersatz von Bergschäden, obw ohl  dieser schon in der 
Fristung (Verleihung) König Ferdinands I. für Johannes  
Studenovsky vom 11. Oktober 1532 beim Chotecer Bergbau 
anerkannt worden war. Man ersieht daraus, wie  das 
»gemeine Bergrecht« auch die Joachimsthaler Bergordnung  
noch ergänzen mußte, die übrigens selbst auf »bergläuffigen  
Brauch«, das »gem eine Bergrecht und alte herkommene  
Übungen« Bezug nimmt.

Der Einfluß der böhmisch-sächsischen Bergordnungen  
auf die einzelnen deutschen Bergordnungen.

M.it der Annaberger und Joachimsthaler Bergordnung  
beginnt eine Reihe kunstmäßiger landesherrlicher Bergord
nungen, die außer in Süddeutschland Iglau-Freibergischen  
Ursprunges, d. h. durchw eg von jenen Bergordnungen be 
einflußt sind.

Ö s t e r r e i c h  u n d  S ü d d e u t s c h l a n d .

In der Geschichte des österreichischen und des süd
deutschen Bergrechts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts  
fällt dem Schladminger Bergbrief eine besondere Rolle  
zu, die, vor allem sow eit  sie Österreich betrifft, hier bereits 
geschildert worden i s t1. Wiederholt  sei nur, daß er wie sein 
Tridentiner Stammrecht in den Grundzügen mit dem Iglau- 
Freiberger Bergrecht übereinstimmt.

Im gro ßem  Teile  Süddeutschlands hat das böhmisch
sächsische Bergrecht erst verhältnismäßig spät  Eingang  
gefunden, und zwar meist in der Gestalt,  die es am Harz  
erhalten hat. Es wurde zuerst in Württemberg auf
genommen durch die Bergordnung H erzo g  Friedrichs vom  
Jahre 1597. Dann folgte  die fränkische Bergordnung der 
Markgrafen Christian und Joachim Ernst  von Brandenburg-  
Bayreuth vom Jahre 1619; ihr war schon 1539 eine Berg
ordnung vorangegangen,  die sich fast wörtlich an die Anna
berger Bergordnung anschließt.  Viel später, am 6. Mai 1784,  
erschien dann die Große Bergordnung des Kurfürsten Karl 
Theodor für das H erzogtum  Bayern, die Obere Pfalz  und 
die Landgrafschaft Leuchtenberg, die später auch auf 
Schwaben, W ürzburg und Bamberg ausgedehnt worden  
ist. In der Einleitung verweist  sie ausdrücklich auf das 
kursächsische Recht als ergänzende Rechtsquelle .

S a c h s e n  u n d  T h ü r i n g e n .

In Kursachsen erließ der Kurfürst August am 3. O k 
tober 1554 eine Bergordnung, die eine Bearbeitung der 
Annaberger Bergordnung von 1500 ist. Sie erhielt 1571 
einige Zusätze und am 4. N ovem ber  1573 eine neue Fas 
sung. Neubearbeitet  erschien sie  als die bekannte Berg
ordnung des Kurfürsten Christian I. vom 12. Juni 1589; 
mit Zusätzen und Änderungen, besonders durch das 
Steinkohlenmandat vom  19. August 1743 und die Stolln- 
Ordnung vom 12. Juni 1749, ist sie in Sachsen bis zum 
Gesetz über den Regalbergbau vom 22. Mai 1851 und im 
preußischen Mandatsbezirk bis zum M andatsgesetz  vom
22. Februar 1869 in Kraft geblieben.

Die sächsischen H erzogtüm er  und die thüringischen  
Fürstentümer haben das böhmisch-sächsische Recht durch

1 Glückauf 74 (1938) S. 520.

besondere Bergordnungen übernommen. Dies gilt nament
lich von der Saalfelder Bergordnung vom 19. Februar 1575, 
die, 1595 und 1697 neu gedruckt, bis zur Mitte des vorigen  
Jahrhunderts vielfach in Thüringen, so  in Koburg-Gotha, in 
Teilen von Meiningen und in Sachsen-Altenburg galt.

Die Reußischen Bergfreiheiten von 1614 und 1617 ver
weisen kurzweg auf die Joachimsthaler Bergordnung. Die 
Schwarzburgische Bergordnung vom 3. Januar 1686 hat 
sich der Gräflich Hohensteinschen Bergordnung vom
10. März 1567 angeschlossen, die ebenfalls auf böhm isch
sächsischem Bergrecht beruht. Die Eisleben-Mansfeldische  
Bergordnung des Kurfürsten Johann G eorg  von Sachsen  
vom 28. Oktober 1673 ist im großen und ganzen der kur
sächsischen Bergordnung vom Jahre 1589 nachgebildet.  
Auch die Gräflich Hennebergische Bergordnung vom
18. Dezember 1566 stimmt fast wörtlich mit der Joachims
thaler überein. Sie hat in der zu Preußen, größtenteils aber 
zu Meiningen gehörigen Grafschaft Henneberg bis zum 
Erlaß oder zur Übernahme des Preußischen Berggesetzes  
vom 24. Juni 1865 gegolten.

D e r  H a r z .

Für den Bergbau im Harz ist das böhmisch-sächsische  
Bergrecht schon bald nach seiner Bekanntmachung im
16. Jahrhundert übernommen worden. Die Bergordnung  
H erzog  Heinrichs des Jüngern für den Unterharz und fin
den Kommunion-Oberharz ist der kursächsischen Berg
ordnung vom 3. Oktober 1554 nachgebildet. Die Berg
ordnung H erzog  W olfgangs von Braunschweig-Llineburg  
vom 18. September 1593 für den Einseitigen Oberharz ist 
Joachimsthaler Ursprungs.  Beide Bergordnungen haben bis 
zur Einführung des Preußischen Berggesetzes im Jahre 
1867 die Grundlage der Bergwerksverfassung des Harzes 
gebildet.

D a s  n o r d w e s t l i c h e  D e u t s c h l a n d .

Die Bergordnung H erzog  Wilhelms IV. zu Jülich-Kleve- 
Berg-Mark und Ravensberg vom 27. April 1542 gibt fast 
wörtlich die Annaberger Bergordnung von 1509 wieder. Sie 
ist durch Kurfürst G eorg  Wilhelm von Brandenburg für 
Kleve, Mörs und Mark am 3. Februar 1639 bestätigt und 
durch Pfalzgraf Carl Philipp am 21. März 1719 für Jülich 
und Berg neu gefaßt  worden und bis zum Preußischen 
Berggesetz  in Kraft geblieben.

Die Jülichsche Bergordnung von 1542 war mit der 
Nassau-Katzenellenbogischen vom 1. September 1559, einer 
Nachbildung der Joachimsthaler Bergordnung von 1548, 
die Grundlage der Homburgischen Bergordnung, die die 
Grafen Sebastian zu Sayn und Ludwig zu Wittgenstein am 
25. Januar 1570 für ihre Herrschaft Homburg im jetzigen  
Regierungsbezirk Köln erlassen hatten. Die Nassau-Katzen-  
ellenbogische und die H om burgische Bergordnung haben 
bis zum Preußischen Berggesetz  von 1865 gegolten. Die 
auf böhmisch-sächsischem Recht beruhende Oberpfälzische  
Bergordnung vom 25. Februar 1586 war mit der Joachims
thaler wieder das Vorbild der Kurtrierischen, die Kurfürst 
Johann VI. im Jahre 1564 erlassen hat. Auch die Kur
kölnische Bergordnung des Kurfürsten Maximilian H ein 
rich vom 4. Januar 1669, die bis 1865 in Geltung geblieben  
ist, ist der Joachimsthaler und der Kursächsischen von 1589 
nachgebildet worden. Ebenso ist die Bergordnung des  
Landgrafen Moritz von H essen vom Jahre 1616 böhm isch
sächsischen Ursprungs, hat aber außerdem Harzer Berg
gese tze  benutzt. Auch die Bergordnung der Grafen Josias 
und Wolrad zu W aldeck vom 1. Juni 1580 ist der Joachims
thaler und ändern ihr nachgebildeten entnommen.

S c h l e s i e n .

Bei den vielen schlesischen Bergordnungen des 16. Jahr
hunderts, die die H erzö g e  von Oppeln, die Markgrafen  
von Brandenburg, die Bischöfe von Breslau, die Herren von  
Rosenberg, von Hochberg,  von Czettritz, Diez und die 
Grafen Schaffgotsch für ihre Landesteile erlassen haben,  
erkennt man neben »polnischen« Bergwerksbräuchen durch
w e g  den m aßgebenden Joachimsthaler Einfluß. Auf die
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Joachimsthaler bezieht sich auch die Bergordnung,  die 
Kaiser Rudolf II. am 5. Februar 1577 für Ober- und Nieder
schlesien erlassen hat. Sie hatte in Schlesien in den Imme- 
diat-Fürstentümern bis in die Zeit der preußischen R egie 
rung unmittelbare Gültigkeit und wurde im übrigen w en ig 
stens als ergänzendes Provinzialgesetz  angewendet.

P r e u ß e n .

Die Geschichte des neuern preußischen Bergrechts 
beginnt mit der »Renovierten Bergordnung für die 
Clevischen und angehörigen Lande, besonders die Graf
schaft Mark« vom 18. Juli 1737. Sie ist an die Stelle der 
oben erwähnten Cleve-Bergischen Bergordnung vom
27. April 1542 getreten, die, ebenso wie die Jülich- 
Bergische von 1719, fast wörtlich aus der Annaberger von 
1509 stammt.

In der Grafschaft Mark war seit dem 16. und 17. Jahr
hundert der Steinkohlenbergbau besonders aufgekommen.  
Während die Kohle in Sachsen nach dem Mandate vom
19. August 1743 dem Grundeigentümer überlassen blieb, 
wurde sie dort als Gegenstand des Bergregals und der 
Bergbaufreiheit behandelt und der Bergordnung vom Jahre 
1542 unterworfen. Diese, ursprünglich allein auf den Erz
bergbau berechnet, paßte nicht für den Kohlenbergbau und 
wurde auch durch alte, beim Ste inkohlenbergbau herr
schende Gewohnheiten mehrfach durchkreuzt. Die Reno
vierte Bergordnung sollte deshalb vor allem angem essene  
Vorschriften für den Ste inkohlenbergbau schaffen und hat 
dadurch für die Entwicklung des deutschen Bergrechts eine 
neue Bahn gebrochen. Trotzdem ist sie keine bloße Kohlen
ordnung, berücksichtigt vielmehr gleichmäßig die Verhält
nisse des Erzbergbaus; bei ihrer Bearbeitung sind denn 
auch vornehmlich die Joachimsthaler Bergordnung vom
1. Januar 1548, die spätere sächsische und die braun- 
schweigisch-lüneburgische Berggesetzgebung stark benutzt  
worden.

Die Bergordnung von 1737 ist info lge  der U mgestaltung  
der Bergwerksgesetze  unter Friedrich dem Großen wieder  
außer Kraft getreten. Die besondern Bergordnungen und 
Gewohnheitsrechte  einzelner Reviere und kleiner Bezirke 
wurden beseitigt, aber die Eigentümlichkeiten ganzer  
Provinzen aufrechterhalten und dazu eigentliche Pro- 
vinzial-Bergordnungen geschaffen. Die erste unter ihnen 
war die »Revidierte Bergordnung für das Herzogtum Cleve,  
Fürstentum Meurs und die Grafschaft Mark« vom 29. April

1766. Ihr wurde zunächst die »Revidierte Bergordnung für 
das souveraine Herzogtum Schlesien und für die Grafschaft 
Gl atz« vom 5. Juni 1769 nachgebildet und dieser alsdann 
die »Revidierte Bergordnung für das Herzogtum M agde
burg, Fürstentum Halberstadt, die Grafschaften Mannsfeld,  
Hohenstein und Reinstein, auch incorporierte Herrschaften« 
vom 7. Dezem ber 1772.

Die revidierte Bergordnung vom 29. April 1779 ist eine 
Überarbeitung der Bergordnung vom 18. Juli 1737, deren 
Vorschriften sie zum Teil  wörtlich beibehalten, zum Teil 
anders gefaßt  oder durch Zusätze vervollständigt hat. 
Dabei sind wiederum die Kursächsischen Berggesetze und 
die Joachimsthaler Bergordnung von 1548 benutzt worden.  
Sie schlug eine neue, den altern Bergordnungen fremde  
Richtung insofern ein, als sie das aus dem sächsischen  
Recht übernommene Direktionsprinzip weiter ausdehnte,  
die bergrechtlichen Gewerkschaften der Verwaltung ihres 
Bergwerkseigentums fast ganz entsetzte und den Betrieb 
sowie  den Haushalt  der Gruben der Leitung des Bergamts,  
den dabei angestellten und ihm allein verantwortlichen  
Schichtmeistern und Steigern übertrug. Das Bergamt ent
schied über die Verteilung der Ausbeute an die Gewerken  
und über die Zubuße, die sie zu zahlen hatten.

Im Jahre 1794 erging dann das Allgem eine Landrecht 
für die Preußischen Staaten. Seine bergrechtlichen Bestim
mungen lehnen sich an die beiden Revidierten Bergord
nungen für Schlesien und M agdeburg und an das 
Sächsische Bergrecht an. Die Bestimmungen des Land
rechts traten an die Stelle des gem einen deutschen Berg
rechts und galten meist nur aushilfsweise.  Die Provinzial- 
Bergordnungen blieben jedenfalls die erste Quelle  des Berg
rechts; das landrechtliche Bergrecht wurde nur da ange
wendet,  w o  die Bergordnungen keine ausreichende Fest
setzung enthielten oder w o  keine Bergordnung bestand.

Erst das Allgemeine B erggesetz  für die Preußischen 
Staaten vom 24. Juni 1865 § 244 hat die Provinzial-Berg-  
ordnungen, die bergrechtlichen Bestimmungen des All
gemeinen Landrechts und das Gem eine  Deutsche Bergrecht 
aufgehoben. Bis dahin haben also auch in Preußen die 
Grundsätze des böhmisch-sächsischen Bergrechts jedenfalls 
mittelbar ihre Geltung bewahrt. Sie sind aber darüber 
hinaus noch heute wirksam, wenn es sich um bergrecht
liche Einrichtungen handelt,  die zur Lösung streitiger 
Rechtsfragen ein Heruntergehen bis zu diesen ersten 
Quellen deutschen Bergrechts erheischen.

U M  S C H  A U
V o r t r ä g e  im  H a u s  d e r  T e c h n i k  in  E s s e n .

Mit dem Vorlesungsverzeichnis für das Jahr 1938/39  
tritt das Haus der Technik,  Essen, mit einem gegen  die 
frühem Jahre erheblich erweiterten Arbeitsplan in die 
Öffentlichkeit. Der Vorlesungsplan enthält als besonderes  
Kennzeichen einer weitergreifenden Unterrichtung des  
Betriebsmannes neben einer großen Fülle von Einzel
vorträgen insgesamt 5 in sich geschlossene  Fachtagungen  
sow ie  4 zeitlich nicht al lzuweit auseinandergezogene Vor
tragsreihen. Einschließlich der Tagungen und Vortrags
reihen sowie  der Arbeiten in den Außenstellen umfaßt das 
Verzeichnis 164 Einzelvorträge.

