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Zur Frage der Umstellung der Abbauverfahren in den oberschlesischen Sattelflózen.
Voti Dr.-Ing. O tto F l e i s c h e r ,  Gieschewald (Kreis Kattowitz).

(Mitteilung aus dem AusschuB fiir Abbau- und Versatzfragen bei der Bezirksgruppe 
Steinkohlenbergbau Oberschiesien, Oleiwifz.)

Wenn heute zu einem so wichtigen Problem iiberhaupt 
Stellung genommen wird, so ist vorauszuschicken, daB bei 
den folgenden Ausfiihrungen, die das Them a keineswegs 
erschópfen kónnen, auf Beobachtung gegriindete Er- 
wagungen und SchluBfolgerungen im Yordergrund stehen. 
Theoretische Erórterungen und wissenschaftliche Beweis- 
fiihrungen sind nur erganzend herangezogen worden. Die 
Aufgabe des Steinkohlenbergbaues im Kriege ist, mit den 
verfiigbaren, zum Teil nicht eingearbeiteten Leuten mehr 
Kohle ais normal zu fordem, ohne daB dabei ein unverant- 
wortlicher Raubbau getrieben wird. Dient eine Arbeit dem 
Zweck, ein iibernommenes, nicht mehr zeitgemaBes Ab- 
bauverfahren durch ein besseres zu ersetzen, und sind 
die dafiir gewóhnlich erforderlichen neuen Betriebs- 
einrichtungen verfiigbar, so sind eben die sonstigen Um- 
stande und Schwierigkeiten einer Umstellung in Kauf zu 
nehmen.

Allgemeine Stellungnahme.
Fiir die Umstellung eines Abbauverfahrens kónnen vier 

besonders hervortretende Grtinde genannt werden:
1. die Leistungssteigerung je Mann und Schicht im Unter-
, tagebetrieb, also die Einsparung von Arbeitskraften;
2. die sicherheitlichen Momente, also die Schonung der 

Arbeitskraft;
3. volkswirtschaftliche und wehrwirtschaftliche Er- 

wagungen im Sinne einer Schonung von anstehender 
Substanz und von Ausbaumaterial (Holz, Eisen);

4. Mangel in den Betriebsgrundlagen, z. B. Fehlen von 
Versatzgut, Veranderungen in der Lagerung, ver- 
andertes Oebirgsdruckverhalten.
Im Zuge der Entwicklung des Bergbaues in den mach- 

tigen FIózen Oberschlesiens haben sich mchrere Abbau- 
verfahren bis heute nebeneinander behauptet, namlich

1. der Strebbau mit Versatz und ais Strebbruchbau, 
anfangs bis 2 m Machtigkeit, neuerdings auch bis
2,7 m;

2. der Pfeilerbruchbau, vorwiegend mit Kohlenbein, teils 
auch ohne Bein bei Machtigkeiten bis 6 m, im Aus- 
nahmefall sogar 8 m, mit seinen verschiedenen Verhieb- 
arten (schwebend, streichend, einfallend, diagonal), bei 
steilem Einfallen wird der Pfeilerbau ais Etagenbruch- 
bau gefiihrt;

3. Pfeilerbau mit Bein und Kammerbau, gegebenenfalls 
in Scheiben mit Spiilversatz und streichendem, 
schwebendem, einfallendem und diagonalem Verhieb, 
bei gutem Hangenden in mehrereh Pfeilergruppen und 
bei steilerer Lagerung ais Querbau gefiihrt;

4. StoBbau bzw. schwebender Strebbau mit Spiilversatz 
in mehreren Scheiben.
Die groBe Verschiedenheit der Festigkeit der das Flóz 

umgebcnden Oebirgsschichten, der Lagerung und der Teufe 
sind von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Kopf- 
leistungen bei den einzelnen Abbauverfahren. Auf ihren 
EinfluB wird im folgenden naher eingegangen. Stellt man 
die Frage nach den Leistungsergebnissen je Mann und 
Schicht allgemein, so sind folgende Zahlen von Untertage-

leistungen aus den letzten statistischen Veróffentlichungen 
in der Zeitschrift ftir das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen 
zu nennen:

t/Mann 
und Schicht

1. Untertageleistung im rheinisch-westfali-
schen Bergbau mit vorwiegendem Streb
bau mit Versatz und im Bruchbau . . . 2,054

2. Untertageleistung im oberschlesischen
Bergbau mit vorwiegendem Pfeilerbau ais 
Bruchbau und mit Spiilversatz..................... 2,501

3. Untertageleistung im Dombrowaer Gebiet,
vorwiegend im Scheibenbau mit Versatz . 2,250

Danach wird die hóchste Untertageleistung in dem Bezirk 
mit vorwiegendem Pfeilerbau erzielt. Das wiirde bedeuten, 
daB die verschiedenen Bestrebungen zur Steigerung der 
Fórderleistung kaum in der Richtung einer radikalen Ab- 
lósung des Pfeilerbaues durch Strebbau in Scheiben zum 
Erfolg fiihren kónnen. Der Wunsch und die Versuche, die 
machtigen Flóze Oberschlesiens ganz allgemein zu »ver- 
streben«, sind alt und bereits von den verschiedensten 
Stellen aus gefórdert und von verschiedenen Fachleuten 
in die Praxis um gesetzt worden. Der Pfeilerbau konnte 
dadurch nicht verdrangt werden, obschon der Strebbau 
die Vorteile einer durchgehenden W etterfiihrung, eines 
iibersichtlicheren und planmaBigeren Betriebes und einer 
Verminderung der Abbauverluste fiir sich hat. Auch die 
Verringerung der Stein- und Kohlenfallunfalle durch SchieB- 
arbeit werden von den Vertretern der »Verstrebung« 
der machtigen Flóze ais Vorteil fiir den Strebbau ins Feld 
gefiihrt. Gerade davon gibt aber die Unfallstatistik der 
letzten Jahre kein eindeutig ungiinstiges Bild fiir den 
Pfeilerabbau, wic die Zahlentafeln 1 und 2 zeigen.

Z a h l e n t a f e l  1. Unfalle durch Stein- und Kohlenfall 
untertage auf 1000 Mann Belegschaft untertage1.

Bezeichnung 1933 1935
1938

1 dav. tódliche 
I und schwere

PreuBischer Steinkohlen
bergbau insges................ 65 55 60 8,7

O b ersch ies ien .................... 64 49 65 8,1
N ied e rsch le s ien ................ 62 64 68 13,6
Rheinland-W estfalen . . . 64 57 63 9,6

74 63 46 5,0
— 44 48 5,0

1 Auf O rund der amtlichen Statistik.

Selbstverstandlich hat auch der ostoberschlesische 
Bergbau in den vcrgangenen Jahren gróBere Versuche zur 
Durchfiihrung von Strebbau in Scheiben eingeleitet, iiber 
die S p a c k e l e r  berichtet h a t1. Er kommt zu der Fest
stellung, daB die langjahrigen Versuche, den Pfeilerbruch
bau der Sattelflóze durch den Strebbau zu ersetzen, in 
Ostoberschlesien aufgegeben worden sind.

1 O luckauf 76 (1940) S. 500/01.
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Z a h l e n t a f e l  2. Wcitere Unfalle 1938, die in Beziehung 
zum Abbauverfahren stehen.

