
Denkmalpflege

Das Waldenburger Industriegebiet. Aufgaben und Moglichkeiten 

der Denkmalpflege

Abb. i Waldenburg/Watbrzych, Niederschlesien, 

Museum fiir Industrie und Technik, Maschinen- 

teile neben dem Museumsgebdude (Autor, 2000)

Weder der heutige Zustand noch die Aussich- 

ten, wenigstens die wichtigsten Monumente 

des Waldenburger Kohlenreviers erhalten zu 

konnen, stimmen optimistisch. Im Verlauf von 

150 Jahren ist hier eine Stadtsilhouette ent- 

standen, die mit den kraftigen Akzenten der 

Malakow-Tiirme und mit ihren Stahlkon- 

struktionen fiir ihre Region nicht minder cha- 

rakteristisch ist als Wawel und Kirchtiirme fiir 

Krakau. Diese Silhouette ist in Gefahr. Bis vor 

kurzem bildete Waldenburg/Walbrzych eine 

Ausnahme in Europa insofern, als hier noch 

die alten Kohlegruben in Betrieb waren, viel- 

fach im Besitz ihrer kompletten historischen 

Ausriistung und Geratschaft. In den letzten 

Jahren hat sich die Lage drastisch geiindert: 

Unter den Bedingungen des freien Marktes 

lohnt sich die Kohlegewinnung nicht mehr, bis 

Ende 2000 muEten samtliche Gruben stillge- 

legt werden.

Das Breslauer Institut fiir Geschichte der 

Architektur, Kunst und Technik hat seit 1968 

der Industriedenkmalpflege in Niederschle

sien, darunter auch im Waldenburger Revier, 

Studien gewidmet, Einzelobjekte und ganze 

Anlagen erforscht und die Gegenstande von 

historischem Wert - Architektur, Maschinen 

usw. - katalogisiert. Parallel dazu veranstal- 

Abb. 2 Waldenburg/Watbrzych, Museum, Schwung- 

rad der Fbrdermaschine der Staszic-Grube (Autor, 

2000)

tete es interne wie internationale Tagungen 

und Konferenzen und wurde auch praktisch 

tatig: auf seine Anregung hin wurde mit Unter- 

stiitzung der Waldenburger Verwaltungs- 

behorde 1996 in den damals stillgelegten Tei- 

len der Waldenburger Zeche Julia ein Museum 

fiir Industrie und Technik gegriindet, welches 

Industriedenkmale sammelt, in erster Linie die 

Maschinen aus den stillgelegten Gruben.

Aus Geldmangel ist es jedoch dem Museum 

unmoglich, seinem Auftrag konsequent zu fol

gen und die ihm zugewiesenen Gegenstande 

insgesamt zu zeigen oder auch nur zu sichern. 

Einiges liegt in Teilen neben dem Museumsge- 

baude, darunter wie ein monstroser Kreisel 

das riesige Schwungrad (Leonhard-Ilgner- 

System) der Fordermaschine der Staszic- 

Grube (Abb. 1, 2). Wohl ist es gelungen, einige 

Kohlenwagen und Grenzsteine aus dem 19. 

Jh. zu retten (Abb. 3). Doch viele wertvolle 

Maschinen, darunter die alteste, aus dem 19. 

Jh. iiberkommene, sind nicht zu retten, weil 

Geldmittel zum Abbau und zur Uberfiihrung 

ins Museum fehlen.

Samtliche Schachte stehen unter Denkmal- 

schutz, und der Landeskonservator ist berech- 

tigt, gegen Wandalismus vorzugehen. Doch 

dies bleibt Theorie, solange er noch nicht ein-
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Abb. 3 Waldenburg, Museum, Grenzsteine 

(Autor, 2000)

Abb. 4 Waldenburg, Puchs-Stollen, Ansicht um 

1800 (Vorlage: Autor)

mal die Mittel hat, um Personal zu bezahlen, 

das die Schrottsammler fernhalt. So richtet 

sich alle Hoffnung auf die neuen, im Kaufver- 

trag zum Erhalt des Vorgefundenen verpflich- 

teten Privatbesitzer.