Neben der Essener Zentralstelle des Hauses der 
Technik, die nach wie vor die Hauptträgerin des gesamten  
Vortragswesens ist  und sich auch die Durchführung der 
übergeordneten Tagungen und Vortragsreihen Vorbehalten 
hat, sind zu den beiden bereits im Wintersemester 1937/38  
eröffneten Außenstellen Duisburg und Mülheim (Ruhr) 
2 weitere Außenstellen in Oberhausen und Recklinghausen 
hinz'ugekommen, deren Arbeit zu Beginn dieses Winter
semesters aufgenommen wird. Die Vortragsfolge der  
Außenstellen ist  daher stärker auf die Belange der örtlich 
ansässigen Industrie zugeschnitten.

In das Fachgebiet des Bergbaus fallen 2 Vortrags
reihen, von denen die eine im N ovem ber  1938 das Thema 
»Die Bergschäden, ihre Einwirkungen auf das Gruben
gebäude über- und untertage«, die andere im Dezember  
1938 das Thema »Grubensicherheit« behandelt  und in 
denen im einzelnen fo lgende  V orträge1 gehalten werden: 

Direktor D r , L e h m a n n ,  Essen: Die  Bodenbewegungs
vorgänge über Abbauen und ihre Auswirkung auf Abbau
führung und Betriebsgestaltung, am 3. und 4. November;  
Professor Dr. O b e r s t e - B r i n k ,  Essen: Bergschäden an 
Tagesgegenständen und ihre Verhütung, am 10. November;  
Dr. pliil. W e i ß n e r ,  Essen: Der Einfluß der Gebirgs
bewegungen auf d ie  Abbautechnik, am 14. November;  
Dr.-Ing. M a r b a c h ,  Gelsenkirchen: Abbauwirkungen auf 
Schächte und Sicherungsmaßnahmen, am 21. November;  
Professor Dr. N i e m c z y k ,  Berlin: Bekämpfung und
Verhütung von Gebirgsschlägen am 28. November; Berg
hauptmann P o l s t e r ,  Dortmund: Aufbau der Bergbehörden 
und deren Arbeit auf grubensicherheitlichem Gebiet, 
und Generaldirektor Bergassessor B u s k ü h l ,  Dortmund:  
Die Tätigkeit der Bergwerksindustrie auf dein Gebiete 
der Grubensicherheit, am 8. Dezember; Oberbergrat

Die Vorträge ohne Ortsangabe finden in Essen statt.
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a .D . K e y s e r ,  Bochum: Bergmännische Ausbildung und 
Grubensicherheit, und Bergassessor Dr.-Ing. eh. B e y l i n g ,  
Dortmund-Derne: Forschungsarbeiten zur Bekämpfung der 
Explosionsgefahren im Bergbau, und Dipl.-Ing. H e r b s t ,  
Bochum: Sicherung der Seilfahrt, und Bergassessor Dr.-Ing.  
F o r s t m a n n ,  Essen: Über Grubenrettungswesen, am
9. Dezember; Bergassessor L e i d e n r o t h ,  Bochum: Be
rufskrankheiten im Bergbau, und Dr. K o c h ,  Buer: Erste 
Hilfe, und Bergassessor D i t t m a r ,  Gelsenkirchen: Sicher
heitsdienst der Werke, am 13. Dezember; Oberbergrat  
a. D. K e y s e r .  Bochum: Nationale  und internationale  
Kohlenpolitik, am 8. Februar in Oberhausen; Bergassessor  
Dr. K ü h l w e i n ,  Bochum: Entwicklung und Bedeutung der 
Kohlenflotation, am 3. März; Bergassessor W ü s t e r ,  
Bochum: Fortschritte in der Aufbereitung der Steinkohle,  
am 28. März; Oberingenieur Dipl.-Ing. K u h l m a n n ,  H om 
berg: Neuerungen an Untertagemaschinen, am 21. April in 
Recklinghausen; Direktor Dr.-Ing. J e r i c h o ,  Ahlen i. W.:  
Bergmännische Probleme beim Abbau der Steinkohle in 
großen Teufen, und Dipl.-Ing. H e r b s t ,  Bochum: Seil 
fragen bei der Förderung aus großen Teufen, am 2 5 .April;  
Bergwerksdirektor Bergassessor M e u t h e n ,  Oberhausen:  
Die Förderung untertage unter Verwendung von Treibgas
lokomotiven, und Dipl.-Ing. T e r n e s ,  Essen: Der Einsatz  
und die Förderkosten des Diesellokomotivbetriebes,  am
23. Mai.

Ferner wird am 22. N ovem ber  unter Leitung von Direk
tor Dr.-Ing. eh. S c h u l t e ,  Essen, eine Hochdruckdampf
tagung abgehalten, auf der neben Einzelfragen des Kessel 
betriebes im besondern Betriebserfahrungen mit H o ch 
druckkesseln behandelt  werden.

Besondere Aufmerksamkeit  wurde auch dem Gebiet  
der wirtschaftlichen und technischen Lehrgänge zugewandt,  
die mit insgesamt 37 Einzelkursen gegen  die frühem  Jahre 
ebenfalls erheblich vermehrt werden konnten. Es ist die 
Absicht des H auses der Technik, gerade diesem Gebiet  
in den künftigen Jahren se ine besondere  Beachtung zu 
schenken.

Das 46 Seiten umfassende Vorlesungsverzeichnis steht  
auf Anfrage kosten los  bei der Geschäftsste l le  des Hauses  
der Technik,  Essen, Hollestraße la ,  zur Verfügung.

Errichtung e in e s  B e rg a m ts  in Fre iburg i. B., 
Z uständigke iten  der B adischen  Bergb eh örd en .

Das Badische Staatsministerium hat durch Verordnung  
vom 13. September 19381 ein Bergamt in Freiburg i. B. er
richtet. Bisher bestand in Baden nur ein Bergamt in Karls
ruhe. Die starke Belebung des Bergw esens forderte die 
Errichtung eines zweiten Bergamts. Als dessen Sitz ist Frei 
burg i. B. best immt worden,  weil  man gerade in Südbaden  
die Ausdehnung des Bergbaus erwartet und weil  sich schon  
heute im Freiburger G ebiet größere  Bergwerksunter
nehmungen befinden.

1 Bad. Ges.- u. Verordnungsbl. S. 95.

W I R  T S C H  A
Die S e lb stk o sten  im britischen S te inkoh len bergb au  

im Jahre 1937.
Die nachstehenden Angaben,  die sich auf rd. 97o/0 der 

Förderung beziehen, lassen die geld liche Lage des bri
tischen Bergbaus weit  vorteilhafter erscheinen als 1936. Die 
günstige Entwicklung zeigt sich neben der Förder- und 
Absatzsteigerung in einer Erhöhung des erzielten Verkaufs
erlöses und des sich hieraus ergebenden M ehrgewinns.

Bei einer B e l e g s c h a f t s v e r m e h r u n g  um 21317 Mann 
oder 2,97o/o ist die britische S t e i n k o h l e n f ö r d e r u n g  um 
12,12 Mill. 1.1 oder 5,48 % gest iegen.  Zechenselbstverbrauch  
und Bergmannskohle beanspruchten im Berichtsjahr 6,93%  
gegen 7,05 o/o 1936.

Die Zahl der je Arbeiter v e r f a h r e n e n  S c h i c h t e n  
hat gegenüber 1936 von 261,7 auf 270,2 zugenom m en;

Das Bergamt Karlsruhe umfaßt das Gebiet der Landes
kommissärbezirke Karlsruhe und Mannheim und der Amts
bezirke Kehl, Offenburg und Wolfach, das Bergamt Frei
burg i. B. das Gebiet der Landeskommissärbezirke Konstanz  
und Freiburg i. B. ohne die eben genannten drei Am ts
bezirke. Diese Bergämter gelten als untere Bergbehörde  
und sind zuständig für alle Geschäfte,  die nach dem 
Badischen Berggesetz und seinen Vollzugsvorschriften der 
Bergbehörde im ersten Rechtszuge zukommen, sofern sie 
nicht nach der Verordnung vom 30. März 1 9 3 8 1 ausdrück
lich dem Oberbergamt Vorbehalten worden sind. Im ersten 
Rechtszuge sind sie besonders zuständig für die bergpolizei 
liche Aufsicht nach dem Berggesetz  § 147 und haben auch 
die Befugnisse und Obliegenheiten der Aufsichtsbeamten  
nach der Reichsgewerbeordnung § 139 b, z. B. w egen  
der Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen  
Arbeitern, w egen  der Arbeitszeit nach der Arbeitszeit
ordnung vom 26. Juli 1934 § 29 usw.

Über den Bergämtern steht als selbständige mittlere 
Bergbehörde das Oberbergamt in Karlsruhe s. Es hat fast 
die gleichen Befugnisse wie  die Preußischen O berberg
ämter; Bergpolizeiverordnungen erläßt jedoch der Minister. 
Der Badische Finanz- und Wirtschaftsminister ist oberste  
Landesbergbehörde für das gesamte Bergwesen.

Über Rekurse gegen Entscheidungen oder Verfügungen  
der Bergämter entscheidet das Oberbergamt, über Be
schwerden gegen  dessen Entscheidungen oder Verfügungen  
der Reichswirtschaftsminister nach dem Reichsgesetz  vom
28. Februar 1935 § 2 Abs. 2 3, soweit  nicht die Entscheidung  
unanfechtbar oder der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist. 
Rekurs und Beschwerde sind binnen 14 Tagen  nach der Zu
stellung oder Bekanntgabe der Entscheidung oder Ver
fügung einzulegen.

Vorschr if ten  über die K oh lenw ir tschaft  
im Lande Ö sterre ich.

Durch Verordnung vom 17. Oktober 1938* s ind die 
reichsgesetzlichen Vorschriften über die Kohlenwirtschaft  
im Lande Österreich eingeführt worden, und zwar die 
Bekanntmachungen über 1. die Reglung des Verkehrs mit 
Kohle vom 24. Februar 1917, 2. die Bestellung eines Reichs
kommissars für die Kohlenverteilung vom 28. Februar 1917 
und vom 15. August  1920, 3. die Einfuhr ausländischer  
Kohle auf dem W asserw ege  und ihre Verteilung vom  
8, September 1919 und vom 10. Mai 1921, 4. die Reglung
der Einfuhr von Kohle auf dem Landwege vom 16. Juni
1922. Sow eit  diese Vorschriften nicht immittelbar angewandt  
werden können, sind sie sinngemäß anzuwenden. Die Ver 
ordnung ist mit W irkung vom 1. Oktober 1938 in Kraft 
getreten.

1 Verordnung über Einrichtung und Zuständigkeit der Bergbehörden 
vom 30. März 1938, Bad. Ges.- u. Verordnungsbl. S. 29.

3 Vgl. Glückauf 74 (1938) S. 419.
3 Vgl. Glückauf 71 (1935) S. 308.
1 RGBl. S. 1439.

F T L I C H E S
gleichzeitig  ist der Jahreslohn des britischen Bergmanns um 
9,88% gest iegen,  während der B a r  v e r d i e n s t  je Schicht 
nur eine Erhöhung von 6,39% aufweist.

Z a h l e n t a f e l  1. Förderung, Absatz und Arbeiterzahl.

1936 1937

Förderung . . . . . . 1000 l.t 221 071 233 192
Zechenselbstverbrauch 1000 l.t 11 397 11 779

% 5,16 5,05
Bergmannskohle  . . . 1000 l.t 4 196 4 376

°/o 1,90 1,88
Absatzfähige Förderung 1000 l.t 205 478 217 037
A r b e i t e r z a h l ................... 717 898 739 215



968 G l ü c k a u f Nr.  45

Die L e i s t u n g  je Schicht ist um 10 l<g und damit auf 
den Stand von 1935 zurückgegangen; bei dem Jahresförder
anteil ist dagegen eine Zunahme um 7,6 l . t  festzustellen.

Z a h l e n t a f e l  2. Lohn, Förderanteil und Schichten 
auf einen Beschäftigten.

Z a h l e n t a f e l  5. Selbstkosten, Erlös und Gewinn  
aut 1 1. t absatzfähige Förderung.

1936 1937

Verfahrene S c h ich ten .................. 261,7 270,2
Entgangene Schichten . . . . 17,6 20,6
Förderanteil

im J a h r ................................ 1.1 307,9 315,5
je S c h i c h t ............................kg 1196 1186

£  s d £  s d
1 ohn im J a h r ................................ 131 4 0 144 3 3
Lohn je Schicht

a) Barverdienst . •.................. 0 10 0,35 0 10 8,04
b) Gesamtverdienst  . . . . 0 10 5,00 0 11 0,78

Infolge Erhöhung des Lebenshaltungsindex stellt die 
recht beachtliche Erhöhung des Nominallohnes ( + 6,39°/o) 
für den britischen Bergarbeiter nur einen bescheidenen  
Mehrverdienst dar, st ieg doch der R e a l s c h i c h t v e r d i e n s t  
nur um 1,22o/o.

Z a h l e n t a f e l  3. Schichtverdienst (Barverdienst) 
und Lebenshaltungsindex.

Jahres
viertel

Nomi
schichtve

Betrag 

s d

nal-
rdienst

Juni
191 4 = 1 0 0

Lebens
haltungs

index

1 913= 100

Real
schicht

verdienst

s d

1936: 1. . . 9 11,86 154 146,67 6 9,72
2. . . 10 0,22 155 144,00 6 11,49
3. . . 10 0,19 155 146,33 6 10,14
4. . . 10 1,10 156 150,00 6 8,73

Ganzes Jahr 10 0,35 155 146,75 6 10,01
1937: 1. . . 10 4,18 160 151,00 6 10,24

2. . . 10 9,74 167 151,67 7 1,54
3. . . 10 7,90 165 155,00 6 10,52
4. . . 10 10,14 167 159,33 6 9,68

Ganzes Jahr 10 8,04 165 154,25 6 11,01

In sämtlichen A u s f u h r b e z i r k e n  ist die Schicht
leistung gegenüber 1936 mehr oder weniger stark zurück
gegangen.  Am beträchtlichsten ist die Abnahme mit 35 kg  
in Schottland; es folgen Northumberland mit einem 
Weniger von 15 kg, Durham mit 14 kg, Südwales und 
Yorkshire mit je 12 kg. Höhere Leistungsziffern als im 
Gesamtbergbau (1186 kg) ergeben sich für 1937 in den 
Ausfuhrbezirken Yorkshire ( + 1 5 2  kg) und Schottland  
( +  31 kg) ,  während Südwales ( -  140 kg) ,  Durham (— 81 kg)  
und Northumberland (— 3 kg) hinter dem Landesdurch
schnitt Zurückbleiben.

Z a h l e n t a f e i  4. Schichtleistung und Schichtverdienst  
in den Ausfuhrbezirken.