Bezeiclinung
Unfalle durcli 
Sprcngstoffe 
u. Ziindmittel
Gesamtzahl

Unfalle
durch

Grubenbrand
Oesamtzahl

Unfalle durcli 
Entzundungen 
u. Exp!osionen 

Gesamt7ahl

Oberschlesien . . . . 35 7 _
Niederschlesien . . . 1 25 —
Rheiniand-W estfalen. 45 16 15
Aachen .................... .... 1 — —
S a a r la n d .................... 13 — —

Die Probleme in der Abbautechnik bestehen in Ost- 
und Westoberschlesien immer nur bei den machtigen Flózen 
der Sattelflózgruppe. In den Flózen der Mulden- und der 
Randgruppe bis zu 2,5 — 2,7111 Machtigkeit sind sie grund- 
satzlich gelóst, indem dic Entwicklung auf denneuzeitlichen 
Anlagen in Richtung des Strebbaues an langer Front, und 
zwar vorwiegend des Strebbruchbaues geht. Hier sind also 
die noch zu lóscnden Fragen bereits deutlich eingekreist. 
Es gilt im einzelnen zu kliiren, wieweit der Strebbau 
heimwarts oder absatzweise zu Felde gefiihrt werden kann, 
wieweit die Anwendung von Stahlstempeln mit oder ohne 
Wanderpfeilern móglich ist und schlicfilich wieweit sich 
die SchieBarbeit in der festen Kohle durch Abbauhammer- 
arbeit ersetzen laBt. Die Klarung dieser Fragen lauft 
parallel mit gleichen Arbeiten in dem in diesen Abbau- 
verfahren fiihrenden Ruhrgebiet. Die Schwierigkeiten aber, 
die bei Flózen von 3 m bis 12 in auftreten, sind damit nicht 
gelóst. Hier mussen die Versuche weitergefiihrt werden, 
und zwar aufbauend auf bisherige Erfahrungen, auch wenn 
diese ungiinstig verlaufen sind.

Teufenzonen.
In einem friiheren Aufsatz1 habe ich bereits nach- 

gewiescn, daB die Gebirgsdruckwirkungen im Abbau und 
in den Strecken eine Funktion der Festigkeitseigenschaften 
des umgebenden Gebirges sind. In diesem Zusammenhang 
ist besonders die Teufe ausschlaggebend, in welcher der 
Abbau umgeht. ErfahrungsgemaB kann ein mittelfester 
Schiefer im Hangenden, der z. B. bei 300 m Teufe noch 
ein glattes Dach bildet, im gleichen Flóz in gróBerer Teufe 
bereits ais Nachfall auftreten. Ebenso beobachtet man, daB 
eine an sich wenig quellende Sohle in gróBeren Teufen 
innerhalb von Tagen die aufgefahrenen Strecken um einen 
Meter und mehr zuque!len laBt. Solche Feststellungen 
zwingen die betroffene Grube zu einer ihr eigenen Ent
wicklung der Abbauverfahren und, mit dem Fortschritt 
des Abbaues nach der Teufe zu, zur Umstellung bisher 
erfolgreicher Methoden. Auf Grund der Beobachtungen 
in der Praxis lassen sich drei Teufenzonen unterscheiden, 
namlich

1. die geringe Teufe (giinstige Teufenzone), in welcher 
die GebirgsdruckauBerungen von untergeordneter Be
deutung sind. In diesen Teufen ist es móglich, z. B. bei 
Anwendung von Spiilversatz Abbauraume von 800 bis 
1000 m- auszukohlen und bei Einbringung normaler 
Holzzimmerung bis zum Einspiilen offen zu halten. 
Die Zeitraume, in welchen sich die Druck- und 
Entspannungszonen (Trompetersche Zone) um dic 
Streckenhohlriiume ausbilden, zahlen in der Regel nach 
Jahren, oft nach Jahrzehnten. Restpfeiler und Kohlen- 
inseln sind in dieser Teufe fast immer ungefahrlich.

2. die kritische Teufenzone, in wrelcher der Abbaudruck 
nach den bekannten GesetzmaBigkeiten mit dem 
Abbaufortschritt weiterlaiift und die Strecken inner
halb dieser Zone in Abbaudruck bringt. Dic Ausbildung 
der Druckzonen um die Streckenraume (Trompetersche 
Zone) erfolgt innerhalb von Monaten und Wochen. In 
den Bauen sind standig Unterhaltungs- und NachriB- 
arbeiten notwendig, die aber wirtschaftlich durchaus 
tragbar sind. Die Auskohlung der Pfeiler ist in der
1 F l e i s c h e r :  Beobachtungen und Unlersucliungeti iiber Gcbirgs- 

bewegungen beim oberschlesisclien Pfeilerbruchbau, Oluckauf 70 (1934) 
S. 661, 685, 716.

Regel sauber, und die Abbauverluste bewegen sich in 
Grenzen von 10 bis 15°/o. Restpfeiler und Kohleninseln 
fiihren dann zu Gebirgsschlagen, wenn gleichzeitig 
spannungsvermehrende Gesteinsbanke vorhanden sind. 
Bei weniger festem Nebcngestein haben sie eine starkę 
Verformung der Strecken bereits kurze Zeit nach ihrer 
Auffahrung, Zerdriickung der Kohle und Grubenbrand 
zur Folgę. In solchen Restpartien ist daher die An- 
wrendung des Pfeilerbaues ais Bruchbau im allgemeinen 
nicht mehr tragbar. Vor allem stcigen die Abbau- 
verluste auf 25—30°/o. Im Pfeilerbau mit Versatz lassen 
sich diese Schwierigkeiten beherrschen.

3. die gefahrliche Teufenzone. In dieser Zone stehen die 
aufgefahrenen Abbaustrccken nur noch bei Anwendung 
besonderen Ausbaues (Moll-Ausbau, Toussaint-Ringe
u. a.). Innerhalb der Druckzonen sind sehr kostspielige 
Streckenunterhaltungsarbeiten notwendig, und infolge 
der weitgehenden Zerdriickung der Stófie und der 
Firste treten haufig Streckenbriinde auf, ebenso wie 
vermehrte Abbauverluste Brande im Alten Mann ver- 
ursachen. Unter Kohleninseln und in Restpfeilern 
kommen fast regelniafiig Gebirgsschliige vor, die je 
nach dem elastischc-n Verlialten des Nebengesteins 
verschieden heftig sind. Der Pfeilerabbau ais Pfeiler- 
bruchbau ist in den meisten Fallen nicht inehr durch- 
fiihrbar.
Uber die Teufenzahlen, die diese drei Gruppen be- 

grenzen, sind einheitliche Angaben schwierig zu machen. 
Jedenfalls kann gesagt werden, daB nicht nur die reine 
Teufe eine Rolle spielt, sondern daB ebenso die tek- 
tonischen Verhaltnisse und das Einfallen zu beriicksichtigen 
sind. Man kann beobachten, daB in ein und derselben Grube 
diesseits und jenseits grofier Verwerfungen Unterschiede 
in der Standfestigkeit der Baue bestehen. Bei einem in 
mehrere Schollen zerlegtcn Grubenfeld vollziehen die 
Schollen ihre Absenkungsbewegungen ais Abbaufolge ge- 
trennt, und es kann daher vorkonimen, daB im gleichen 
Flóz die Grubenbaue selbst in gróBeren Tiefen druckfreier 
sind ais in einem durch Spriinge n i c h t  gestórten Gruben
feld. Anderscits liegen wieder in besonderen geologischen 
Pressungsgcbieten die Grenzen niedriger.

Ohne Berucksichtigung solcher Abweichungen liegt die 
Grenze der Zone 1 im oberschlesischen Zentralrevier bei 
etwa 300—350 m Teufe, dic Grenze der Zone 2 bei etwa 
600— 650 m Teufe; was tiefer liegt, gehórt zur Zone 3. 
Dazwischcn gibt es selbstverstandlich Obergange. Die 
Unterschiede lassen sich in der Praxis unschwer erkennen, 
und zwar an dem Verhalten der aufgefahrenen Strecken 
innerhalb und auBerhalb der Druckzonen des fort- 
schreitenden Abbaues.