Die Situation in der gesamten Region, in den 

»sterbenden« Gruben wie im darbenden 

Abb. 5 Waldenburg, Gedenktafel von 1794 

(Autor, 2000)

Museum, illustriert beispielhaft die Tragodie 

einer industriellen Monokultur. Ahnliche Pro- 

bleme haben seinerzeit auch westeuropaische 

Industrieregionen in Frankreich und in der 

Bundesrepublik erlebt. Dort wurde ein bedeu- 

tender Teil der obsoleten Industriedenkmaler 

abgerissen, bevor die Offentlichkeit sich fiir 

solche Objekte zu interessieren begann und 

man rettende Ersatzfunktionen fiir sie ersann.

Aber nicht wenige ehemalige Industriebetriebe 

haben iiberlebt. Sie dienen als Museen oder als 

Stiitten der Erholung und Unterhaltung, haben 

Wohnsiedlungen, Biiros, Kiinstlerateliers und 

Filialen von gedeihenden Industriefirmen auf- 

genommen. Als ein Beispiel, das all diese 

Funktionen in sich vereint, sei der riesige

Abb. 6 Waldenburg, Tytus-(David-)Scbacht, 

1924 (Autor, 2000)

Komplex Nordwolle Delmenhorst bei Bremen 

genannt.

Auch in Waldenburg wird sich gewib irgend- 

wann die wirtschaftliche Situation bessern, 

doch bis dahin wird viel Geduld notig sein und 

werden viele Chancen ungenutzt bleiben miis- 

sen, weil das Geld selbst fiir die elementar not- 

wendigen konservatorischen Aufgaben fehlt. 

Daher kbnnte man diesen Beitrag ohne son-
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Abb. 7 Waldenburg, Wojciech-(Wrangel-) Schacht, 

ca. 1867 (Autor, 2.000)

Abb. 8 Waldenburg, Tischlerei der Victoria- 

Grube, 1904 (Autor, 2000)

derliche Ubertreibung »Requiem fiir die Wal- 

denburger Industriedenkmaler« betiteln.

Doch zum Gluck sind nicht alle Waldenbur- 

ger Denkmaler der Zerstdrung preisgegeben. 

Manche konnten sogar renoviert werden. Zu 

erwahnen ist das Beispiel des Fuchs-Stollens, 

eines der altesten im ganzen Gebiet. 1791 

aus Foods der deutsch-polnischen Zusammen- 

arbeit. (Alle Initiativen zur Rettung der Denk

maler bergmannischer Kultur sind vom deut- 

schen Generalkonsulat in Breslau sehr freund- 

lich begriifit worden.) In gutem Zustand sind 

auch mehrere Schachte, die neue Besitzer und 

neue Funktionen gefunden haben, so Teresa-,

Abb. 9 Waldenburg, Barbara-(Bertha-) Schacht, 

ca. 1938 (Autor, 1980)

begann man, ihn als Wasserstollen zu bohren, 

drei Jahre spater nahm man ihn in Betrieb 

(Abb. 4, 5). Als eine bergbautechnische Beson- 

derheit in Europa zog er schon um die Mitte 

des 19. Jh.s Touristen an. Um diese Zeit wurde 

er ausgetrocknet und fiir Pferdetransporte 

genutzt. Demnachst soli er zur Besichtigung 

freigegeben werden, die Arbeiten dazu laufen 

bereits. Ein Teil der Geldmittel dazu stammt 

Abb. 10 Dasselbe Areal, Zustand September 

2000 (Dobesz)

Tytus-(David-) und Schwester-Schacht (Abb. 6). 