Schicht Barverdienst Gesamt
leistung verdienst

1936 1937 1936 1937 1936 1937
kg kg s d s d s d s d

Schottland . 1252 1217 9 6,62 10 4,12 9 7,03 10 4,57
Northumber

land . . . 1198 1183 8 5,86 8 11,71 9 5,28 10 0,11
Durham . . 1119 1105 8 6,99 9 1,06 9 8,48 10 2,64
Südwales . . 1058 1046 9 8,09 10 4,51 9 10,83 10 7,19
Yorkshire . . 1350 1338 11 3,12 11 10,45 11 6,73 12 2,18

Die 1936 im britischen Steinkohlenbergbau allgemein  
eingetretene Erhöhung des Schichtverdienstes setzte  sich 
in ähnlichem Maße auch im Berichtsjahr fort; die Aus
fuhrbezirke waren daran wie  fo lgt  beteiligt: Schottland  
- f  9,50 d =  8 ,29 o/o, Südwales +  8,42 d =  7,25 o/o, Yorkshire  
+  7,33 d =  5 ,42o/o, Durham - f  6,07 d =  5,89 % und North
umberland +  5,85 d =  5,74o/o. Der das Inland beliefernde  
Bezirk Nord-Derbyshire steht allen mit einem Mehr von 
15,84 d bzw. 11,580/0 weit  voran, während die Erhöhung bei 
den noch verbleibenden drei Bezirken zwischen 3,51 und

1936 1937
s d s d

Löhne .................................................... 9 2,01 9 9,84
Grubenholz und sonst ige

B e t r i e b s s t o f f e ............................. 1 7,09 1 11,09
Verwaltungs-, Versicherungs

kosten u s w ....................................... 2 6,19 2 6,03
Grundbesitzerabgabe . . . . 0 5,65 0 5,72

Selbstkosten insges. 13 8,94 14 8,68

Erlös aus Bergmannskohle . . 0 0,90 0 0,91

bleiben 13 8,04 14 7,77

V e r k a u f s e r l ö s ................................... 14 7,50 15 10,53

Gewinn 0 11,46 1 2,76

Z a h l e n t a f e l  6. Verteilung der Selbstkosten.

Jahres
viertel

Von den

Löhne

%

Gesamtselb

Gruben
holz und 
sonstige 
Betriebs

stoffe

%

stkosten eil 
Ver

waltungs-, 
Versiche

rungs
kosten 

usw.

°/o

tfielen auf

Grund
besitzer
abgabe

°/n

Verhältnis 
der Selbstkosten 

zum Erlös (=  100) 
ohne | einschl. 

Erlös aus 
dem Verkauf von 
Bergmannskohle

% 1 %

1936: 1. 
2.
3.
4.

67,43
66,30
66,34
66,67

11,36
11,44
11,52
11,96

17.72 
18,90
18.72 
17,95

3,49
3,36
3.41
3.42

90,53
97,70
97,60
91,11

90,02
97,20
97,18
90,62

Ganzes Jahr

1937: 1.
2.
3.
4.

66,70
67.04 
67,76
66.04 
66,00

11,58
11,99
12,18
13,46
14,50

18.30 

17,51 
16,87
17.30 
16,38

3,42

3,46
3.19
3.20 
3,12

93,98
89,07
94,48
96,28
91,35

93,50
88,58
94,07
95,90
90,88

Ganzes Jahr 66,70 13,07 16,99 3,24 92,73 92,29

Z a h l e n t a f e l  7. Selbstkosten usw.  
auf 1 1.1 absatzfähige Förderung in den Ausfuhrbezirken.

Jahr

1933
1934
1935
1936
1937

1933
1934
1935
1936
1937

1933
1934
1935
1936
1937

1933
1934
1935
1936
1937

1933
1934
1935
1936
1937

Selbstkosten

Löhne 

s d

Gruben
holz und 
sonstige 
Betriebs

stoffe

Ver- 
waltungs-, 
Versiehe 

rungs
kosten 
usw.

insges.  

s d

Ver
kaufs
erlös'

Gewinn

<t>
Verlust

( - )

Schottland
7 8,19 
7 6,55 
7 6,95 

4,82
4.51

0,34 
10,95 
0,15 
6,72 
1,28

9,00 
8,69
8.87 
3,05

10,09

10,15 
9,74
9.51 

11,93
9,58

7,77
4.87 
4,35

9 1,46 
9 8,36

Ohne den

4,48
5,17
6.63 
8,24 
1,12

4,92
4.82 
6,28 
7,28 
0,25

4.63 
5,26
5.83 
6,41 
9,70

9,75
10,39
10,21
10,70

4,02

2 0,13 
1 10,24 
1 10,01 
1 40,26  
1 11,66

7,11
3,99
5,64
5,33

11,43

Northumberland

1,01 
1,70
3,22 
4,65 
8,21 

Erlös aus

5,44
4,75
4,71
5,83
7,22

4,75
2,39
4,88
1,61
2,74

Durham
0,65

10,28
11,44
10,67
9,84

8,18
6,12
7.96
1.96 

11,57

Südwales
1,92

10,32
11,67
2,18

10,24

6,63
3,12
3,87
9,44
8,47

Yorkshire
7,46
5,40
3,99
3,61
3,88

9,37
4,93
4,55
2,33
1,12

s d s 1 d

IT 5,85 0 0,23
11 8,80 + 0 5,81
12 3,33 + 0 10,73
13 8,66 + 1 4,64
15 7,77 + 1 9,84

11 1,92 0 2,83
11 1,42 — 0 0,97
11 6,38 + 0 1,50
12 7,98 + 0 6,37
11 3,39 + 1 0,65

12 3,61 _ 0 4,57
12 3,19 — 0 2,93
12 4,37 — 0 3,59
13 2,85 + 0 0,89
14 5,90 + 0 6,33

15 3,42 __ 0 1,52
15 0,10 . 0 1,35
15 1,07 — 0 1,09
15 7,06 — 0 0,58
16 11,84 + 0 5,11

13 5,49 + 0 9,34
13 2,52 + 0 10,67
13 1,70 + 0 10,22
14 2,88 + 1 | 1,57
15 4,14 + 1 4,02

dem Verkauf von Bergmannskohle.
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5.29 d bzw. 2,82 und 4<y0 schwankt. Einzelheiten labt die 
vorstehende Zahlentafel 4 erkennen.

Über S e l b s t k o s t e n ,  E r l ö s  und G e w i n n  je 1. t ab 
satzfähige Förderung unterrichtet die Zahlentafel 5.

Wie aus Aufste llung 5 hervorgeht,  bedingte die vor
erwähnte Lohnsteigerung auch eine entsprechende Er
höhung der Selbstkosten;  sie beläuft sich auf 11,74 d, w ovon  
allein auf Löhne ein Mehr von 7,83 d entfällt. Diese  M ehr
kosten konnten aus dem erhöhten Verkaufserlös,  der g e g e n 
über 1936 eine Zunahme um 1 s 3,03 d aufweist , bestritten 
werden. Obendrein wurde noch eine G ew innste igerung um
3.30 d erzielt.

Zahlentafel 6 bietet eine Übersicht über die G l i e d e 
r u n g  d e r  S e l b s t k o s t e n .

Eine Darlegung der e inschlägigen Verhältnisse in den 
wichtigsten britischen A u s f u h r b e z i r k e n ,  w ie  dies in 
Zahlentafel 7 geschieht,  dürfte den deutschen Beobachter  
insofern besonders interessieren, als Deutschland der bri
tischen Kohle so w o h l  auf dem Weltmarkt als auch im 
eigenen Lande in heftigem W ettbew erb  gegenübersteht.

Das geld liche Ergebnis sämtlicher Ausfuhrbezirke  
gestaltete sich im Berichtsjahr recht befriedigend, selbst  
der Bezirk Südw ales kann se it Jahren erstmalig wieder  
einen, wenn auch nur geringen G ewinn aufweisen. N enn en s 
werte Überschüsse entfallen auch auf die für die binnen
ländischen Märkte in Frage kom m enden Bezirke, wie Süd- 
Derbyshire (-r 2 s 1 , 5 / d g e g en  l s  11,18 d), Nord-Derby-  
shire ( + 1  s 10,91 d g egen  l s  11,62 d),  Lancashire ( +  1 s 
5,44 d g egen  l s  2,64 d) und Cumberland ( + 7 , 1 5 d  gegen  
8,08 d).

Gewinnung und Belegschaft 
des französischen Kohlenbergbaus im Juli 19381.

Monats
durch
schnitt
bzw.

Monat

Zahl
der

Förder
tage

Stein-
kohlen-

gewinr

t

Braun-
kohlen-

lung

t

Koks
erzeugung

t

Preßkohlen
herstellung

t

Gesamt
beleg
schaft

1934 25,25 3 967 303 85 884 341 732 482 431 236 744
1935 25,25 3 850 612 74 957 324 466 468 559 226 047
1936 25,17 3 768 887 76 664 327 232 494 384 225 717
1937 21,50 3 693 182 84 630 354 949 482 834 238 505

1938:
Jan. 20,50 3 613 305 91 751 365 067 435 629 245 489
Febr. 20,80 3 685 491 85 321 331 708 413 108 246 305
März 24,10 4 294 214 84 778 379 365 483 847 246 984
April 22,50 4 042 543 82 884 357 593 483 412 248 136
Mai 20,80 3 733 901 84 172 370 869 487 529 248 467
Juni 21,70 3 830 346 62 100 351 250 516 444 248 794
Juli 20,90 3 729 921 71 224 336 156 471 960 249 084

Jan.-
Juli 21,61 3 847 103 80 319 356 001 470 276 247 608

1 Journ. Industr. •

Gewinnung und Belegschaft 
des holländischen Steinkohlenbergbaus im August 19381.

Monats
durch
schnitt
bzw.

Monat

Zahl
der

F ö r 
der
tage

Kohlen
förderu ng2

förder-
insges.  täglich 

t t

Koks
erzeu
gun g

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Ge-
samt-
beleg-
schaft3

1935.  . . 21,32 989 820 46 427 178 753 90 545 29 419
1936. . . 23,06 1 066 878 46 262 189 136 93 299 28 917
1937.  . . 25,50 1 193 439 46 802 208 836 106 485 30 888

1938: Jan. 25,00 1 158 043 46 322 214 275 97 586 32 163
Febr. 23,00 1 041 432 45 280 200 957 90 521 32 108
März 27,00 1 239 037 45 890 222 384 100 569 32 110
April 25,00 1 111 873 44 475 210 248 120 871 32 062
Mai 24,79 1 086 162 43 815 214 158 124 215 32 054
Juni 23,20 1 028 948 44 351 209 745 109 699 31 993
Juli 25,72 1 136 093 44 172 213 279 93 328 31 972
Aug. 25,10 1 126416 44 877 194 495 96 458 32 011

Jan.-Aug. 24,85 1 116 001 44 907 209 943 104 156 32 059

1 Nach Angaben des holländischen Bergbau-Vereins in Heerlen. — 
2 Einschl. Kohlenschlamm. — s Jahresdurchschnitt bzw. Stand vom 1. jedes 
Monats.

Gliederung der Belegschaft im Ruhrbergbau 
nach dem Familienstand im August 1938.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Von 100 
angelegten 

Arbeitern waren

ledig heiratet

Von 100 verheirateten Arbeitern hatten

kei" 1 2 3 mehr 
Kind j Kinder

1933 . . . 24,83 75,17 27,02 33,05 22,95 10,07 6,91
1934 . . . 24,09 75,91 28,20 33,54 22,56 9,48 6,22
1935 . . . 22,15 77,85 28,98 33,99 22,23 9,09 5,71
1936 . . . 21,44 78,56 29,59 34,50 21,92 8,72 5,27
1937 . . . 21,85 78,15 29,83 34,06 21,99 8,76 5,36

1938: Jan. 22,41 77,59 30,12 33,68 21,88 8,80 5,52
Febr. 22,49 77,51 30,17 33,62 21,88 8,80 5,53
März 22,41 77,59 30,15 33,58 21,89 8,82 5,56
April 22,53 77,47 30,75 33,59 21,61 8,65 5,40
Mai 22,64 77,36 30,91 33,59 21,54 8,61 5,35
Juni 22,65 77,35 31,09 33,56 21,47 8,59 5,29
Juli 22,54 77,46 31,07 33,48 21,38 8,58 5,49
Aug. 22,47 77,53 31,20 33,52 21,39 8,57 5,32

Steinkohlenzufuhr nach Hamburg1 im August 1938.

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Insges.

t

Davon aus

dem
Ruhrbezirk2

t 1 %

Groß
britannien

t 1 %

den
Nieder
landen

t

sonst.
Be

zirken
t

1933 ............... 319680 156956 49,10 138550 43,34 13483 10691
1934 ............... 329484 156278 47,43 152076 46,16 9570 11560
1935 ............... 359285 172126 47,91 170650 47,50 9548 6961
1936 ............... 374 085 170655 45,62 179008 47,85 8899 15523
1937 ............... 412255 188619 45,75 193118 46,84 6937 23581
I93S: Jan. . . 436469 213926 49,01 205245 47,02 8578 8720

Febr. . 404954 184944 45,67 196630 48,56 3814 19566
März . 483285 202738 41,95 227 076 46,99 3956 49515
April . 430 862 147 373 34,20 240 640 55,85 2005 40844
Mai . . 419016 119817 28,59 234359 55,93 3913 60 927
Juni . . 378176 143418 37,92 185 368 49,02 5911 43479
Juli . . 362292 154396 42,62 185 347 51,16 4 922 17627
August 408366 191 969 47.01 188 6S1 46,20 3271 24445

Jan.-August 415428 169823 40,88 207 918 50,05 4 546 33140

1 Einschl. Harburg und Altona. — 2 Eisenbahn und Wasserweg.

Polens Steinkohlenausfuhr im 1. Halbjahr 1938'.

Bestimmungsländer 1937

t

1938

t

± 1938 
gegen 1937

t

Europa:
B e l g i e n ..................................... 382 305 233 782 — 148 523
D a n z i g ..................................... 142 239 — — 142 239
D e u t s c h l a n d ....................... 318 882 416 709 + 97 827
F r a n k r e i c h ............................ 764 207 829 870 + 65 663
G r i e c h e n la n d ....................... 37 468 73 565 + 36 097
H o lla n d ..................................... 161 514 140 141 21 373
G r o ß b r i t a n n i e n .................. 60 — 60
I t a l i e n ..................................... 823 246 858 390 - 35144
J u g o s la w ie n ............................ 2 765 — — 2 765
M a lta ......................................... 23 321 16 885 — 6 436
Nordische Länder . . . . 1 621 635 1 544 041 — 77 594

davon Dänemark . . . 144 430 146 306 + 1 876
Estland . . . . 3810 — — 3810
Finnland . . . 100271 82712 — 17559
Island................... 3567 3800 + 233
Lettland . . . . 38469 73340 + 34 871
Norwegen . . . 208691 215428 4- 6 737
Schweden . . . 1 122397 1 022455 — 99942

R u m ä n ien ................................ 3 685 — — 3 685
S c h w e i z ................................ 123 270 24 746 - 98 524
T schechoslowakei . . . . 14515 25 722 + 11 207
U n g a r n ..................................... 7 140 8 405 + 1 265
P o r t u g a l ................................ 1 680 —  • — 1 680

zus. 4 427 932 4 172 256 255 676
Außereuropäische Länder:

A l g e r i e n ................................ 66 705 87 091 • 20 386
A r g e n t in ie n ............................ 124 144 85 854 — 38 290
Ä g y p t e n ................................ 74 431 64 705 — 9 726
Sonst iges  Afrika . . . . 65 781 16 885 — 48 896
B r a s i l i e n ................................ 21 640 — — 21 640
Sonst ige  Länder . . . . 15 440 92 427 + 76 987

zus. 368 141 346 962 - 21 179
B u n k e r k o h l e ....................... 540 115 793 819 + 253 704

Steinkohlenausfuhr insges. 5 336 188 | 5 313 037 - 23 151

1 Nach Oberschi. Wirtsch.
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Kohlengewinnung Deutschlands im September 19381
(in 1000 t).