Diese aus praktischen Beobachtungen in Oberschlesien 
abgeleitete Zoneneinteilung bestatigt die bereits friiher von 
F e n n c r  auf Grund rein inathematisch-mechanischer Rech- 
nungen ermittelten Unterschiede im Gebirgsverhalten. In 
seinem Aufsatz »Untersuchungen zur Erkenntnis des Ge- 
birgsdruckes1* hat Fenner eine matheinatische Theorie des 
Gebirgsdruckes aufgestellt. Er kommt auf Grund seiner 
Rechnungen ebenfalls zu drei Teufenzonen mit ver- 
schiedenem Gebirgsverlialten. In der ersten Teufenzone 
ist das Gebirge ais elastisch anzusehen, weil seine Schub- 
festigkeit gróBer ist ais die auftretenden Spannungen. Fiir 
die Herstellung von Hohlriiumen gilt das Hookesche 
Gesetz. In der zweiten Teufenzone iibersteigen an 
Stellen von Spannungsanhaufungen die auftretenden Schub- 
spannungen die Schubfestigkeiten, und es treten lebhafte 
Bewegimgen und starkę Zerkliiftungen ein. In einer dritten 
Teufenzone herrschen plastische Zustiinde auch im un- 
gestórten Gebirge vor.

Fenner findet die Grenze der Zone 1 rechnerisch bei 
533 ni. Spackeler hebt aber bereits in seinem Vergleich 
der Fennerschen Arbeit mit den Beobachtungen im 
deutschen Bergbau2 hervor, daB die Zonengrenze bei

1 Gliickauf 74 (1938) S. 681, 705.
2 Olilckauf 74 (1938) S. 830.
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Abnahme der Schubfestigkeiten des Gesteins in geringere 
Teufe riickt. Zweifellos liegt dieser Fali in den machtigen 
Kohlenbanken d,er Sattelflóze selbst vor, in welchen die 
Abbaustrecken und Pfeiler gefahren werden. Die meisten 
Gruben West- und Ostoberschlesiens bauen heute in der 
Zone 2, in welcher also der Pfeilerbau auf Bruch und mit 
Versatz noch normal geht, wenn er sich in ungestórtem 
Gebiet bewegt, jedoch Schwierigkeiten bereitet, sobald er 
unter Abbauinseln oder in Restpfeiler oder einspringende 
Winkel kommt.

Stellung der Sattclflóze.
Wenn man die zur Zeit in Oberschlesien viel er- 

órterte Frage der Umstellung des Pfeilerbaues auf Streb- 
bau in Scheiben mit Versatz in den machtigen Flózen unter 
dem Gesichtspunkt der Teufenzonen betrachtet, so er- 
geben sich folgende Tatsachen.

In der Zone 1 ist praktisch ein Offenhalten gróBerer 
Abbauraume móglich, daher stóBt die Anwendung des 
Strebbaues in Scheiben mit Spiilversatz auf keine uniiber- 
windlichen Schwierigkeiten. Das glatte, sich auch in groBer 
Flachę — bis 1000 m2 — tragende Hangende bzw'. die 
Kohlenfirste wird infolge des fehlenden lebendigen Abbau- 
druckes nicht zerkluftet, und die Kohlenbank der folgenden 
hóheren Scheibe bleibt fiir eine planmaBige Gewinnung an 
langer Front verhaltnismaBig unversehrt. Man kann daher 
einen Abstand vom Versatz bis zum StoB von 12 bis 14 m 
wahlen und braucht nur fiir einen schnellcn Fortschritt 
der Strebfront und das dichte Verspiilen zu sorgen, um 
Leistungsergebnisse zu erzielen, die weit iiber den Er- 
gebnissen des normalen Pfeilerbaues liegen. Ober solche 
Leistungen hat S p a c k e l e r  berichtet1. Danach betrug die 
Gewinnungsleistung je Hauer und Fuller 18,8 t gegenuber
11,7 t beim Pfeilerbau.

In ahnlicher Weise haben mehrere Gruben des Katto- 
witzer und Dombrowaer Gebietes, soweit sie in geringeren 
Teufen bauen, einen sehr leistungsfahigen Scheibenabbau 
mit Spiilversatz cntwickelt, jedoch sind der bei den von 
mir befahrenen Betrieben nirgends weniger ais 10 m be- 
tragende Abstand vom KohlenstoB bis zum Auflager im 
Spiilversatz und der trotz dieses Abstandes druckfreie 
Strebraum hervorzuheben.

Beriicksichtigt man die sonstigen Vorteile eines Streb
baues, die vor allem in der durchgehenden W etterfiihrung 
und in dem reinen Abbau liegen, so durfte eine Uber- 
legenheit gegenuber einem Pfeilerbau mit Spiilversatz mit 
abgesetzten Stófien in der Teufenzonc 1 auf der Hand 
liegen. Anderseits ist aber darauf zu ver\veisen, daB auch 
der Pfeilerbau mit und ohne Versatz in dieser Zone hin- 
sichtlich der AusmaBe der Abschnitte und ihrer Dichte 
giinstige Entwicklungswegc bietet, wic sie z. B. durch 
Einfuhrung des Pfeilergruppenbaues auf einigen ober- 
schlesischcn Anlagen planmaBig und erfolgreich be- 
schritten worden sind. Der Pfeilergruppenbau hat das 
Offenhalten von einzelnen Pfeilerflachen bis zu 500 in2 und 
die Zusammenfassung von 8 bis 10 Pfeilern auf einer Abbau
strecke ermóglicht. Ein solcher Pfeilergruppenbau ist hin- 
sichtlich der Konzentrationsmóglichkeit noch giinstiger ais 
der Strebbau. Die Abbauverluste sind mit 5—8°/o nicht 
wesentlich hóher ais beim Strebbau, und hinsichtlich der 
W ettervcrsorgung lafit er sich mit guter Sonderbewette- 
rung wcitgehend sichern. Ober den Pfeilergruppenbau, der 
auch ais sKainmerbau mit breitem Blick« bezeichnet und 
seit 3 Jahren mit groBem Erfolg auf der Berveschachtanlage 
betrieben wird, unterrichtet der nachstehend wieder- 
gegebene Aufsatz von Bergwerksdirektor S t e p h a n .

Der bisherige Entwicklungsstand beider Abbauarten 
berechtigt zu der Voraussage, daB bei leidenschaftsloser 
Beurtcilung der wirtschaftlichen und sicherheitlichen Er
gebnisse beide Verfahren unter Gebirgsverhaltnissen, die 
der Teufenzone 1 entsprechen, mindestens nebeneinander 
bestehen kónnen.

1 Oluckauf 76 (1940) S. 501.

Verwickelter liegen die Verhaltnissc in der Teufen
zone 2, weil hier das zu wahlende Abbauverfahren nicht 
nur von Uberlegungen der Bctriebsorganisation und 
Systematik abhangt, sondern das Gebirgsdruckverhalten 
im Vordergrund steht, das die GróBe der offenen Raume 
und die Dichtc der einzelnen Abbaue bestimmt und damit 
auch das Leistungsergebnis und die Abbauverluste be- 
einfluBt.

Betriebsergebnisse verschiedener Abbauverfahren.
Ober das Zusammenwirken dieser Faktoren sind auf 

zwei Grubenanlagen, die beide in der Sattelflózgruppe in 
der kritischen Teufenzone 2 bauen, Beobachtungen an- 
gestellt w'orden, die nachstehend unter Hervorhebung der 
praktischen Seite wiedergegeben werden. Die durch- 
gefiihrten Untersuchungen erstrecken sich auf

1. Pfeilerbruchbau bis 5 m Machtigkeit,
2. Pfeilerbau mit Spiilversatz in ganzer Machtigkeit und 

in zwei Scheiben,
3. Strebbau in Scheiben mit Blasversatz bei flachem und 

mittelsteilem Einfallen.
Sie sind órtlich beeinfluBt durch eine Teufe zwisehen 450 
und 650 ni, also Teufenzone 2, in welcher sich in den 
Abbaustrecken bereits starkere Gebirgsdruckwirkungen 
zeigtcn, dereń AusmaB im einzelnen von der Beschaffen
heit des Nebengesteins abhangig war.