Manche historische Schachte aber verdanken 

ihr vorlaufiges Fortbestehen blof? ihrer Bau- 

substanz: gliicklicherweise enthalten sie keine 

Stahl- oder Eisenelemente! Aus diesen Grund 

stehen die Schachte Zbigniew (von Heyd) und 

Wojciech (Wrangel; Abb. 7) weiterhin in der 

verddeten, sterbenden Umgebung der Victo

ria-Grube. Noch steht auch die imposante
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Jugendstilhalle der Tischlerei dieses Komple- 

xes (Abb. 8), einer der qualitatvollsten Indus- 

triebauten seiner Zeit. Man sollte diese Bauten 

unbedingt erhalten!

Bei anderen Schachten hat dagegen ihr Metall- 

anteil zum Abbruch ermuntert. Zuviel Eisen 

befand sich etwa in den Schachten von Neu

rode, weshalb sie verschrottet wurden. Bis 

Herbst 2000 waren von 26 eisernen Mala- 

kow-Tiirmen, die bis vor kurzem der Walden- 

burger Landschaft ihr Profil gaben, nur noch 

18 geblieben; einige davon, etwa solche, die 

zur Victoria-Grube gehdren, sahen damals der 

Ausschlachtung entgegen. Ganzlich vernichtet 

ist auch das Steinbrechhaus, eine Eisenbeton- 

konstruktion der i92oer Jahre und ein gutes 

Beispiel fur die einheimische Industriearchi- 

tektur.

Spurlos vom Erdboden verschwunden ist 

ebenso der Barbara-(Bertha-)Schacht (Abb. 9), 

ein ausgezeichneter Architekturkomplex, der 

den Nachteil hatte, aus der Zeit des Dritten 

Reiches zu stammen - die Planierraupe (Abb. 

10) hat ganze Arbeit geleistet. Gebaude, die 

zugleich aussagekraftige Zeugen ihrer Zeit 

sind und gutes architektonisches Niveau 

haben, sollten aufmerksamer behandelt wer- 

den.

Janusz L. Dobesz

Industriearchitektur von Bielitz-Biala. Richtungen der Umstruk- 

turierung

Industriearchitektur, die nicht mehr ihrem 

urspriinglichen Zweck dient, droht mit dem 

Verlust ihrer Funktion auch ihre Daseinsbe- 

rechtigung einzubiilsen. In den historischen 

Stadten Oberschlesiens hat deshalb die Um- 

strukturierung der heruntergewirtschafteten 

Industriebranchen fiir viele Objekte das To- 

desurteil bedeutet.

Eine positive Ausnahme bilden die Industrie- 

und Nachindustriebauten in Bielitz-Biala. Bie- 

litz, ein Tuchindustriezentrum, dessen Wirt- 

schaftsbeziehungen von alters her nicht in 

Richtung des preufiischen Oberschlesien gin

gen, sondern vornehmlich nach Osterreich 

und Mahren, ist heute mit Biala, einer gleich- 

falls von der Tuchmachertradition gepragten 

Stadt am Gegenufer des gleichnamigen Flus- 

ses, vereinigt. Seit der Mitte des 19. Jh.s 

gehorte zusatzlich der - iiberwiegend der Tex- 

tilindustrie zuarbeitende - Maschinenbau zum 

Profil der Stadt. Diese beiden Industriebran

chen bestanden in Bielitz-Biala nebeneinander 

bis in die 9oer Jahre des 20. Jh.s.

Abb. 1 Bielitz-Biala, ehem. Textilfabrik F. Vogt, 

Erweiterungsbau (Autorm)

Die 1989 begonnenen wirtschaftlichen Veran- 

derungen haben sich nachhaltig auf die Stadt 

ausgewirkt. Viele grobe Betriebe muEten 

schliefien, was auch fiir eine Reihe kleinerer 

zuarbeitender Firmen den Untergang bedeu- 

tete. Andere haben ihr Sortiment einge- 

schrankt oder sich auf ein anderes Produkti- 

onsfeld umgestellt. Oftmals zog man dabei in
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