M onats
durchschnitt  
bzw. Monat

Stein
kohle

Koks
Preß
stein
kohle

Braun
kohle
(roh)

Braun
kohlen

koks

Preß-
braun-
kohle

1934 . . . . 10 405 2040 433 11 439 75 2615
19352 . . . 11 918 2463 456 12 282 69 2742
1936 . . . . 13 198 2988 511 13 445 149 3007
1937 . . . . 15 376 3408 574 15 390 228 3502

1938: Jan. 15 939 3614 608 16 438 244 3564
Febr. 15 176 3300 545 15 130 224 3351
März 16 679 3655 531 16 244 234 3545
April 14 495 3487 515 14 666 240 3259
Mai 15 286 3646 571 15 704 251 3710
Juni 14 874 3545 563 15 512 242 3753
Juli 15 763 3670 589 16 502 251 4017
Aug. 15 885 3704 615 16 646 281 3951
Sept. 15 061 3592 584 16 248 282 3724

Jan.-Sept. 15 462 3579 569 15 880 268 3655

1 Nach Angaben der Wirtschaftsgruppe Bergbau. — 2 Seit März 1935 
einschl. Saarland.

Die Oewinnungsergebnisse  der einzelnen Bergbau
bezirke sind aus der folgenden Zahlentafel zu ersehen.

Sept. Jan.-Sept. ± 1938
Bezirk 1938 1937 1938 geg. 1937

t t t 0/0

S t e i n k o h l e
Ruhrbezirk . . . . 10 351 784 94 431 668 95 133 317 + 0,74
Aachen ....................... 623 047 5 781 813 5 836 800 + 0,95
S a a r l a n d .................. 1 187 803 9 856 837 10 690 588 + 8,46
Niedersachsen . . . 160 074 1 484 714 1 427 623 — 3,85
Sachsen ....................... 277 100 2 761 310 2 578 452 — 6,62
Oberschlesien . . . 2 048 998 17 900 306 19 443 380 + 8,62
Niederschlesien . . 404 870 3 897 775 3 982 761 + 2,18
Übrig. Deutschland 7 652 53 674 65 526 +  22,08

zus. 15 061 328 136 168 097 139 158 447 + 2,20

K o k s
Ruhrbezirk . . . . 2 781 894 23 391 363 24 840 167 + 6,19
Aachen ....................... 121 145 997 509 1 064 709 + 6,74
S a a r l a n d .................. 257 356 2 074 844 2 303 698 + 11,03
Sachsen ....................... 23 209 230 130 214 071 — 6,98
Oberschlesien . . . 156 336 1 418 448 1 499 041 + 5,68
Niederschlesien . . 112 525 959 904 1 026 911 + 6,98
Übrig. Deutschland 139 141 1 204 917 1 264 453 + 4,94

zus. 3 591 606 30 277 115 32 212 9601 + 6,39

P r e ß s t e i n  k o h l e
Ruhrbezirk . . . . 348 358 3 162 249 3 246 172 + 2,65
Aachen ....................... 30 532 241 437 216 130 —10,48
Niedersachsen . . . 37 253 318011 325 173 + 2,25
Sachsen ....................... 13 059 108 044 106 008 — 1,88
Oberschlesien . . . 27 942 191 368 199 903 + 4,46
Niederschlesien . . 6 465 53 251 55 346 + 3,93
Oberrhein. Bezirk . 67 752 443 467 467 200 + 5,35
Übrig. Deutschland 53 089 459 439 505 460 + 10,02

zus. 584 450 4 977 269 5 121 4851 + 2,90

B r a u n k o h l e
R h e in la n d ................... 4 900 974 40 359 025 42 558 378 + 5,45
Mitteldeutschland

westelbisch . . 6851 417 58 304 526 61 882 701 + 6,14
ostelbisch . . . 4 261 082 34 120 430 36 396 144 + 6,67

B a y e r n ....................... 228 242 1 916 904 2 027 188 + 5,75
Übrig. Deutschland 5 854 49 411 58 226 + 17,84

zus. 16 247 569 134 750 296 142 923 137 + 6,07

Mitteldeutschland B r a u n k o h l e n -  K o k s

westelbisch . . 282 426| 2 198 879| 2 415 972 +■ 9,87
P r e ß b r a u n k o h l e

R h e in la n d ................... 1 023 557 8 860 610 8 982 764 + 1,38
Mitteldeutschland

westelbisch . . 1 607 578 13 777 652 14 585 005 + 5,86
ostelbisch . . . 1 078 334 8 690 793 9 201 330 + 5,87

B a y e r n ....................... 14 570 11 1 617 121 870 + 9,16

zus. 3 724 039 31 440 702 32 890 969 + 4,61

1 In der Summe berichtigt.

Gewinnung und Belegschaft des niederschlesischen 
Steinkohlenbergbaus im August 19381.____

Monats
durchschnitt 
bzw. Monat

Kohlenförderung2 
I arbeits- 

lnsges. täglich

Koks
erzeu
gung

Preß-
kohlen-

her-
stellung

Be
(angele
Stein

kohlen
gruben

legscha 
gte Ar

Koke
reien

ft
beiter)

Preß
kohlen
werke1000 t

1933 . . . . 355 14 69 4 16016 612 32
1934 . . . . 357 14 72 6 15 832 667 47
1935 . . . . 398 16 79 6 16 736 718 52
1936 . . . 420 17 93 6 17319 841 52
1937 . . . . 443 17 108 6 18 892 944 47

1938: Jan. 464 19 115 7 19 459 1018 55
Febr. 443 18 106 7 19 455 1042 53
März 493 18 117 7 19 535 1045 42
April 415 17 113 6 19 499 1041 40
Mai 442 18 117 6 19 479 1044 39
Juni 436 18 113 5 19 409 1051 41
Juli 434 17 117 5 19 303 1056 45
Aug. 451 17 117 5 19 194 1058 48

Jan.-Aug. 447 18 114 6 19417 1044 45

August Januar-August
Kohle Koks Kohle I Koks

t t t 1 t

Gesamtabsatz (ohne
Selbstverbrauch und
D e p u t a t e ) ................... 405 900 99 523 3 271 872 829 033

davon
innerhalb Deutschlands 386 330 88537 3101679 748209
nach dem Ausland . . 19570 10986 170 1931 80824

1 Nach Angaben der Bezirksgruppe Niedersclilesien der Fachgruppe 
Steinkohlenbergbau in Waldenburg-Altwasser. — 3 Seit 1935 einschl. Wences- 
lausgrube.

Beförderung ausländischer Kohle auf dem Rhein 
im 1. Halbjahr 19381.

M onats
durchschnitt  
bzw. Monat

Ursprungsland

E ng 
land

t

Nieder
lande
t

Bel
gien

t

Polen

t

andere
Länder

t

zus.

t

1933 . . . . 31 855 101 841 12 333 3 030 __ 149 060
1934 . . . . 35 735 104 565 10 724 5 063 — 156 087
1935 . . . . 33 211 102 737 11 452 11 338 150 158 888
1936 . . . . 44 044 111 092 11 569 13 537 1265 181 507
1937 . . . . 44 029 122 010 15 964 19 132 768 201 903

1938: Jan. 20 877 84 232 11 355 — — 116 464
Febr. 38 619 117 417 16 545 4 854 — 177 435
März 34 819 126 854 16 294 1 787 — 179 754
April 45 832 136 131 9412 5 725 — 197100
Mai 38 483 98 485 22 560 14 734 — 174 262
Juni 53 403 126 747 18 191 11 429 — 209 770

Jan.-Juni 38 672 114 ^78 15 726 6 422 175 798
1 Nach Mitteilungen der Schiffahrtsstelle Emmerich des Wasserbauamtes 

Wesel. — Ein großer Teil der aufgeführten Mengen war für Frankreich 
und die Schweiz bestimmt.

Über-, Neben- und Feierschichten im Steinkohlenbergbau 
Polens1 auf einen angelegten Arbeiter.

Monats <D
tuo

Ver-
fahrene
Schich

ten

Davon
Ober
und

Neben
schich

ten

Gesamt Davon entfielen auf
durch
schnitt
bzw.
Monat

n
i/i
'SXI
<

zahl der 
entgan
genen 

Schich
ten

Absatz
mangel

ent
schä

digten
Urlaub

Aus
stände

Krank
heit

Fei
ern8

1934 •21,83 19,76 0,44 5,51 3,78 0,78 0,02 0,63 0,20
1935 25 19,56 0,45 5,89 3,72 1,03 0,19 0,63 0,22
1936 25,17 20,01

22,30
0,48 5,64 3,56 1,06 0,07 0,66 0,25

1937 21,91 0,67 3,28 1,23 0,93 0,09 0,70 0,29

1938:
Jan. 24 23,28 1,20 1,92 0,41 0,56 0,67 0,24
Febr. 23 20,99 0,69 2,70 1,00 0,72 0,01 0,67 0,26
März 27 21,40 0,47 6,07 4,02 1,08 0,01 0,72 0,20
April 25 20,80 0,50 4,70 2,71 1,11 __ 0,65 0,22
Mai 24 20,49 0,68 4,19 2,06 1,24 0,01 0,63 0,24
Juni 23 20,68 0,75 3,07 1,11 1,06 0,03 0,61 0,23
Juli 26 22,62 0,68 4,06 1,93 1,13 0,01 0,69 0,26

0,36Aug. 26 22,42 0,69 4,27 1,60 1,22 0,26 0,70

1 Nach Angaben des Bergbau-Vereins in Kattowitz. — 2 Entschuldigtes 
sowie unentschuldigtes Feiern.
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Durchschnittslöhne je verfahrene Schicht in den wichtigsten deutschen Steinkohlenbezirken1.
W eg en  der Erklärung der einzelnen Begriffe siehe die ausführlichen Erläuterungen in Nr. 2/1938, S. 47 ff.

K o h l e n -  u n d  G e s t e i n h a u e r .

Ruhr
bezirk Aachen Saar

land
Sachsen Ober

schlesien
Nieder

schlesien
M A A A

G e s a m t b e l e g s c h a f t 2.

1933 7,69 6,92 . 6,35 6,74
1934 7,76 7,02 6,45 6,96
1935 7,80 7,04 6,893 6,48 7,09
1936 7,83 7,07 7,02 6,51 7,16
1937 7,89 7,17 6,60 7,26

1938: Jan. .. . 7,96 7,31 7,65 6,64 7,26
Febr. . 7,97 7,27 7,68 6,71 7,31
März 7,96 7,26 7,68 6,74 7,34
April 7,97 7,30 7,76 6,77 7,36
Mai . . 7,97 7,30 7,75 6,75 7,37
Juni . . 7,98 7,29 7,75 6,70 7,39
Juli . . 7,99 7,36 7,78 6,74 7,43
A u g u s t . 8,01 7,36 7,77 6,78 7,39

1933 8,01 7,17 6,52 7,07
1934 8,09 7,28 6,63 7,29
1935 8,14 7,30 7,523 6,65 7,42
1936 8,20 7,33 7,66 6,68 7,49
1937 8,35 7,49 7,76 6,79 7,64

1938: Jan. . . 8,42 7,64 8,31 6,85 7,66
Febr. 8,41 7,58 8,33 6,91 7,72
März 8,37 7,59 8,32 6,91 7,69
April 8,40 7,65 8,40 6,94 7,72
Mai . . 8,40 7,64 8,38 6,92 7,74
Juni . . 8,42 7,65 8,41 6,87 7,75
Juli . . 8,44 7,70 8,43 6,91 7,79
A u g u s t . 8,44 7,70 8,42 6,96 7,74

A. L e i s t u n g s l o h n

Ruhr Aachen Saar Sachsen Ober Nieder
bezirk land schlesien schlesien

A A A A A A

5,74
5.94
5.94 
6,02 
6,10

6,10
6.13 
6,16
6.15 
6,12
6.13
6.13
6.16

1933 .
1934
1935
1936
1937

1938: Jan. . 
Febr. 
März 
April 
Mai . 
Juni . 
Juli . 
August

B. B a r v e r d i e n s t
5,95
6.15
6.15 
6,25 
6,33

6.35
6.37
6.40
6.40
6.36
6.38
6.37
6.40

1933
1934
1935
1936
1937

1938: Jan. . 
Febr. 
März 
April 
Mai .
J uni . 
Juli . 
August

6,75
6.78 
6,81 
6,81 
6,81

6.84
6.84
6.83
6.78
6.79
6.80
6.83
6.84

7,07
7,11
7,15
7,17
7,23

7,26
7.22
7.19
7.19
7.19 
7,21
7.23
7.23

6,09
6,19
6,22
6,23
6.25

6.30
6.30 
6,28
6.30 
6,28
6.26
6.30 
6,34

6,32
6,43
6,47
6,49
6,55

6,60
6.57
6.57 
6,62 
6,60 
6,59 
6,61 
6,65

6,333
6,45

6,86
6.89 
6,86
6.90
6.89 
6,88
6.89 
6,87

6,943
7,05
7,13

7.50
7.50
7.47
7.51
7.51 
7,53 
7,50
7.48

5,80
5,85
5,91
5,96
6.03

6,08
6,12
6,13
6,12
6,12
6,10
6,12
6.15

5,99
6.04 
6,09
6.15 
6,24

6.31
6.31
6.31
6.32
6.32
6.30
6.31
6.33

5,20
5,30
5,37
5.44 
5,49

5.51
5.53
5.54
5.52
5.53
5.56 
5,58
5.57

5.44
5.55 
5,63 
5,71 
5,80

5,84
5.87
5.83 
5,82
5.84
5.87
5.88 
5,86

5,15
5.29
5.30 
5,34 
5,33

5.32
5.33
5.34
5.31
5.32
5.35
5.35 
5,37

5,39
5,53
5,56
5.60
5.60

5.60
5.59
5.59
5.60
5.61
5.63
5.63
5.63

Nach Angaben der Bezirksgruppen. — 2 Einschl. der Arbeiter in Nebenbetrieben. — 3 Durchschnitt März-Dezember.