V o r r i c h t u n g .
Der Pfeilerbau mit oder ohne Versatz verlangt zunachst 

zu seiner Durchfiihrung eine umfangreichere Vorrichtung, 
da die offen zu haltcnden Abbauraume (Pfeiler oder 
Kammern) wesentlich enger zu bemessen sind ais in der 
Zone 1. Die offenen Pfeilerflachen betragen bei Bruchbau 
in grófierer Teufe seiten mehr ais 180 m2, bei Versatzbau 
nicht iiber 250 m2; die flachen Bauhóhen liegen bei 
12—30 ni. Eine Ausnahme bildet der Bruchbau bei steiler 
Lagerung mit nur S—10 m flacher Bauhóhe. In Abb. 1 sind 
graphisch dic errechneten W erte des Vorrichtungsanteils 
und die aus den Betriebsunterlagen entnommenen Mittel- 
werte fiir verschiedene Flózmachtigkeiten aufgetragen. 
Beim Spiilversatzabbau steht dem Mehr infolge der er- 
forderlichcn Rohrstrecken auf der anderen Seite gegenuber, 
dafi die Bauhóhen groBer genommen werden kónnen.

G e w i n n u n g s l e i s t u n g e n .
Die Gewinnungsleistungen bei den erfaBten Abbau- 

verfaliren sind in Abb. 2 auf die Ortsleistungen, d. h. die 
auf Hauer, Lehrhaucr und Fuller bezogene Schichtfórde- 
rung eines Arbeitsortes in der normalen Achtstunden- 
schicht bezogen. Sie haben ihren Hóchstwert beim Bruch
bau bei etwa 4,5 m Machtigkeit und sinken bei gróBercr 
Flózmachtigkeit infolge der durch das BereiBen und die 
sonstigen Sicherungsarbeiten bedingten erweiterten Hauer- 
arbeit. Die SchuBzahl sinkt mit steigender Flózmachtigkeit. 
Der Pfeilerbau mit Spiilversatz zeigt in der ersten Scheibe 
hóherc Hauerleistungen, die ihre Ursache in der besseren 
Beschaffenheit des Hangenden und der StóBe haben ais 
Folgę der Stiitzung des Gebirges durch den Sand. Die 
Holzkosten sind1 praktisch fast die gleichen wie beim 
Bruchbau. W ahrend beim Bruchbau der Anteil an Hilfs- 
ziminerung groBer ist, tritt beim Abbau mit Spiilversatz 
besonders in der zweiten Scheibe ein vermehrter Holz- 
verbrauch fiir die Spiildamme ein, die besonders in die 
Sohle tief einzulassen und abzustreben sind. Bei beiden 
Abbauarten raubte man bis zur grófitmóglichen 
Schwachung der Abschnitte. Alsdann wurde das Restholz 
beim Bruchbau zusammengeschossen, beim Spiilversatzbau 
mit verspiilt.

Der Vergleich der Ergebnisse in der ersten (unteren) 
und zweiten (oberen) Scheibe zeigt in dieser einen Riick- 
gang der Gewinnungsleistung, der mit abnehmender F lóz
machtigkeit erheblich ist. Die Ursache liegt in der Be
schaffenheit der Kohle, die bei der zweiten Scheibe nicht 
nur vollkommen ohne Gang, sondern auBerdem noch in
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Aufgezeichnefe Miftewerre fiir 3Abbauver- 
fahren aus den Betriebsunter/agerr

W erteKonstruierte

6 7 m 2 3  4 5  6 7 3 9  m 10
Machtigkeit gebaute Machtigkeit

Abb. I. Anteil der Vorrichtung in Hundertteilen der gewinnbaren Kohlenmengc bei 3 m mittlerer Streckenbreitc
und verschiedenen Bauhóhen.

horizontale Lagen aufgeblattert ist. Die einzelnen Lagen 
sind aber so ineinander verzargt, daB die Aufbliitterung 
stark die Gewinnung hemmt und in der Regel ein be-
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sonders vorsichtiges Ansetzen der Schiisse verlangt, deren 
Sprenggase bis zu 30 o/o durch die entstandenen Fugen 
ohne wesentliche Treibwirkung entweichen.
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Abb. 2. Gewinnungsleistung (t je Mann vor Ort und Schicht), SchuBzahl und Holzkosten ( .M /i)  im Abbau.

Besonders bemerkenswert sind die Ergebnisse des 
Strebbaues mit Blasversatz in 3 Scheiben von je 3 m Hohe, 
der im gleichen FIoz wie der yorgenannte Pfeilcrbau mit 
Versatz und unter annahernd den gleichen Lagerungs- 
verhaltnissen, aber in gróBerer Teufe (660 m) und unter 
starkeren Gebirgsdruckwirkungen durchgefiihrt wurde. 
Wahrend in der ersten (unteren) Scheibe die Gewinnungs- 
leistungen etwa die gleichen sind, sinken sie in der zweiten 
Scheibe um fast 25 o/o, und zwar einmal wegen des hohen

Sprengstoffverbrauches, der infolge der geóffneten Fugen 
eine viel hóhere SchuBzahl rerlangte ais die zweite Scheibe 
im Pfeilerbau mit Spiilversatz, vor allem aber wegen der 
schwierigen Kohlenfirste. Infolge der W irkungen der 
Druckwrelle beim Abbau der ersten Scheibe wurde die 
Firste auch v e r t i k a l  zerkliiftet, so daB sie sich ohne 
erschwerende Vorpfandarbeit nicht halten lieB. Ebenso war 
es bei einem Verhiebfortsehritt von taglich 2,4 m und 
zweischichtiger Auskohlung nicht moglich, 3 F e ld e r^ 3 ,6 m
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Abstand vom Versatz bis zum KohlenstoB offen zu halten. 
Bei 4 offenen Feldern traten bereits Strebbriiche ein, ob- 
wohl, wie die Holzkosten beweisen, viel starkes H ol/ 
gestellt wurde. Die Strebliinge betrug 100 m. Die beiden 
Feststellungen sind wichtig. Wenn man auch einwenden 
kann, daB der Abbau in Scheiben mit dem weniger ge- 
eigneten Blasversatz durchgefiihrt worden ist, so blieb 
doch die W irkung der die Kohle stark zerkliiftenden 
Schubspannungen infolge der groBeren Teufe zu erkennen. 
OcwiB hat die geringe Dichte des Blasversatzes bzw. seine 
Zusammendriickbarkeit bis 25 “/o die W irkungen des 
Gebirgsdruckes erhoht, und es kann wohl kein Zweifel 
sein, daB dichteres Versatzgut, z. B. mit Sptilversatz ein- 
gebrachter lehmfreier Sand, die Firstabsenkung verringert 
hatte. Nach allen Beobachtungsergebnissen muB aber 
bezweifelt werden, daB ein Spiilversatzstreb bei dem vor- 
liegenden starken Druck iiberhaupt hatte gefiihrt werden 
kónnen, zumal man bereits die Strebstrecken und Rohr- 
strecken nur in Eisen einigermafien zu halten vermochte. 
Es bestehen eben praktisch zu groBe Unterschiede 
zwischen Gebirgsspannungen in der Teufenzone 1 und in 
der Teufenzone 2 an der Grenze nach 3.