Durchschnittslöhne je Schicht1 im polnisch
oberschlesischen Steinkohlenbergbau2 (in Goldmark)3.

M onats Kohlen- und Gesamt
durchschnitt Gesteinhauer belegschaft

bzw. Lei Bar Gesamt Lei Bar Gesamt
Monat stungs ver ein stungs ver ein

lohn dienst kommen lohn dienst kommen

1933 . . . . 4,96 5,30 5,66 3,80 4,08 4,37
1934 . . . . 4,71 5,03 5,33 3,66 3,94 4,18
19354 . . . . 4,60 4,90 5,15 3,61 3,88 4,09
19364 . . . . 4,55 4,86 5,06 3,60 3,87 4,05
19374 . . . . 4,75 5,06 5,27 3,76 4,03 4,21

1938: Jan..  . 4,91 5,26 5,48 3,91 4,22 4,39
Febr. . 4,93 5,24 5,46 3,91 4,19 4,39
März . 4,95 5,25 5,47 3,91 4,18 4,36
April . 4,95 5,25 5,46 3,92 4,19 4,39
Mai . . 4,93 5,28 5,47 3,93 4,22 4,39
Juni . 4,96 5,27 5,45 3,93 4,22 4,39
Juli . . 4,96 5,26 5,47 3,92 4,19 4,35
August 4,93 5,23 5,41 3,90 4,17 4,33

Durchschnittslöhne je verfahrene Schicht 
im holländischen Steinkohlenbergbau1.

M onats
durchschnitt

Durchschnittslohn2 einschl. Kindergeld

Hauer 

fl. | A 3

untertage 
insges. 

fl. | A 3

übertage 
insges. 

fl. | A 3

Gesamt
belegschaft 
fl. | A a

5,59 9,48 5,14 8,72 3,93 6,67 4,73 8,02
5,57 9,42 5,13 8,68 3,91 6,62 4,69 7,93
5,54 9,33 5,07 8,53 3,87 6,51 4,62 7,78
5,54 8,88 5,03 8,06 3,84 6,15 4,58 7,34
5,83 7,99 5,25 7,20 3,99 5,47 4,79 6,57

6,14 8,50 5,48 7,59 4,17 5,77 5,01 6,94
6,17 8,55 5,51 7,63 4,18 5,79 5,02 6,95
6,09 8,42 5,47 7,56 4,12 5,69 4,98 6,88
6,13 8,48 5,49 7,59 4,16 5,75 5,00 6,92
6,11 8,43 5,50 7,59 4,14 5,71 4,99 6,88
6,14 8,44 5,52 7,59 4,16 5,72 5,01 6,89
6,12 8,39 5,51 7,55 4,13 5,66 5,00 6,85
6,11 8,32 5,49 7,48 4,12 5,61 4,99 6,80

1 Der Leistungslohn und der Barverdienst sind auf eine verfahrene 
Schicht bezogen, das Gesamteinkommen jedoch auf eine vergütete Schicht. — 
2 Nach Angaben des Bergbau-Vereins in Kattowitz. — 3 Umgerechnet nach 
den Devisennotierungen in Berlin. — 4 Errechnete Zahlen.

1933 .
1934 .
1935 .
1936 .
1937 .

1938: Jan.
Febr.
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli

j^tig.

1 Nach Angaben des holländischen Bergbau-Vereins in Heerlen. — 
3 Der Durchschnittslohn entspricht dem Barverdienst im Ruhrbergbau, 
jedoch o h n e  Überschichtenzuschläge, über die keine Unterlagen vor
liegen. — 3 Umgerechnet nach den Devisennotierungen in Berlin.

Förderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen

förderung

t

Koks
er

zeugung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

W agenstel lung
zu den

Zechen, Kokereien und Preß
kohlenwerken des Ruhrbezirks 
(Wagen auf 10 t Ladegewicht 

zurückgeführt)

rechtzeitig gestellt

Brennstoffversand auf dem W asserw ege Wasser
stand 

des Rheins 
bei Kaub 
(normal 
2,30 m)

m

Duisburg- Kanal- 
Ruhrorter2 | Zechen- 

H ä f e n

t 1 *

private
Rhein-

t

insges.

t

Okt. 30. Sonntag 93 734 __ 7 265 _  _ — — 1,39
31. 441 826 93 734 14 745 18 556 26 062 63 958 24 316 114 336 1,39

Nov. 1. 377 5374 91 002 11 595 20172 12 283 43 748 10 266 66 297 1,39
2. 413 901 91 221 14 505 20 975 14 539 67 068 10 845 92 452 1,32
3. 413 962 90 759 14 006 21 704 13 288 50 824 13 070 77 182 1,29
4. 417 404 90 993 13 681 21 052 14 732 53 910 11 389 80 031 1,27
5. 427 009 91 790 12816 22 710 18 248 1 74 788 13 428 106 464 1,26

zus. 2 491 639 643 233 81 348 132 434 99 152 354 296 83 314 536 762 .
arbeitstägl. 419 468 91 8903 13 695 22 295 16 692 1 59 646 14 026 90 364

Vorläufige Zahlen. — 2 Kipper- und Kranverladungen. — 3 Kalendertäglich. 4 Allerheiligen.
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Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 4. November 1938 endigenden W o che1.
1. K o h l e n m a r k t  (Börse zu Newcastle-on-Tyne).  Die 

Geschäftstätigkeit auf dem britischen Kohlenmarkt nahm 
in der vergangenen Woche einen g ro ß em  U m fang an als 
bisher. Besonders zugenommen haben die unmittelbaren 
Abschlüsse der Zechen, während der Handel weiterhin über 
mangelhaften Absatz Klage führte. Immerhin ist fe st 
zustellen, daß der Markt in der letzten Zeit gute Fort
schritte gemacht hat und auch für den Verlauf des Winters  
günstige Aussichten zeigt. Teilweise gingen die Aufträge  
so zahl- und umfangreich ein, daß bereits Koks sowie ver
schiedene Kohlensorten knapp zu werden beginnen. Die 
allgemeine Besserung beruht al lerdings zur Hauptsache 
aut dem gesteigerten Abruf des inlandmarkts, doch machen 
sich auch im Außenhandel Anzeichen bemerkbar, daß die 
Käufer, die sich bisher, der unsichern politischen Lage 
Rechnung tragend, stark zurückhielten und nur für be
grenzte Mengen kurzfristige Aufträge abschlossen,  nunmehr  
wieder zu Abschlüssen auf längere Sicht bereit sind. 
K e s s e l k o h l e  war in Northumberland sehr lebhaft g e 
fragt, so daß ein großer Teil der Zechen für November  
hinreichend mit Aufträgen versehen ist und einzelne Sorten 
bereits schon schwer zu bekommen waren. Durham ver- 
zeichnete dagegen nur eine geringfügige  Besserung im 
Küstenhandel, während das Außenhandelsgeschäft ziemlich 
still lag. Für G a s k o h l e  ist in der vergangenen Woche 
eine Besserung eingetreten, die wohl zur Hauptsache dem  
erhöhten Bedarf der Industrie zu verdanken ist, doch waren 
auch skandinavische Gasgeseilschaften wieder reger auf  
dem Markt vertreten. Im Handel mit Italien kam etwas  
lebhafteres Interesse auf, ohne daß dieses jedoch bisher 
zu Abschlüssen führte. K o k s k o h l e  konnte g leichfalls  auf 
dem Außenhandelsmarkt eine etwas bessere Meinung für 
sich buchen, im allgemeinen blieb jedoch der Handel  
weitestgehend abhängig von den Abrufen der inländischen 
Kokereien. Auf dem B u n k e r k o h l e n m a r k t  ist bisher 
keine wesentliche Änderung der Absatzlage, eingetreten. Es 
steht nunmehr fest,  daß trotz aller Behauptungen der 
Reeder, bei den derzeitigen Preisen nicht mehr dem Aus
land gegenüber wettbewerbsfähig zu sein, die Notierungen  
für Novem ber in Durham keine Ermäßigung erfahren 
werden, wie es auch unwahrscheinlich ist, daß Northumber-  
land-Bunkerkohle von ihrer auf 18 -1 8 /6  s lautenden  
Notierung herabgesetzt  wird. Den günstigsten Markt ver- 
zeichnete wiederum K o k s ,  und zwar sow oh l  Gas- als auch 
Gießerei-  und Hochofenkoks.  Gute Sorten Gaskoks sind 
für dieses Jahr kaum noch zu haben, und auch Gießerei
koks ist derart begehrt,  daß die Forderung der Kokereien  
nach höheren Notierungen berechtigt erscheint.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Auf dem britischen Kohlen
chartermarkt herrschte in der vergangenen Woche eine 
etwas erhöhte Abschlußtätigkeit, doch konnten die Fracht
sätze nur auf Grund des energischen Widerstands der 
Reeder gegen alle Zugeständnisse auf ihrem bisherigen  
Stand gehalten werden. Am besten erwies sich bei gut  
behaupteten Frachtsätzen der Handel mit den nordskan
dinavischen Häfen, während sich das Mittelmeergeschäft  
in engen Grenzen bewegte und auch der Handel mit den 
britischen Kohlenstationen nach einer vorübergehenden  
kurzen Belebung wieder abflaute. Im Küstengeschäft  
zeigten sich die Frachtsätze recht fest ,  ohne daß jedoch  
umfangmäßig eine Besserung eingetreten ist. Der Jahres
zeit entsprechend nahmen die Verschiffungen an die in

1 Nach Colliery Guard. und Iron Coal Trad. Rev.

Südengland gelegenen gemeinnützigen öffentlichen Werke  
zu. A ngelegt  wurden für Cardiff-Le Havre 3 s l l i / 4 d, 
-Alexandrien 6 s, -Buenos Aires 11 s 6 d  und für Tyne- 
Hamburg 4 s.

Die Entwicklung der Kohlennotierungen in den 
Monaten August,  September und Oktober 1938 ist aus 
der nachstehenden Zahlentafel zu ersehen.

August September Oktober

Art der Kohle
niedrig

ster
höch
ster

niedrig
ster

höch
ster

niedrig
ster

höch-
ster

Preis Preis Preis

s für 1 l.t (fob)

beste Kesselkohle:
Blyth ....................... 18/4 '/a 18/6 18 '4  92 18/6 18/6 18/6
Durham . . . . 18/1092 19/6 I8/IOV2 19/6 19/3 19/6

kleine Kesselkohle:
Blyth ....................... 1 7 /— 17/6 16,9 17/ — 16/9 18/ —

Durham . . . . 17/6 1 8 /— 1 7 /— 1 8 /— 1 7 /— 18/3

beste Gaskohle . . . 19/4 >/2 19/492 I8/IOV2 19/492 I8/IO1/2 19/3
zweite Sorte Gaskohle 18/9 1 9 / - 18/6 18/9 18/6 18/9
besondere Gaskohle . 19/6 19/6 19/4>/2 19/6 1 9 /4 ','2 19/6
gewöhnliche  Bunker

kohle ............................ 18/6 1 9 /— 18/6 1 9 /— 19/— 1 9 /—
beste Bunkerkohle . . 1 9 /— 19/6 19/ — 19/6 19/6 19/6

K okskohle ...................... 18/6 19/6 18/6 19/6 1 9 /— 19/6
Gießereikoks . . . . 27/ — 31/ — 2 7 / — 2 9 / — 2 7 /— 28/ —
Gaskoks ....................... 2 7 / - 31 / — 2 7 / - 31/6 2 7 / - 31/6

Ober die in den einzelnen Monaten erzielten Fracht
sätze unterrichtet die fo lgende  Zahlentafel.

C a r d i f f - Ty ne-

Monat Genua
Le Alexan La Rotter Ham- Stock

Havre drien Plata dam bürg holm
s s s s s s s

1 9 1 4 :  Juli 7/292 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3 / 5 9 t 4/792

19 3 3 :  Juli 5/11 3/33/4 6/3 91- 3 /1 V2 3/53/4 3/1092

19 3 5 :  Juli 7/9 4/03/4 8/3 91- — — —

19 3 7 :  Juli 12/592 5/73/4 13/9 13/892 — 6/394 —

1 9 3 8 :  Jan. 6/194 4/3 6/6 9/292 — 4/492 —

April — 3/93/4 6/492 14 /33/4 — 4 / - —
Mai 6/192 4 / - 7/23/4 15/43/4 — 3/10 —

Juni 6/13/4 3 /9  ' 7 /5 13/23/4 — 4/1 —

Juli 6/1 3 /792 6/594 11/1092 — — —

Aug. — 3/992 6/1 14/494 — — —

Sept. — 3/6 6 / - 12/4 — 3/103/4 4/3
Okt. 5 /692 4/2 6 / — 11/11 — 4 392 —

Londoner Markt für N ebenerzeugn is se1.
Der Markt für T e e r e r z e u g n i s s e  zeigte  weder in der 

Absatzlage noch in der Preisgestaltung eine bemerkens
werte  Änderung. Um die info lge  weiterer Zunahme der 
Pechbestände hervorgerufene bedrängte Lage zu beheben, 
sollen größere Mengen verbrannt werden. Das Geschäft 
in Kreosot war still und ohne besondere Nachfrage. Die 
Läger sind ebenfalls überfüllt und übersteigen weit  das für 
diese Jahreszeit übliche Maß. In Solventnaphtha sowie  
Motorenbenzol herrschte die übliche Nachfrage.

Der Inlandpreis für s c h w e f e l s a u r e s  A m m o n ia k  
wurde für November bestimmungsgemäß um weitere 1 s 
6 d auf 7 £  8 s erhöht, während der Ausfuhrpreis mit 
6 £  6 s 6 d bestehen blieb.

1 Nach Colliery Guard. und Iron Coal Trad. Rev.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vom 27. Oktober 1938.

1 a. 1448468 .  Carlshütte Maschinen- und Stahlbau- 
Gesel lschaft mbH.,  Waldenburg-Altwasser. Aufgabevor
richtung für Schwingsiebe, Verteilungsrutschen, Förder
rinnen o. dgl.  1 7 .8 .3 7 .  Österreich1.

Ib .  1448249. Fried. Krupp Grusonwerk AG., M agde 
burg-Buckau. Aufgabevorrichtung,  besonders für Trommel-  
und Walzenscheider. 13. 8. 38.

1 Der Zusatz »Österreich am Schluß eines Gebrauchsmusters und 
einer Patentanmeldung bedeutet, daß der Schutz sich auch auf das Land 
Österreich erstreckt.

5d.  1 448 293. Sesamwerk H oßfe ld  tk Co., Bad Harz
burg. Bewetterungsgerät.  1 6 .8 .38 .

5d. 1448306.  Firma Josef Brand, Stahlkonstruktion, 
Rohr- und Behälterbau, Duisburg-Hamborn. Gummi
manschette als Dichtungs- und Verbindungsmittel für den 
Anschluß von Luttenrohren. 9. 9 .38 .

20 d. 1 448 162 und 1 448 163. Gutehoffnungshütte  Ober
hausen AG., Oberhausen (Rhld.). Für Förderwagen u. dgl. 
dienender Tragfederhalter. 8 .9 .3 8 .

21 f. 1447969. Dominitwerke AG.,  Grubenlampenwerk,  
Hoppecke (Westf.) .  Elektrische Grubenlampe mit Akku
mulator und einer von dem Akkumulator gespeisten, der
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tiefsten Entladespannung des Akkumulators angepaßten  
Glühlampe. 2 7 .1 1 .3 7 .

Patent-Anm eldungen,
die vom 27. Oktober 1Q38 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.

l a ,  9. R. 90  915. G eorge  William Rathjens, Salt Lake 
City, Utah (V. St. A.).  Verfahren zum Trennen von mine
ralischen Stoffgem ischen in örtlich ruhenden, nur in sich 
bewegten Flüssigkeiten. 28. 6. 34.

1a, 23. Sch. 108 549. Carl Schenck, Eisengießerei und 
Maschinenfabrik Darmstadt Gm bH.,  Darmstadt. Schw ing 
siebe zum Absieben, besonders von feuchtem oder zu
sammenbackendem Gut. 21. 11. 35.

1a, 28 20. B. 167 078.  Ernst Blümel,  Aachen, und 
Dr.-Ing. Ernst O tto  Grünwald, Sürth (Rhein).  Vorrichtung  
zum trockenen Trennen von körnigem Gut. 3 .1 0 .3 4 .

1b, 4/01. K. 146033. Erfinder: Dr.-Ing. eh. G eorg-  
Sebastian Ullrich, M agdeburg.  Anmelder: Fried. Krupp 
Grusonwerk AG.,  Magdeburg-Buckau. Verfahren und Vor
richtung zum Scheiden von magnetisierbarem Gut; Zus. 
z. Pat. 6 5 3 2 4 6 .  1 . 4 .3 7 .  Österreich.

1 c, 1 01. G. 92 154. The General  Electric Company Ltd., 
London. Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung mit 
Hilfe der Schw erflüss igkeit  aus in Schw ebe  gebrachten  
festen Stoffen. 10 .2 .3 6 .  Großbritannien 2 6 .2 .3 5 .

1c, 8 01. P. 70 480. Dr.-Ing. Josef Pöpperke, M agde 
burg-Reform. Verfahren zur Schaumschwimmaufbereitung  
oxvdischer, nicht entschlammter Erze. 17 .12 .34 .

5b,  20. M. 137253. Erfinder, zugl. Anmelder: Adam 
Macura, Kattowitz (P o len) .  Z w e if lü gel iger  Gesteinsdreh
bohrer. 22. 2. 37.

5b,  27/01. St. 55553. Erfinder, zugl . Anmelder: Alois 
Stanzer, Penzberg (Oberbayern).  Abbauhammer. 26. 11. 36.

10a, 5/01. O. 22729. Erfinder: Karl Lübben, Bochum.  
Anmelder: Dr. C. Otto & Comp. Gm bH.,  Bochum. U nter 
brenner-Verbundkoksofen. 28. 12. 36.

10b, 9 05. G. 88919. Gewerkschaft  Michel, Großkayna,  
Bez. Merseburg. Verfahren zur Behandlung getrockneter  
Brikettier-Braun kohle.  10. 10. 34.

26d, 2. K. 147877. Erfinder: Dr. Adolf  Schmalenbach,  
Essen. Anmelder: Heinrich Köppers G m bH .,  Essen.
Wäscher für Kohlendesti l lationsgase o. dgl., Zus. z. Anm.  
K. 147357. 11 .9 .3 7 .  Österreich.

35a, 9/12. M. 134682. Maschinenfabrik Rudolf Hausherr  
& Söhne G m bH .,  Sprockhövel.  Förderwagen-Aufschiebe-  
vorrichtung in Verbindung mit einer Schwingbühne.  2. 6. 36.

50d, 3/01. V. 3 3 2 1 0 .  Erfinder: Hans Held, Mannheim.  
Anmelder: Joseph V ö g e le  AG., Mannheim. Schwingsieb,  
bestehend aus zwei übereinanderliegenden Einzelsieben.  
15.10. 36.

50 d, 6 01. W. 103536. Erfinder: Josef W ölz,  Bochum-  
Riemke. Anmelder: Westfal ia-Dinnendahl-Gröppel AG., 
Bochum. Schubstange zum Antrieb von Schwingsieben.  
14.5. 38.

81 e, 9. S. 128637. Erfinder: Dipl.-Ing. Ludwig Wimmer,  
Nürnberg. Anmelder: Siem ens-Schuckertwerke AG., Berlin- 
Siemensstadt. Elektrorolle . 2 . 9 .3 7 .  Österreich.

81 e, 48. W. 100104. Westfal ia-Dinnendahl-Gröppel AG., 
Bochum. Wendelrutsche. Zus. z. Pat. 6 6 2 2 2 5 .  1 5 .1 2 .3 6 .

81 e, 134. D. 6 9 7 6 4 .  D em ag  AG., Duisburg. Antrieb für  
den Verschluß von Bunkern u .a .  Behältern. 1 8 .2 .3 5 .

81 e, 136. M. 134150. Maschinenfabrik Buckau R. W olf  
AG., Magdeburg. Einrichtung zum Absaugen des Staubes  
bei Schlitzbunkern.  6. 4. 36.

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

das Patent erhoben werden kann.)

1 a (28,, ,).  665973, vom 23. 10. 34. Erteilung bekannt- 
gemacht am 1 5 . 9 .3 8 .  C h r i s t i a n  K ü h n e  in H e r n e .  Ver
jähren zum Aufbereiten nicht entstaubter Kohle.

Die Kohle wird auf einem sortierenden und klass ieren
den Luftherd vom Staube befreit,  indem man von dem Herd 
nur das sich zuerst ausscheidende staubfreie Gut abzieht. 
Die Aufbereitung des vom Herd unaufbereitet aus
getragenen körnigen Gutes erfo lg t  auf nassem W ege.  
Diesem aufbereiteten Gut muß man, entsprechend dem 
gewünschten Aschen- oder Feuchtigkeitsgehalt  der Kohle, 
trockenen Staub zusetzen. Durch die Behandlung auf dem 
Luftherd kann die Kohle praktisch restlos entstaubt werden,  
weil man die Klassierung bei der Körnung abbrechen kann,

bei der durch Probenahme die Staubfreiheit festgestel lt  ist. 
Durch die restlose Entstaubung erreicht man keine Ver
schlammung des Waschwassers der nachfolgenden nassen 
Aufbereitung der gröbern Körnungen. Die gröbern Körnun
gen, die beim Entstauben auf dem Luftherd mit dem Staub 
abgezogen werden, sind bereits aufbereitet; denn der Luft
herd kann Körnungen über 0,3 mm auf bereiten.

l a  (30) .  665684, vom 1 3 .1 2 .3 4 .  Erteilung bekannt
gemacht am 1 5 .9 .3 8 .  P e t e r  L o h n  in E s s e n .  Gemein
samer Antrieb für rüttelnde Plattenabscheider mit sich 
drehenden Austragswalzen.

Die rüttelnde Bewegung der Platten des zum Ab
scheiden der plattenförmigen Schieferstücke aus Kohle 
dienenden Abscheiders erfo lgt  durch einen Exzenter. Auf  
der Welle des Antriebexzenters ist  ein Zahnrad mit der
selben Exzentrizität, w ie  sie das Exzenter hat, angeordnet.  
Durch das Zahnrad werden die unter den Platten liegenden  
Austragswalzen mit Hilfe  von Ketten angetrieben. Die 
Walzen erfassen die zwischen den Platten hindurchtreten
den Schieferstücke und befördern sie in eine unterhalb  
der Walzen liegende Förder- oder Sammelvorrichtung.

l a  (35) .  665685, vom 4 . 9 .3 6 .  Erteilung bekannt- 
gemacht am 1 5 .9 .3 8 .  A l e s s a n d r o  M a g n a n i  in B r o n i ,  
P a v i a  ( I t a l i e n ) .  Vorrichtung zur Aufbereitung von Faser
stoffen, besonders Asbest. Priorität vom 22. 2. 36 ist in 
Anspruch genommen.

Die Vorrichtung besteht aus einem im w esent 
lichen zylindrischen Behälter mit nebeneinanderliegenden  
Kammern. In ihnen laufen auf einer gemeinsamen Welle  
flügelartige  Schlagwerkzeuge. Sie sind in Richtung ihrer 
Drehung nachgiebig und so  an der Welle befest igt,  daß der 
Winkel,  den ihre Schlagfläche mit der W elle  bildet, g e 
ändert werden kann. Die Kammern der Vorrichtung stehen 
durch einstellbare Überlauföffnungen miteinander in Ver
bindung.

l a  (41) .  665686, vom 11. 9. 36. Erteilung bekannt
gemacht am 15. 9. 38. M i t t e l d e u t s c h e  S t a h l w e r k e  AG. 
in R i e s a .  Kohlenreinigungsanlage.

Die Reinigungsanlage für Kohle von fest  anhaftenden  
Belägen, wie Ton o. dgl.,  besteht aus einem Fördermittel  für 
die Kohle und über diesem angeordneten Walzenbürsten
paaren, die in entgegengesetzter  Richtung umlaufen und 
ineinandergreifen. Durch die Bürsten wird die auf dem 
Fördermittel  befindliche Kohle allseitig gereinigt,  ohne daß 
eine Zerkleinerung eintritt. Die Bürsten reinigen sich g e g en 
seit ig, weil  sie ineinandergreifen. Zwischen jedem Bürsten
paar kann über dem Fördermittel ein beiderseits für den 
Durchtritt der Bürsten kammartig ausgebildetes Abstreich
blech angeordnet werden. Die Bürsten lassen sich mit ver
schiedener Geschwindigkeit  antreiben und können einen 
verschiedenen Durchmesser haben. Die Reinigungsanlage  
kann außerdem in einem Wasserbad oder unter Brausen 
angeordnet werden; in diesem Falle  wird das Fördermittel  
siebartig ausgebildet.

5c  (910). 665845, vom 21. 4. 37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 1 5 .9 .3 8 .  H e i n r i c h  T o u s s a i n t  in B e r l i n -  
L a n k w i t z  und B o c h u m e r  E i s e n h ü t t e  H e i n t z m a n n  
& Co. in B o c h u m .  Profilpaar aus \J-förmigen Profilen, die 
zu Grubenausbau rahmen o. dgl. zusammengefügt werden. 
Erfinder: Karl Maria Groets'chel in Bochum und Heinrich 
Toussaint in Berlin-Lankwitz. Der Schutz erstreckt sich auf  
das Land Österreich.

Die nach außen geneigten Flanschen der Profile,  die  
durch gleichsinniges Ineinanderlegen und Verspannen ihrer 
Enden mit Schellen o. dgl.  zu Grubenausbaurahmen o. dgl.  
zusam m engefügt  werden, sind in der Weise  verschieden  
geneigt,  daß beim Ineinanderlegen zwischen den zur Anlage  
kommenden Flächen der Flanschen schmale nach dem Steg  
des äußern Profils  zu offene  Spalten verbleiben. Der Über
g ang  der zur Anlage kommenden Flächen zu den Stegen der 
Profile  kann so  verschieden abgerundet oder abgeschrägt  
werden, daß in den Ecken der Profile  zwischen diesen  
Schlitze vorhanden sind, wenn die Profi le  vollkommen  
ineinandergedrückt sind. Die Profile  können infolgedessen  
volls tändig  ineinandergedrückt werden, ohne daß man ihre 
Flanschen über die Elastizitätsgrenze hinaus beansprucht 
und sie ihre federnde Eigenschaft verlieren. Das Federn der 
Flanschen verhindert ein dauerndes Verformen oder ein 
Aufreißen des äußern Profi ls  innerhalb der Überlappung
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der Profile,  gewährleistet eine günstige Haftung und 
ermöglicht ein gutes Regeln der Nachgiebigkeit  der durch 
die Profile  gebildeten Rahmen.

5c (9 30). 665786, vom 2 8 . 9 .3 4 .  Erteilung bekannt
gemacht am 15. 9. 38. F r a n z  D ü t s c h  N a c h f .  KG. in 
G e l s e n k i r c h e n .  Z-förmiger Kappschuh. Zus. z. Pat. 
64 1 9 4 9 .  Das Hauptpatent hat angefangen am 1 8 .1 2 .3 2 .

Der nach dem Hauptpatent aus einem Walzblech  
gepreßte Kappschuh hat seitlich gewellte  Wände, die einen 
das Widerlager für die Kappe bildenden taschenförmig aus
gebildeten Haken mit der Außenfläche des Schuhes yer- 
binden und bei großer Widerstandsfähigkeit eine gewisse  
Nachgiebigkeit  der Abstützung gewährleisten.  Nach der 
Erfindung ist der Haltehaken in der Mitte mit einer nasen
förmigen Faltung versehen, die den Steg der Kappe umfaßt.  
Die Rückenlinie der Faltung l iegt  schräg zur Auflieger  
fläche des Schuhes, so  daß der Steg der Kappe durch den 
Gebirgsdruck zunächst gegen den obern Teil der Aus
buchtung gedrückt wird und bei steigendem Druck all 
mählich ein Aufbiegen der Faltung eintritt. Dadurch ver
meidet man ein Abscheren des Hakens durch den Steg  der 
Kappe.

5c (1001). 665787, vom 9. 4. 35. Erteilung bekannt
gemacht am 15. 9. 38. K a r l  G e r l a c h  in M o e r s  ( N i e d e r -  
r h e in ) .  Eiserner Grubenstempel.

Der obere innere Teil des Stempels,  der durch einen 
von einem Keilschloß des untern äußern Teiles getragenen  
Keil nachgiebig gehalten wird, ist  prismatisch ausgebildet  
und auf einer Fläche mit einer Verzahnung versehen. In 
diese Verzahnung greifen die Zähne eines Keiles ein, der 
im' Keilschloß des untern Stempelteiles angeordnet ist, und 
auf den der Haltekeil  des Schlosses wirkt. Zwischen der 
Verzahnung des Keiles und dem innern Stempelteil kann 
eine Lage aus einem starren oder einem elastischen Werk
stoff  e in gelegt  werden. Die Verzahnung kann ferner in 
vorspringenden Leisten oder Flanschen der einen Fläche 
des obern Stempelteiles vorgesehen und durch Aus
sparungen der Leisten gebildet werden. Zur Bildung einer 
Verzahnung können auch in dem obern Stempel Bohrungen 
vorgesehen werden.

5d (17) .  665991, vom 1 2 .7 .3 6 .  Erteilung bekannt
gemacht am 22. 9. 38. K a r l  M o y e  in H e r t e n  ( W e s t f . ) .  
Befestigungszange.