Die Versuche, ein 10 m machtiges Flóz mit BIasversat/ 
im Strebbau in Scheiben abzubauen, sind sachlich und 
griindlich iiber mehrere Monate durchgefiihrt worden. Sie 
ermutigen nicht zu einer Anwendung dieses Verfahrens 
auf breiterer Grundlage, sobald der Abbau unter Gebirgs- 
druckschwierigkeiten vor sich geht, bei denen ein Offen- 
halten von 3 Strcbfeldern schon eine bedeutende berg- 
mannische Kunst ist. Das ist der Grund, weshalb der seit 
vielen Jahren immer wieder versuchte Strebbau mit Blas- 
oder Spiilversatz in Scheiben bisher keine gróBere Ver- 
breitung gefunden hat. Die beiden genannten Zahlen der 
Gewinnungsleistungen, einmal des Schcibenstrebbaues mit 
Spiilversatz in der Teufenzone 1 mit 1S,8 t je Mann und 
Schicht und dann von 7,75 t in der zweiten Scheibe 
des Blasversatzstrebbaues in der Teufenzone 2 nach 3, 
liegen so weit auseinander, daB eine allgemeine Umstellung 
der machtigen FIóze auf Strebbau in Scheiben nicht ohne 
weiteres erfolgen kann, vielmehr wird man gerade auf den 
tiefer bauenden Gruben in allen Fallen beabsichtigter Um
stellung sorgfaltige Versuche durchfiihren und ihre Er
gebnisse abwarten mussen.

W e i t e r e  L e i s t u n g s e r g e b n i s s e .
Zum weiteren Nachweis, daB mit zunehmender Teufe 

und zunehmendem Gebirgsdruck die Leistungsergebnisse 
stark abfallen und die Wirtschaftlichkeit s o w o h l  des  
P f e i l e r b a u e s  a i s  auc h  d e s  S t r e b b a u e s  zurtickgeht, 
sind die wichtigsten Betriebszahlen aus dem Durchschnitt 
je eines halben Jahres von den gleichen Flózen einer 
Grube gegeńubergestellt (Zahlentafel 3).

Z a h l e n t a f e l  3. Zusammenstellung des Halbjahresdurch- 
schnittes der Leistungen, des Holzverbrauches und der 
SchuBzahlen je t in 3 Flózlen einer Grube bei verschiedener 

Teufe.

Bezeichnung
Gewin
nungs

leistung

t/Mann

Revier-
gesamt-
leistung

t/M ann

Hol?

mit

Versatz,
Strecken-
unterh.,

Nachfall-
abwerfen

Mann/Tag

SchuB-
zahl

>£h,e

Fórde
rung

t/Tag

S t r e b b a u
Andreasflóz

335*m-S............... 12,61 4,25 0,52 42 0,441 900
450-m-S.g.O. . 10,09 3,35 0,82 64 0,434 900

M achtigkeit 1,4 m
P f e i l e r b r u c h -

bau
Antonieflóz 350-m*S. 9,85 4,14 0,24 20 0,444 600

„  450-m-S. 
M§chtigkeit 3 m

A b b a u  m i t S p u l -  
v e r s a t z 

Redenflóz 335-m-S.

8,62 3,32 0,55 44 0,536 600

10,90

einschi.
Versatz

4,67 0,36 16 0,461 600
„ 500-m-S. 9,16 4,02 0,32 22 0,552 600

M achtigkeit 5 m

Es handelt sich zunachst um einen streichenden Streb
bau von 100 m Lange mit planmaBiger Absenkung des 
Hangenden in einem 1,4-m-Flóz unter Anwendung von 
Bergekasten. Das Verhiebverfahren und ebenso die tech- 
nischen Einrichtungen waren in beiden Fallen gleich, und 
iiberdies war sogar in diesem Falle die Belegschaft von der 
oberen Sohle in die tiefere iibernommen worden. Die Ver- 
liiebgeschwindigkeit betrug 2,6 m/Tag. An sich hatten also 
die gleichen Ergebnisse erzielt werden miissen, zumal der 
Teufenunterschied kaum 100 m betrug. Es muBte aber 
leider beobachtet werden, daB das Schieferdach von 3 m, 
das auf der oberen Sohle im Abbauraum glatt war, 
trotz der vóllig gleichen Betriebsverhaltnisse plótzlich 
einen auch oben vorhandenen, dort aber angebauten Nach- 
fallpacken abstieB. Das Schieferdach wird von einer 60 m 
machtigen Sandsteinbank iiberlagert. W ahrend in ge- 
ringerer Teufe der Nachfall im Abbauraum fest blieb, war 
nun der kritische Punkt erreicht worden. wo er nicht mehr 
hielt und abgeworfen werden muBte. Der Holzverbrauch 
stieg an, und die Unterhaltungsarbeiten in den Fórder- 
und W etterstrecken banden mehr unproduktive Leute. Die 
Vergleichszahlen zeigen damit, daB auch der Strebbau mit 
zunehmender Teufe unwirtschaftlicher wird, wenn Gebirgs- 
druckschwierigkeiten eintreten; der Strebbau hat in diesem 
Punkte dem Pfeilerabbau kaum etwas voraus.

Aber auch beim Pfeilerabbau nehtnen die Leistungen 
jm  gleichen Flóz mit dem zunehmenden Gebirgsdruck 
nach der Teufe hin ab; das wird besonders aus dem 
Zah!envergleich des Pfeilerbruchbaues im 3 in machtigen 
Antonieflóz deutlich, in welchcm die Sohle der Abbau- 
strecken innerhalb der Abbaudruckzone Quellungen bis zu
1,2 m und sogar 1,8 m in der groBeren Teufe ausfiihrte, 
wahrend in den gleichen Bauen der hóheren Sohle 
hóchstens 50 cm gemessen wurden. Ursache der groBeren 
Quellung ist die Zunahme der Schubspannungen, welche 
dic Fcstigkeit des entsprechenden Schichtenpaketes in der 
Sohle inehr iibersteigen ais in der geringeren Teufe. Das 
Abbauverfahren war in beiden Fallen streichender Pfeiler- 
bruchbau. Der Riickgang der Gewinnungsleistung ist 
hauptsachlich mit den Erschwernissen im Abbauraum 
(Stellen von 4 Stempeln je Kappe, Zwischenzimmerung) 
und in den durch den starken Sohlendruck hervor- 
gerufenen Transport- und Abgangsschwierigkeiten zu 
begriinden. Die Zahl der notwendigen Unterhaltungs- 
schichten hat sich mehr ais verdoppelt, obwohl die Tages- 
fórderung gleichgeblieben ist.

Im Redenflóz beruht der im Halbjahrdurchschnitt fest- 
gestellte Riickgang der Gewinnungsleistung hauptsachlich 
darauf, daB der das Flóz begleitende Sandstein im 
Hangenden in der groBeren Teufe einen iniirben Nachfall- 
packen von 10 bis 20 cm erzeugt. Dieser verlangt bei der 
Baumachtigkeit von 5 m besondere Sorgfalt im Ausbau 
der Pfeilerabschnitte. Die Streckenunterhaltung hat in der 
groBeren Teufe im Redenflóz bisher keine wesentlichen 
Erschwernisse mit sich gebracht, da durch die An
wendung des SpiiWersatzes der Druck auf die Strecken 
in durchaus ertraglichen Grenzen gehalten wird.