Die Zange, die mit H ilfe  von Ketten, Drahtsei len oder  
sonstigen Binde- oder Haltemitteln in veränderlicher Höhe  
aufgehängt wird,  dient dazu, Preßluftrohre,  Stromkabel,  
Wetterlutten oder sonstige Lasten unter- und übertage fe s t 
zuhalten. Die Schenkel der Zange werden durch eine Sperr
klinke in ihrer jeweiligen Lage festgehalten, die drehbar an 
dem einen Schenkel gelagert ist und in Sperrzähne des 
ändern Schenkels eingreift.  Es kann auch jeder Zangen
schenkel mit einer Sperrklinke und mit Sperrzähnen für die 
Klinke des ändern Schenkels versehen sein, und die Klinken

können durch Federn oder Gewichte mit den Sperrzähnen in 
Eingriff  gehalten werden.

10a (15) .  665993, vom 14. 12 .30 .  Erteilung bekannt
gemacht am 2 2 . 9 .3 8 .  C a r l  S t i l l  G m b H ,  in R e c k l i n g 
h a u s e n .  Verfahren zum Verdichten von Kohle. Zus. z. Pat. 
637 122. Das Hauptpatent hat angefangen am 24. 9. 30.

Nach dem Hauptpatent wird die in den Kammern von 
Koksöfen befindliche Kohlenmasse durch Schnecken ver
dichtet, die an senkrechten Wellen angebracht sind und sich 
während ihrer Drehung allmählich von oben her axial in die 
Kohlenmasse eindrücken. Gemäß der Erfindung soll  
dieses Verdichtungsverfahren bei unterbrochen betriebenen 
Kammeröfen zu einem Zeitpunkt vorgenommen werden,  
in dem der Verkokungsprozeß bis zu einem gewissen Teil,  
z. B. etwa bis zu einem Viertel der gesamten Garungszeit,  
vorgeschritten ist. Die Verdichtungswerkzeuge werden  
dabei vorübergehend auf die noch unverkokte, zwischen den 
Teernähten befindliche Kohlenmasse zur Einwirkung g e 
bracht. Zu dem genannten Zeitpunkt befindet sich 
die zwischen den beiden mäßig verkokten Außenschichten 
der Kohlenmasse und den sie begrenzenden Teernähten 
liegende noch unverkokte Kohle in einem ändern Zustand  
als unmittelbar nach ihrem Einfüllen.  Durch die der Kohle  
zugeführte Wärme ist nämlich ein erheblicher Teil des  
Wassergehaltes der Kohle verdampft,  ein Teil der Luft 
ausgetrieben und in manchen Fällen ein geringer Anteil 
der f lüssigen Bestandteile der Kohle aus dieser entfernt,  
während ein Teil dieser Bestandteile noch als Niederschlag  
in der Kohle enthalten ist.

26d ( 8 21). 665835, vom 2 5 . 9 .3 5 .  Erteilung bekannt
gemacht am 15 .9 .38 .  G e s e l l s c h a f t  f ü r  G a s e n t g i f t u n g  
G m b H ,  in B e r l i n .  Verfahren zur Trocknung und Kühlung 
von Brenngasen mit Hilfe einer wasserabsorbierenden 
Flüssigkeit.

Nachdem das Gas mit Hilfe  von W asserdampf entgiftet  
ist, w ird es mit der wasserabsorbierenden Flüssigkeit  
getrocknet und gekühlt. Dabei w ird  die Flüssigkeit erhitzt 
und mit Wasser angereichert. Dann führt man die F lüss ig 
keit dem kalten zu entgiftenden Gas im Gegenstrom zu, um 
dieses Gas vorzuwärmen und mit W asserdam pf zu beladen. 
Dieses Verfahren kann in Skrubbern in der Weise aus
geführt werden, daß man das entgiftete Gas unten und die 
wasserabsorbierende Flüssigkeit  oben in einen Skrubber 
einführt. Die F lüssigkeit  kühlt das Gas und befreit es von 
den Wasserbestandteilen.  Die erhitzte und mit Wasser  
angereicherte F lüssigkeit  wird dann oben in einen ändern 
Skrubber geleitet, in den unten das verhältnismäßig kühle 
und trockene g ift ige  Gas einzuführen ist. Dieses Gas belädt 
man in dem Skrubber mit dem durch Verdunstung aus der 
Flüssigkeit  entstandenen W asserdam pf und bringt es 
annähernd auf die Temperatur,  die die F lüssigkeit  beim 
Eintritt in den Skrubber hatte. Dadurch ist das g i ft ige  Gas 
für die Behandlung mit W asserdam pf zur Entgiftung gut 
vorbereitet.

B Ü C M E R S C H A U
( D i e  hier g e n a n n t e n  B ü c h e r  k ö n n e n  d u r c h  die V e r l a g  G l ü c k a u f  G . m . b . H . ,  Abt. Sortiment, Essen, b e z o g e n  w e r d e n . )

Feuerungstechnik mit Steinkohlen Oberschlesiens. Von
Paul F u c h s ,  Leiter der Feuerungstechnischen Ab
teilung der Interessengemeinschaft Oberschlesischer  
Ste inkohlengruben (Kohlen-I.Gem.)  GmbH.,  Berlin- 
Gleiwitz.  70 S. mit 10 Abb. Berlin 1938, Julius 
Springer. Preis geh. 3,60 M.
Bestand für die Steinkohlen der westdeutschen Reviere 

schon seit geraumer Zeit in der Form des bekannten 
»Ruhrkohlenhandbuches« ein aufschlußreiches Nachschlage
werk über Art und Eignung der Erzeugnisse dieser  
Gebiete,  so  stand ein ähnliches, auf die Steinkohlen 
Oberschlesiens e ingehendes W erk bisher noch aus. Deshalb  
wird ein unlängst  erschienenes Büchlein von Paul Fuchs 
begrüßt werden, welches diese Lücke schließt. Da sich 
die Arbeit bewußt eng  auf die feuerungstechnische An
w end un g  der an sich recht einheitlichen oberschlesischen  
Steinkohlen beschränkt,  konnte ihr Um fang gering g e 
halten werden.

Im einzelnen werden physikalischer und chemischer  
Aufbau der Steinkohlen Oberschlesiens sow ie  deren Ver

w endung in hand- und mechanisch beschickten Rostfeue
rungen, in Staubfeuerungen und Generatoren behandelt. 
Besondere Aufmerksamkeit  verdienen einige Abschnitte 
über das Verhalten von Asche und Schlacke, deren 
Angriff auf feuerfeste Steine und über Rostverschleiß. Die 
hier vorgetragenen Gesichtspunkte sind zum Teil  durchaus 
neuartig. Die Ableitung der bekannten stöchiometrischen  
Verbrennungsbeziehungen so w ie  das N öt igste  an Formeln 
und Tabellen dürfen nicht fehlen. D ü m m l e r .

Die Korrosion von Nichteisenmetallen und deren Legie
rungen. Unter Mitarbeit von Dr. P. B r e n n e r ,  
Hannover-Linden, u. a. hrsg. von Professor Dr. phil. 
Otto K r ö h n k e ,  Berl in-Schlachtensee,  und Professor  
Dr. phil. G eorg  M a s i n g ,  Göttingen. (Die  Korrosion 
metallischer Werkstoffe,  Bd. 2.) 901 S. mit 409 Abb. 
Leipzig 1938, S. Hirzel. Preis geh.  66,50 M, geb. 6 9 ^ .  

Der vorliegende Band ist als zweiter des Sammel
werkes »Die Korrosion metallischer Werkstoffe« er-
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schienen. Während der erste Band die Korrosion des Eisens 
und seiner Legierungen behandelt, befaßt sich der zweite  
mit der Korrosion von Nichteisenmetallen und deren Bei
mengungen und ist wie  jener in sich abgeschlossen .  Voraus
geschickt ist eine Abhandlung allgemeiner Art über 
»Forschungs- und Prüfm ethoden der Korrosion«, die sich 
auch für den ersten Band gee igne t  hätte und einen w ert 
vollen Beitrag bildet. Der besondere  Teil behandelt  in den 
Hauptabschnitten: Kupfer und Kupferlegierungen, die
Korrosion von Reinaluminium, die Korrosion der Alu
miniumgußlegierungen, knetbare Aluminiumlegierungen,  
Magnesium und M agnesium legierungen,  Blei und tslei- 
legierungen, Zink, Kadmium, Zinn, Wolfram, Molybdän  
und Chrom, Nickel und seine Legierungen; Kobalt, die 
Korrosion der Edelmetalle.

Ein Vorzug dieses W erkes  ist, daß die einzelnen  
Abschnitte nicht nach einem starren Plan, sondern ab
wechslungsreich und lebendig  gestaltet  sind. Auch lesen  
sie sich leicht und flüss ig, weil  Ausführungen theoretischer  
Art auf das N o tw en d igste  beschränkt sind. Das Werk  
bringt die neusten Erkenntnisse  der Korrosion von Nicht
eisenmetallen auf Qrund des e inschlägigen Schrifttums, das 
jeweils in den Fußnoten und außerdem noch geordnet  in 
dem Verfasser- und Sachverzeichnis angeführt ist unter 
Vermeidung alles Unwesentl ichen und Widersprechenden.  
Eine wertvolle Ergänzung bilden zahlreiche Sonder
abschnitte, die sich mit einigen im Vordergrund stehenden  
Fragen der Praxis befassen. Erwähnt se ien die Abschnitte:  
Verhalten des Kupfers in Feuerbuchsen, Kondensatorrohr-  
Korrosion, Schiffsschrauben, das Verhalten von M essing  
in verschiedenen Industriezweigen, Zerstörung von Blei
kabelmänteln.

Das W erk ist somit eine wesentliche Bereicherung des  
Korrosionsschrifttums und füllt eine Lücke aus, die auf 
diesem Gebiet bisher durch das Fehlen einer zusam m en
fassenden und erschöpfenden Darstellung der Korrosion 
der Nichteisenmetalle empfunden wurde. S c h u m a n n .

Feuerfeste Baustoffe sillkatischer und silikathaltiger 
Massen. Von Dr.-Ing. Dr. phil. Claus K o e p p e l .  
(Chemie und Technik der Gegenwart,  Bd. 18.) 296 S. 
mit 51 Abb. Leipzig 1938, S. Hirzel. Preis geh.  15,50 Jé, 
geb. 17 Jé.
Der Verfasser gibt eine ausgezeichnete  Darstellung des  

augenblicklichen Standes der Forschungsarbeiten über die 
Kieselsäure, ihre Struktur, die verschiedenen U m w andlun gs 
formen und deren Eigenschaften. Auch die für die feuer
feste Industrie wichtigsten Zwei- und Dreistoffsysteme  
werden ausführlich besprochen. Wertvoll  ist ferner die  
eingehende Behandlung der hochfeuerfesten Sondererzeug
nisse, die für best immte Verwendungsgebiete  unentbehr
lich sind.

Der besondere Vorzug dieses Buches l iegt darin, daß 
der Verfasser die umfangreichen Forschungsergebnisse  
nicht trocken zusammengestell t ,  sondern sie in kritischer 
Betrachtung zu einem umfassenden Werk gestaltet hat, das 
als hervorragend bezeichnet werden kann. Für jeden,  der 
sich eingehend mit dem W esen feuerfester Baustoffe befaßt,  
ist das Buch unentbehrlich, denn es dürfte schwer halten,  
die zahllosen Forschungsberichte in derart lückenloser  
W eise  se lbst  zu verfolgen. Hervorgehoben sei noch der 
zw eckm äßige  Aufbau der Zahlentafeln, der das Aufsuchen  
der Eigenschaftszahlen,  die man gerade sucht, außerordent
lich erleichtert. Dipl.-Ing. R a s c h ,  Essen.

Z E / T S C H R / E T E N S C H A  U'
(E i n e  E r k l ä r u n g  d e r  A b k ü r z u n g e n  ist in N r . l  auf d e n  Seiten 2 3 — 26 veröffentlicht. * b edeutet Text- o d e r  T a f e labbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
D ie  e r d g e s c h i c h t l i c h e  S t e l l u n g  d e r  O b e r h a r z e r  

B l e i - Z i n k e r z - G ä n g e .  Von Becksmann. (Schluß.)  
Z. prakt. Geol.  46 (1 9 3 8 )  S. 127/32*. Das geo log ische  
Alter der G angfüllung.  Das Raumproblem auf den Ober
harzer Gängen. Schrifttum.

E r d g a s e ,  S t i c k s t o f f  u n d  » f o s s i l e s  H e l i u m « .  
Von Mayer-Gürr. Öl u. Kohle 14 (1938)  S. 797 ,99* .  
Deutung des B egriffes  »fossiles Helium«. Arten des  Vor
kommens von Helium und se ine Begle itgase.  Schrifttum.

Les  m i n e r a i s  d e  c h r o m e .  Von Déribéré und More.  
Mines Carrières 17 (1 9 3 8 )  Nr. 192, S. 5 /13 .  Chrom und 
seine Verbindungen. Beschreibung der wichtigsten Chrom
vorkommen der Welt.

Bergwesen.
E r h ö h t e  S i c h e r h e i t  d u r c h  d e n  e l e k t r i s c h e n  

B e t r i e b  in  B e r g w e r k e n  u n t e r t a g e .  Von Bohnhoff.  
Elektr. im Bergbau 13 (1 9 3 8 )  S. 67/69*.  Die Entwicklung  
der Elektrifizierung untertage. Elektrizität und Sicherheit  
in Grubenbetrieben.

C o n t r i b u t i o n s  à l ’ é t u d e  d e s  m é t h o d e s  d ’e x 
p l o i t a t i o n  d a n s  l e s  m i n e s  m é t a l l i q u e s .  Von Audibert.  
Rev. Ind. Minér. 18 (1 9 3 8 )  I, S. 375 /82* .  Grundsätzliche  
Kennzeichnung verschiedener versatzloser und ohne plan
mäßiges Zubruchwerfen des Hangenden durchgeführter  
Abbauverfahren.

E in  p r a k t i s c h e s  V e r f a h r e n  z u r  B e s t i m m u n g  
der  V e r h ä l t n i s s e  b e i  P u m p s o n d e n .  Von Hjejle.  Bohr- 
techn.-Ztg. 56 (1 9 3 8 )  S. 148/51*.  Versuche und Ergebnisse  
der Leistung, Kräfteverhältnisse  und W irkungsgrade der 
obertägigen Ausrüstung an der Poll ierstange mit Hilfe  
eines Dynamometers .

R o o f - c o n t r o l  p r o b l e m s  i n  e n t r i e s  a n d  
h e a d i n g s .  I. Von Bucky. Coal A g e  43 (1938)  Nr. 10,
S. 33/38*. Die Berechnung des in Hauptstrecken erforder
lichen hölzernen oder eisernen Ausbaus unter besonderer  
Berücksichtigung der Festigkeitse igenschaften der Gebirgs-  
schichten sowie  der Druckverhältnisse bei flacher Lagerung.  
Berechnungsbeispiele. Ersparnismöglichkeiten.

1 Einseitig bedruckte Abzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind vom Verlag Glückauf bei monatlichem Versand zum Preise von 2,50 M  

für das Vierteljahr zu beziehen.