Folgerungen.
Aus den mitgeteilten Zahlenbeispielen, die der Praxis 

entnommen sind, geht deutlich hervor, daB im Bereich 
der kritischen Teufenzone 2 Leistung, Holzverbrauch und 
die technische Durchfuhrbarkeit der einzelnen Abbau- 
verfahren, und zwar sowohl des Strebbaues wie auch des 
Bruchbaues und Spulvcrsatzbaues und ebenso des Versatz- 
baues in Scheiben, von den Gebirgsdruckwirkungen ent- 
scheidend beeinfluBt werden. Der Grad der Beeinflussung 
hangt innerhalb der Teufenzonen von den Festigkeits- 
eigenschaften des Flózes sowie der das Flóz iiber- und 
unterlagernden Karbongesteine ab. Wichtig ist hierbei der 
Zeitfaktor, der zwischen der Stórung des statischen Gleich- 
gewichtszustandes durch den Abbaufortschritt einerseits 
und den Auswirkungen dieser Storungen in Biegungs- oder 
Schubspannungen im Gebirgskórper und im besonderen
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im Abbauraum anderseits iiegt. Auf Beobachtungen in der 
gefahrlichen Teufenzone3 kann in diesem Zusammenhang 
nicht naher eingegangen werden, da dem Verfasser gleich- 
wertige Beispiele fehlen und da die yorhandenen Beob
achtungen schon mehr in das Gebiet der Gebirgsschlag- 
forschung gehóren. Es sei nur darauf hingewiesen, dafi 
der beschriebene Scheibenstrebbau mit Blasversatz, der 
bereits an der Grenze der Teufenzone 3 betrieben wurde, 
in der beschriebenen Form aufgegeben und in einen Abbau 
mit umgekehrter Reihenfolge der Scheiben (von oben nach 
unten) umgewandelt werden muBte, um den Gebirgs- 
schlagen zu begegnen. Die wirtschaftlichen Erfolge waren 
im Endergebnis schlechter ais die beschriebenen; das 
technische Ergebnis war aber eine Beseitigung der Ge- 
birgsschlaggefahr. Fiir den geschilderten Fali ergab sich, 
dafi im Gebiet der gefahrlichen Zone 3, in weicher zu 
Felde gefahrene Strecken nicht oder nur unter fort- 
gesetztem Aufwand von Eisenausbau (Toussaint, Moll
u. a.) gehalten werden kónnen, der Abbau in Scheiben 
und zu Felde, also unter Aussparung der Strecken im Ver- 
satz, die zweckmaBigste Lósung des Problems ist. Zu 
entscheiden ist von Fali zu Fali, ob dieser Abbau ais Streb
bau oder ais Pfeilerbau mit Versatz gefiihrt wird. Sichcr 
ist ferner, daB die Ortsleistungen in dieser Zone vor allem 
wegen der Unterhaltungskosten, auch der ausgesparten 
Strecken, gegeniiber der Zone 2 erheblich zuriickgehen 
werden, einerlei ob Strebbau oder Pfeilerbau angewendet 
wird, und daB Abbauverluste in beiden Fallen eintreten 
werden. Im Scheibenbau bleiben Anbaulagen stehen und 
im Pfeilerbau Restbeine.

Wie bereits dargelegt, schafft in der Teufenzone 1 der 
Faktor Zeit infolgc des Verformungswiderstandes des 
Gebirges im Rahmen des Hookeschen Gesetzes meist 
gunstige Betriebsverhaltnisse im Abbauraum und laBt 
daher der Wahl des Abbauverfahrens einen weiten Spiel- 
raum. In der kritischen Teufenzone 2 sind empirische 
Beobachtungen im Gebiet der Abbaudruckzone und im 
Abbauraum selbst die zuverlassigste Untcrlagc fiir die 
Bestimmung des Abbauverfahrens. Hier wird also trotz 
aller wissenschaftlichen Erórterungen der órtliche Befund 
die letzte Entscheidung bringen mussen, und es ware ver- 
fehlt, durch allgemeine Bestimmungen der Entwicklung 
Gewalt anzutun. Ebenso wie in der Bautechnik der 
Architekt innerhalb der Grenzen bleiben mufi, die ihm der 
Statiker vorschreibt, bestimmen die statischen Verhiiltnisse 
des Gebirgskórpers der Gruben die Abbauverfahren.

Die Frage, ob in der kritischen Zone, in weicher die 
meisten Gruben des Zentralreviers bauen, dem Strebbau 
mit Versatz in Scheiben oder dem Pfeilerbau der Vorzug 
zu geben ist, ware daher nach dem heutigen Stande der 
Technik etwa wie folgt zu beantworten: Der Pfeilerbau 
ist noch immer mit rd. 78 o/o an der Abbaufórderung Ober
schlesiens beteiligt und in den verschiedensten Aus- 
fiihrungen erprobt. Die ihm eigene Yereinzelung der 
Betriebspunkte und die Anwendung der sogenannten 
Pfeilerbeine zur Stiitzung des Hangenden im Abbauraum 
sind in der kritischen Teufe ais VorteiI zu werten, weil 
das Gebirgsverhalten in dieser Zone vielfach nicht mehr 
allein den Elastizitatsgesetzen unterworfen ist, sondern 
Schubspannungen auftreten, welehe die Ausmafie der offen 
zu haltenden Grubenbaue stark beschranken. Der Pfeiler
bau ist unter geeigneten Bedingungen verbesserungsfahig 
durch Zusammenfassung mehrerer Orte auf eine Abbau- 
strecke unter Geradestellung der Abbaufronten1 oder 
durch Gruppenanordnung der Pfeiler bzw. durch Kammer- 
bau mit breitem Blick. Der Strebbau in Scheiben steht und 
fallt mit der Móglichkeit der Offenhaltung des Abbau- 
raumes zwischen dem Auflagerpunkt im Versatz und dem 
KohlenstoB sowie mit dem Widerstand der angebauten 
Scheiben und dereń Hangendetn gegen Schubspannungen. 
Die dadurch gegebenen Grenzen lassen sich auch durch

1 Vgi. F l e i s c h e r :  Der oberschlesische Bergbau, seine Arbeits-
melhoden und Probleme im Vergleich zum R uhrbergbau, N obel Hefte 
1937 H . 4 S. 74/85.

planmaBige Reglung des Abbąues und der Verhieb- 
geschwindigkeit erfahrungsgemafi meist nicht iiberbriicken. 
Die Anwendbarkeit ist daher órtlich beschrankt und 
gegebenenfalls erst durch Versuche zu klaren. Dabei mufi 
entschieden werden, ob in der heutigen Zeit des steigenden 
Kohlenbedarfes und des Facharbeitermangels eine mit der 
Umstellung verbundene Leistungseinbufie tragbarer ist 
oder die beim Pfeilerabbau manchmal bestehenden Nach- 
teile der fehlenden durchgehenden Bewetterung und vor 
allem der hóheren Abbauverluste.

B e w e t t e r u n g .
Die Bewetterung eines Pfeilers kann in fast allen 

Fallen mit W etterlutten und Luttenventilatoren auch fiir 
das Auftreten von Schlagwettern ausreichend gewahrleistet 
werden. Selbst ein kleiner Luttenventilator leistet bei den 
im Pfeilerabbau móglichen Abbaulangen 100 — 120 m 3/min, 
das ist die 6- bis Sfache Menge des der Ortsbelegung 
von 4 bis 6 Mann entsprechenden W etterbedarfes. Bei volI- 
standiger Durchfiihrung der Sonderbewetterung und ihrem 
strómungsrichtigen AnschluB an ein W ettersystem dijrften 
sich somit in einem planmaBig gefiihrten Pfeilerabbau 
kaum unuberwindliche Bewetterungsschwierigkeiten er- 
geben.

Wenn die Sonderbewetterung ais nicht ausreichend 
angesehen wird, besteht die Móglichkeit, durch ent- 
sprechende Bemessung und Verlegung der AbfluBgefluter 
namenthch im Pfeilergruppenbau einen regelmaBigen 
Wetterabzug auch in den Pfeilern zu schaffen, wenn dies 
wegen vorhandener Schlagwetter unbedingt notwendig 
sein sollte. Man kann z. B. mit wiedergewinnbaren Holz- 
lutten arbeiten, die am Oberstofi des jeweils zu ver- 
spulenden Abschnittes verlegt werden und AnschluB an 
eine entsprechende Abzugslutte in schwebender Richtung 
erhalten. Selbstverstandlich wird man diese MaBnahme der 
unvermeidlichen HolzverIuste und des Arbeitsaufwandes 
wegen auf Ausnahmefalle beschranken. W eitere Móglich- 
keiten sind das StoBen von W etterbohrlóchern in der 
Pfeilerachsc oder das Vorauffahren von knapp bemessenen 
Wetterdurchhieben ohne Ausbau. Das Problem der Ver- 
besserung der Pfeilerbewetterung laBt sich zweifellos 
durch seine gesonderte Behandlung der Lósung naher- 
bringen.

A b b a u  ve r l u s t e .
Zu dem weiteren Mangel des Pfeilerabbaues, den Ab- 

bauverlusten, ist vor allen Dingen zu sagen, daB die Ver- 
lustanteile in den meisten Fallen zu hoch eingeschatzt 
werden. Weder beim Pfeilerbruchbau und noch weniger 
beim Spiilversatzabbau werden die Pfeilerbeine gegen den 
Alten Mann in ganzer Starkę stehengelassen, sondern es 
erfolgen eine weitgehende Schwachung der Beine und ein 
Durchschlag in den Alten Mann. In der Teufenzone 1, in 
der unmittelbare Abbaudruckwirkungen selten auftreten, 
ist gróBtenteils eine restlosc Hereingewinnung der Beine 
móglich. Die Abbauverluste in solchen Pfeilerbetrieben 
sind nicht hóher ais 6 %. Um Zahlenunterlagen in der 
Teufenzone 2 zu bekommen, wurden in 3 FIózen bei Streb
bau, Pfeilerbruchbau und Pfeilerbau mit Spiilversatz dic 
wahrend eines Jahres durch Abbau verhauenen Flachen 
planimetriert, mit den Mittelwerten der Gesamtmachtigkeit 
vervielfacht und mit den gcfórderten Tonnen in Vergleich 
gesetzt. Das spezifische Gewicht der Kohle wurde dabei

Z a h l e n t a f e l  4. Abbauverluste.

Abbauverfahren FI5z Teufe

m
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%

Pfeilerbruchbau . Antonie 450 3,0 201268 784950 6S9182 12,2

mit Spulversatz 
Strebbau mit

Schuckmann 450 4,8 59262 369 S00 336132 8,3

Bergekasten . Andreas 450 M 163050 296750 279 058 5,9
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laboratoriumsmaBig auf durchschnittlich 1,301 je m3 er- 
mittelt. Danach ergeben sich durch Stehenlassen von 
Abbauresten und Anbaulagcn in 3 folgenden Flózen die 
Abbauverluste nach der Zahlentafel 4.

Die Abbauverluste im Strebbau erkiaren sich aus dem 
gelegentlichen Stehenlassen einer Lage zum Anbauen eines 
Nachfallpackens. Aus den Zahlen geht hervor, daB 
zwisehen Strebbau und Abbau mit Spiilversatz erhebliche 
Unterschiede in den Abbauverlusten nicht bestehen. In 
den Himdertzahlen sind keine Vcrluste enthalten, die auf 
Grubenbrand zuriickzufiihren sind. Solche Verhtste lassen 
sich endgiiltig nur in gróBeren Zeitspannen von mehreren 
Jahren feststellen, da durch Liiften der Brandfelder in 
vielcn Fallen noch nachtraglicher Abbau móglich ist, 
namentlich wrenn Spiilversatz zur Verfiigung steht.

Auch ein Strebbau in Scheiben kann erhebliche Abbau- 
verluste mit sich bringen, wenn man, wie es in der Praxis 
haufiger vorkommt, aus gewinnungs- und versatz- 
technischen Griinden (z. B. zum Einbiihnen der Holz- 
verschlage oder zum Anbauen von Nachfall) gezwungen 
ist, in der Sohle oder Firste eine Anbaulage stehen- 
zulassen. Eine Anbaulage von 70 cm bedingt z. B. im 
5-m-Flóz Abbauverluste von 14 o/o. Bei Anwendung des 
Pfeilerbaues ist wegen der verhaltnismaBig geringeren 
offenen Flachen bei gleichen Flózverhaltnissen eine An
baulage oft nicht notwendig.

Z u s a m n ie n fa s s u n g .
Zur Erórterung der Umanderung der Abbauverfahren 

im oberschlesischen Bergbau werden die Teufenunter- 
schiede und das Gebirgsdruckverhalten im Abbauraum
sowie in der Abbaudruckzone einer naheren Betrachtung 
unterzogen und drei Teufenstufen unterschiedcn.

Zwisehen den Betriebsergebnissen bei den verschie- 
denen Abbauverfahren werden Vergleiche gezogen, und es 
wird festgestellt, daB der Strebbau mit Versatż in Scheiben 
eine Frage der praktisch móglichen Offenhaltung des
Strebraumes oder, statisch betrachtet, der Verzógerung der
Auswirkung der Schubspannungen im Abbauraum ist,
wahrend Pfeilerbau mit Versatz auch bei schwierigerem 
Gebirgsverhalten das Offenhalten geeigneter Bauabschnitte 
durch die Unterstiitzung der Pfeilerbeine crmóglicht und 
leistungsmaBig gunstigere Ergebnisse liefert. Die oft an- 
gefiihrten Nachteile des Pfeilerbaues gegenuber Strebbau 
werden von mehreren Seiten auch an Hand von Betriebs- 
zahlen beleuchtct. Ferner wird festgestellt, daB der Pfeiler
bau besonders hinsichtlich der Betriebszusammenfassung 
und Frontfiihrung verbesserungsfahig ist und daB es zwcck- 
miiBiger erscheint, zuniichst Einzelversuche durchzufiihren, 
bevor GroBumstellungen geplant oder erżwungen werden, 
die sowohl durch Leistungsabfall wie auch durch einen 
wesentlich hóheren Holzverbrauch je t  Ruckschlage bringen 
kónnen.

Der Kammerbau mit breitem Blick auf der Berve-Schachtanlage 
bei Bobrek (O.-S.).

Von Bergwerksdirektor Bergassessor Carl-Heinz S te p h a n ,  Bobrek-Karf.

(Mitteilung aus dem AusschuB fiir Abbau- und Versatzfragen 
bei der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau Oberschlesien1.)

Das Streben nach weitgehender Mechanisierung der 
Betriebe ist in Oberschlesien mit Riicksicht auf die be
sonderen Lagerungsverhaltnisse und die verschiedencn 
Abbauverfahren, welche der Verhieb der diinncn Flóze 
sowie der Abbau der fiir Oberschlesien kennzeichnenden 
machtigen Sattelflóze erfordert, wesentlich schwieriger in 
die Tat umzusetzen ais in anderen Bergbaurevieren, wo 
der Strebbau cinc ideale Grundlage fur die Betriebs
zusammenfassung bietet und daher bei der Gewinnung eine 
fast unumstrittene Stellung einnimmt.

Wenn auch der Strebbau in den letzten Jahren in 
Oberschlesien durch die steigende Inangriffnahme gering- 
machtiger Flóze eine wachsende Bedeutung erlangt hat, 
so gestaltet sich seine Anwendung bei Flózen von mehr 
ais 2 in Machtigkeit doch schwicrig. Es ist daher fest- 
zustellen, daB der Hauptteil der Fórderung in Oberschlesien 
auch heute noch aus Pfeilerabbauen gewonnen wird, die 
entweder ais Bruchbau- oder Spiilversatzbetriebe gefiihrt 
werden.