T h e  v i b r a t i o n  o f  v e r t i c a l  w i n d i n g  r o p e s ,  a n d  
t h e  p e r m i s s i b l e  v a r i a t i o n  o f  f a c t o r  o f  s a f e t y  w i t h  
d e p t h .  Von Egan. Engineering 145 (1938)  S. 461/63*.  
Seilschwingungen in Schächten und die Errechnung des 
Sicherheitsfaktors mit zunehmender Teufe.

R u b b e r - t i r e d  h a u l a g e  s y s t e m  i n s t a l l e d  a t  W ic k  
m i n e .  Von Given. Coal Age 43 (1938)  Nr. 10, S. 29/32*.  
Abbauförderung mit H ilfe  von gummibereiften, unmittelbar  
auf dem Liegenden laufenden Großförderwagen und  
gummibereiften Schleppern mit Akkumulatorantrieb in einer 
amerikanischen Kohlengrube. Die Durchführung und die  
erzielte Vereinfachung und Verbill igung des Förder
betriebes.

F a h r v e r s u c h e  m i t  v e r s c h i e d e n e n  L a g e r b a u 
a r t e n  in  F ö r d e r w a g e n r a d s ä t z e n .  Von Müller-Neu-  
glück. Glückauf 74 (1938)  S. 914/21*.  Entwicklung im 
Radsatzbau. Prüfstand und Versuchsbedingungen. Bauart 
der Versuchsradsätze.  Versuchsergebnisse und ihre Aus
wertung. Schmierung und Abdichtung. Fahrversuche mit 
Kunstharzlagern.

D a s  A u f t r e t e n  v o n  K o h l e n o x y d  in b r a n d g a s 
f r e i e n  G r u b e n w e t t e r n .  Von Sanders. Glückauf 74 
(1 9 3 8 )  S. 921 /26 .  Der Kohlenoxydgehalt  des Gases in 
der Kohle. Auftreten von Kohlenoxyd in Wettern w e s t 
fäl ischer Gruben. Nachweis der Kohlenoxydbildung bei 
Raum- und Grubentemperatur durch Oxydationsversuche.  
Der Einfluß der Feuchtigkeit auf die  Kohlenoxydbildung.

I m p r o v e m e n t s  in  g e n e r a l  m i n i n g  p r a c t i c e .  Von 
H orw ood.  (Forts .)  Min. J. 202 (1938)  S. 874 76 und  
893/95 .  Aufbau, Betriebsverhältnisse und -ergebnisse  ver
schiedener Anlagen zur Wetterkühlung auf tiefen Gruben.  
Wettertemperaturen und Arbeitsverhältnisse.  Die Be
deutung ausreichender Wettermengen. (Forts, f.)

N e w  e x p l o s i o n  b a r r i e r  u s e s  p a p e r - b a g g e d  r o c k  
d u s t .  Coal A ge  43 (1938)  Nr. 10, S. 40 /42* .  Die Ein
richtung von Gesteinstaubsperren durch mit Staub gefüllte  
Papierbeutel , die an der Firste aufgehängt und durch die  
Explos ionsw elle  zur Entleerung gebracht werden, und ihre 
Vorteile. Die Begutachtung dieses Verfahrens durch das 
U. S. Bureau o f  Mines.

M e c h a n i z e d  s a f e t y .  Von W alton-Brown. Trans.  
Instn. Min. Engr. 95  (1938)  S. 202 /306* .  Vergle ichende  
statistische Übersicht über die U nfälle ,  die  sich in den ver
schiedenen englischen Bergbaugebieten während der Jahre
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1 9 2 4 - 1 9 3 6  ereignet haben, unter besonderer Berücksichti
gun g  des Einflusses der Mechanisierung.

L e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  F H a n c o c k - J i g  e n  
p a r a l l e l e  a v e c  d e s  a p p a r e i l s  d e  f l o t t a t i o n .  Von 
Audibert. Rev. Ind. Miner. 18 (1938)  I, S. 367 /74* .  Die 
Anwendungsmöglichkeiten der Hancock-Setzmaschine in 
Verbindung mit der Flotation. Schwierigkeiten des Be
triebes und ihre Lösung. Der Einsatz der Hancock-Setz
maschine auf kleinen Anlagen. Schlußbetrachtungen.

W e r k s t o f  f e i n s p a r u n g  i m  N a ß d i e n s t  v o n  
B r a u n k o h l e n b r i k e t t f a b r i k e n .  Von Schaft. Braun
kohle 37 (1938)  S. 773 ,78* .  Maßnahmen zur Verminderung  
des Verschleißes und Einsparung von W erkstoff  an 
Beförderungsmitteln und Aufbereitungsmaschinen.

W e r k s t o f f e i n s p a r u n g  i m T r o c k e n d i e n s t  v o n  
B r a u n k o h l e n b r i k e t t f a b r i k e n .  Von Schmitt. Braun
kohle 37 (1938)  S. 778/83*.  Maßnahmen zur Einsparung  
an Eisenteilen in Berührung mit Rohkohle an Teller-,  
Röhren- und Feuergastrocknern,  Entstaubungsanlagen,  
Fördermitteln und Aufbereitungsmaschinen.

Z u r  F r a g e  d e r  D o p p e l b i l d e n t f e r n u n g s 
m e s s u n g  u n t e r t a g e .  Von Perz. Berg- u. hüttemn. Mh. 86 
(1938)  S. 249/52.  Untersuchung über die Genauigkeits-  
Steigerung der Doppelbildmessung auf Grund einer Zu
sammenfassung der bisherigen Meßergebnisse.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
Ü b e r  d e n  A u f b a u  v o n  W a s s e r r o h r k e s s e l n  mi t  

n a t ü r l i c h e m  W a s s e r u m l a u f .  Von Blümel. (Forts .)  
Z. bayer. Revis.-Ver. 42 (1938)  S. 178/82*.  Kessel mit 
innerhalb der Verdampfungsheizfläche gelegenem  Über
hitzer. (Forts,  f.)

A u s l e g u n g  v o n  H o c h d r u c k k e s s e l n .  Von Engler.  
Feuerungstechn. 26 (1938)  S. 305/13*.  Die Wahl des 
Dampfdruckes im Hochdruckkesselbau. Einfluß der Durch
satzmenge, der Betriebsstundenzahl, der Art des Betriebes 
und des Speisewassers . Beispiele ausgeführter Hochdruck
kesselanlagen.

E n t w i c k l u n g  e i n e s  K o n d e n s t o p f e s  mi t  g l e i t e n 
d e m  S c h i e b e r .  Von Piehler. Wärme 61 (1938) S. 773/76*.  
Beschreibung eines bei der I. G. Farbenindustrie AG. auf 
Grund eines Preisausschreibens entwickelten Kondens-  
topfes.

R a u c h g a s - Z w i s c h e n ü b e r h i t z u n g .  Von Beck. 
Wärme ö l  (1938)  S. 765/73*.  Dampfturbine und Endfeuchte.  
Anwendung der Zwischenüberhitzung. Thermischer G e 
winn. Verfahren und Schaltung. Berechnung der Zwischen
überhitzer. Werkstoffwahl.  Heizflächenverteilung beim 
Kessel. Regelfragen bei Rauchgas-Zwischenüberhitzung.  
Anfahren von Zwischenüberhitzeranlagen.

Elektrotechnik.
E i n f ü h r u n g  in V D E  0171 » V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  

A u s f ü h r u n g  e x p l o s i o n s g e s c h ü t z t e r  e l e k t r i s c h e r  
M a s c h i n e n ,  T r a n s f o r m a t o r e n  u n d  G e r ä t e « .  Von 
Müller-Hillebrand. Elektrotechn. Z. 59 (1938) S. 1109/13. 
Zusammenfassung grundsätzlicher Erwägungen bei der 
Abfassung der Explosionsschutzvorschriften.  Erläuterungen 
der Bauvorschriften der Bauart druckfeste Kapselung und 
Ölkapselung.

A l l g e m e i n e  R i c h t l i n i e n  f ür  d i e  P l a n u n g  e l e k 
t r i s c h e r  A n l a g e n  in e x p l o s i o n s g e f ä h r d e t e n  B e 
t r i e b e n .  Von Blase. E lektrotechn.Z .59 (1938)  S. 1123/27*.  
Bauweise von explosionsgefährdeten Betrieben. Anforde
rungen an die elektrischen Ausrüstungsteile.

E l e k t r i s c h e  A n l a g e n  in e x p l o s i o n s g e f ä h r d c -  
t e n  B e t r i e b e n .  Von Schütte. Elektrotechn. Z. 59 (1938)
S. 1127/29*. Betriebssicherheit durch richtige Wahl der 
Motoren. Die Stromversorgung der Betriebsbauten.

M a s c h i n e n ,  T r a n s f o r m a t o r e n  u n d  G e r ä t e  f ür  
e x p l o s i o n s g e f ä h r d e t e  R ä u m e .  Von Petersdorff.  
Elektrotechn. Z. 59 (1938) S. 1129/35*. Überblick über die 
auf dem Markt vorhandenen elektrischen Ausrüstungs
gegenstände und ihre Verwendungsmöglichkeit .

V o r s c h r i f t e n  f ür  d i e  A u s f ü h r u n g  e x p l o s i o n s 
g e s c h ü t z t e r  e l e k t r i s c h e r  M a s c h i n e n ,  T r a n s 
f o r m a t o r e n  u n d  G e r ä t e .  Elektrotechn. Z. 59 (1938)
S. 1137/48*. Gültigkeit und Bezeichnungen. Allgemeine B e 
st immungen. ‘Bauart druckfeste Kapselung, Ölkapselung  
und erhöhte Sicherheit. Einzelbest immungen.

E l e k t r i s c h e  r e g i s t r i e r e n d e  E i n r i c h t u n g e n  u n d  
I n s t r u m e n t e  in e x p l o s i o n s g e f ä h r d e t e n  R ä u m e n .  
Von Humann. Elektrotechn. Z. 59 (1938) S. 1135/36*. Bau 
von Meßinstrumenten ohne druckfeste  Kapselung mit

Anzeigung von Aufzeichnungen über längere Zeitabschnitte  
bei geschlossener Tür.

E x p l o s i o n s p r ü f u n g e n  s c h l a g w e t t e r g e s c h ü t z 
t e r  e l e k t r i s c h e r  G e r ä t e .  Von Müller-Hillebrand. Elektr. 
im Bergbau 13 (1938) S. 69/77*. Das Versuchsfeld für 
Explosionsschutz.  Der Explosionsdruck von Methan-Luft-  
Gemischen, Druckanstieg,  Zünddurchschlag und Flammen
temperatur. Vergle iche zwischen Methan und Leuchtgas.  
Prüfverfahren. Zeitlicher Verlauf der Explosion in Schalter
gehäusen.

K u n s t s t o f f e  f ü r  d i e  I s o l a t i o n  u n d  U m m a n t e l u n g  
v o n  e l e k t r i s c h e n  L e i t u n g e n  u n d  K a b e l n .  Von  
Pallas. Wärme 61 (1938) S. 723/25*. Kunststoffe als
Elektroisolierfol ien für die Bebänderung von Kabeln und 
als Austauschbaustoffe  für Bleimäntel bei Kabeln. An
w endungsm öglichkeiten von Kunststoffmänteln.

Chemische Technologie.
Ü b e r  d i e  H e r s t e l l u n g  v o n  B r a u n k o h l e n e x t r a k t  

u n d  s e i n e  V e r w e n d u n g  a l s  f e s t e r  K r a f t s t o f f .  Von  
Jostes und Siebert. Öl u. Kohle 14 (1938) S. 777/83*. Die 
Druckextraktion der Braunkohle. Beschreibung von Labo
ratoriumsversuchen und Auswertung ihrer Ergebnisse.  
(Schluß f.)

L e  b r o y a g e  f i n  du  p o u s s i e r  d e  c o k e .  Von Blanc. 
M.ines Carrieres 17 (1938) Nr. 192, S. 1/4*. Schwierigkeiten  
bei der Zerkleinerung von nassem Koks. Beschreibung  
einer Stabmühle. Kostenangaben.

N e u e  G r u n d l a g e n  d e r  G a s w i r t s c h a f t .  Von 
Gebhardt.  Gas 10 (1938) S. 209/15*. Statistische Übersicht  
über die G aserzeugung und den Absatz  in den letzten 
Jahren. Gesichtspunkte  zur Erschließung des freien Landes 
für die G asversorgung und die sich hieraus ergebenden  
Folgerungen für die Gasindustrie.

Wirtschaft und Statistik.
A p u b l i c - r e l a t i o n s  p r o g r a m  f o r  t h e  c o a l  

i n d u s t r y .  Coal Age  43 (1938) Nr. 10, S. 43/58*. Allgemeine  
Erörterungen über die gegenw ärtige  Lage des amerikani
schen Kohlenbergbaus sow ie  über die gegen se it ige  Ver
flechtung der einzelnen Industriezweige und gemeinsamen  
Aufgaben zum W ohle  des Ganzen. Erläuterung der Stellung 
des Bergbaus an Hand von statistischen Angaben. Anteil 
am Wert der Erzeugung. Zahl der beschäftigten Arbeiter 
in den verschiedenen Bergbauarten. Lage, Bedeutung und 
Vorräte der Kohlenvorkommen. G röße und Art des Ver
brauchs. G liederung und H öhe  der Selbstkosten. Art und 
H öhe der Steuern und Sozialabgaben. Entwicklung der 
Mechanisierung.  Die Lohnhöhe im Bergbau.

D i e  g e g e n w ä r t i g e  L a g e  d e r  t s c h e c h o 
s l o w a k i s c h e n  M i n e r a l ö l w i r t s c h a f t .  Von Turyn.  
Petroleum 34 (1938) Nr. 42, S. 9/12. W e g e  des Staates zur 
Eigenversorgung. Die Erdölförderung von 1919 bis 1936. 
Die wichtigsten Mineralölraffinerien. Die Einfuhr an 
Mineralölen.

W o r l d  p r o d u c t i o n  o f  d i a m o n d s .  South African 
Mining and Engineering Journal 49 (1938) II, S. 121/23*. 
Übersicht über die verschiedenen Stätten der Diamanten
gewinnung der W elt  und die G röße und den Wert der 
gew onnenen  M engen. Die besondere  Bedeutung des 
belgischen K ongo und Westafrikas.

P E R S Ö N L I C H E S
Zu Bergräten sind ernannt w o r d e n : 

der Bergassessor I s s e l s t e i n  vom Bergrevier Essen 1, 

der Bergassessor D o e r g e  vom Bergrevier Bssen 3, 

der dem Bayerischen Oberbergamt in München zur 
kommissarischen Beschäftigung überwiesene Gerichts
assessor Dr., G o  Ich er.

Der Bergassessor S c h w a r z  vom Oberbergamt  
München ist zum Regierungsbergrat ernannt worden.

Der Assessor W e r n e r  vom Oberbergamt Halle ist zur 
kommissarischen Beschäftigung in das Reichswirtschafts
ministerium berufen worden.

Gestorben:
am 6. November in Essen der Dipl.-Ing. Ernst  K u h l -  

m a n n ,  früherer Lehrer an der Bergschule zu Essen, im 
Alter von 59 Jahren.