Wie Abb, 1 zeigt, betrug der Anteil des Pfeilerbruch- 
baues an der Fórderung W estoberschlesiens (fiir Ost- 
oberschlesien liegen uns die Zahlen nicht zuverlassig vor) 
im Jahre 1934 rd. 41 "/o; etwa 39o/o stammte aus Spiil- 
versatzbetrieben, wahrend der Strebbau mit seinen vcr- 
schiedenen Abarten mit etwa 16°/o beteiligt war; der Rest 
entfiel auf andere Abbauverfahren mit Hand- und Blas- 
versatz. Im Jahre 1938 sind die entsprechenden Zahlen 
36o/o fiir Pfeilerbruchbau, 30o/0 fiir Abbau mit Spiilversatz 
und 29«/o fiir Strebbau. In Ostoberschlesien iiberwiegt der 
alte Pfeilerbruchbau noch viel mehr.

Da der Hauptanteil der Fórderung Oberschlesiens so- 
mit nach Abbauverfahren gewonnen wird, die eine weit- 
gehende Auflósung des Abbaues in viele, iiber das ganze 
Baufeld verteilte Gewinnungsbetriebe notwendig machen, 
ist auch die Zusammensetzung der Untertagebelegschaft 
eine wesentlich andere ais an der Ruhr. Wie aus Abb. 2 
ersichtlich ist, betragt der Anteil der Hauer und Fuller an

1 V ortrag, gehalten in d e r AusschuBsitzung am 31. Januar 1941.

Ruhr

im 1936 1937 1938

K>C-i Handyersatz 
EZ3 B/asrersarz 
jJLLU Schleuden/ersatz 
\5£ŚSpMt'ersdtz

E323 Btindortversatz 
EEi Teih/ersatz mit Rippen 
WSlStrebbau mit Se/bstrersafz 
EZ3 Pfeilerbruchbau

Abb. 1. Anteil der verschiedenen Abbauarten an der 
Fórderung in Westoberschlesien und im Ruhrgebiet.
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Abb. 2. Zusammensetzung der Belegschaft 
des Grubenbetriebes im Jahre 1938.
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der Ruhr 50,4 o/o der Belegschaft gegen 19,1 °/o Hauer und 
17,3o/o Fuller in Westoberschlesien. Ein groBer Teil der 
oberschlesischen Untertagebetegschaft, in Westoberschlesien 
23o/o der Gesamtbeiegschaft, werden im Jahre 1938 noch 
ais sSonstige;: gefuhrt gegen 14,10/0 in Westfalen. Es sind 
dies in der Hauptsache Fórderleute, die bei den stark 
dezentralisierten Abbaubetrieben fiir die Bewegung der 
Fórdcrwagen auf den Grund- und Abbaustrecken und fiir 
das An- und Abschlagen der Wagen an den Bremsbergen 
benotigt werden. Durch die zahlreichen unproduktiven 
Fórderleute geht ein grofier Teil der an sich guten Hauer- 
leistung wieder verloren. Das Bestreben in Oberschlesien 
muB daher dahin gehen, durch zweckmaBigere Abbau- 
verfahren und intensive Mechanisierung die bisher in 
erheblichein MaBe vorhandcnen unproduktiven Arbeits- 
krafte freizubekommen und diese Leute produktiv am 
KohlenstoB anzusetzen, eine Aufgabe, die bei dem groBen 
Bergarbeitermangel und der Notwendigkeit einer weiteren 
Fórdersteigerung besonders wichtig ist.

Jede iVlechanisierung hat aber ihre wirtschaftliche 
Rechtfertigung zur Voraussetzung. Hier sind durch die 
bisher iiblichen Abbauverfahren Grenzen gezogen. Wenti 
man bedenkt, daB die Mechanisierung eines einzigen 
normalen Bremsbergfeldes beim oberschlesischen Pfeiler- 
bruchbau Irwestierungskosten in Hóhe von mindestens 
250000 3Ut erfordert, die taglich an Abschreibungen und 
Verzinsung einen Betrag yon 260 M l  benótigen, so wird 
es klar, daB fiir diese Summę taglich 36 Fórderleute in 
diesem AbbauFeld eingespart werden mussen, um die 
vóllige Mechanisierung zu rechtfertigen. Rechnet man ais 
Durchschnitt mit 150 Mann Belegung und, 200/0 Fórdcr- 
leuten bei dem bisher iiblichen Bremsbergbetrieb, so ergibt 
sich, daB der Ersatz der menschlichen Arbeitskraft durch 
Maschinen unwirtschaftlich ware. Beriicksichtigt man 
weiter, daB auch nach Einfuhrung von Bandem und 
Rutschen mindestens 60/0 der Belegschaft zur Bedienung 
und Unterhaltung der inechanischen Fórdcreinrichtungen 
vorhanden sein mussen, so wird das Bild noch ungiinstiger; 
denn man wurde dann nur 30 — 9 =  21 Mann statt der not- 
wendigen 36 einsparen. Schon an diesem einfachen Bei- 
spiel ersieht man, daB der Mechanisierung in Ober
schlesien Grenzen gezogen sind, die beim bisher iiblichen 
Pfeilcrbruchbau oder Spiilversatzabbau nicht iiberschritten 
werden kónnen.

Seit einer Reihe von Jahren sind daher auf der Grafin- 
Johanna-Schachtanlage planmaBig Versuche mit einem 
neuen Abbauverfahren vorgenommen worden mit dem Ziel, 
eine straffe, wirtschaftlich vertretbare Betriebszusammen- 
fassung auch beim Abbau machtiger Flóze mit und 
ohne Versatz zu erreichen. Diese Versuche haben nach 
ihrer Bewahrung zum Zuschnitt einer ganzen Schacht- 
anlage, des Berve-Schachtes bei Bobrek (O.-S.), auf das 
neue Abbauverfahren gefuhrt.

Der Kammerbau mit breitein Blick und Vollversatz.
Das Problem der Betriebszusammcnfassung beim 

Abbau machtiger Flóze liegt in der Beherrschung des 
Gebirgsdruckes begriindet. Durch den Abbau wird der 
Gleichgewichtszustand im Gebirgskórper verandert und 
muB wiederhergestellt werden. Beim Strebbau gelingt 
dies entweder mit Hilfe des Yersatzes oder durch Un- 
schiidlichmachung der auftretenden Druckspannungen mit 
Hilfe plantnaBigen Zubruchwerfens der Hangendschichten 
an einer Reihe von Wanderkasten oder Reihenstcmpeln. 
Beim Abbau machtiger Flóze mit Einbringung von Ver- 
satz muB daher eine Betriebszusammcnfassung móglich 
sein, wenn es gelingt, den Versatz zum Tragen zu brińgen. 
Dies ist um so eher móglich, je dichter der Versatz ist. 
Am dichtesten ist Spulyersatz. Wenn es gelingt, den Abbau 
so zu fiiliren, daB die Tatsache der Gebirgsbeherrschung 
fiir eine weitgehende Zusammenfassung des Betriebes aus- 
genutzt werden kann, dann ist das gestellte Problem beim 
Abbau machtiger Flóze mit Versatz ais gelóst zu be- 
trachtcn. Die Abbauversuche fuhrten daher auf der Berve-

Schachtanlage zu einem Verfahren, das glcichsain eine 
Synthese zwischen dem westfalischen Langfrontbau und 
der notwendigen Dezentralisation der oberschlesischen 
Abbaupfeilcr darstellt und daher »Kammerbau mit brcitem 
Blick« genannt worden ist.

Die der Graf lich Schaffgotschsche Werke GmbH. in 
Gleiwitz gehórende Grafin-Johanna-Schachtanlage bei 
Bobrek (O.-S.) muBte zur Versorgung der Schaffgotsch- 
Benzinanlage in Odertal einen neuen Fórderschacht in Be
trieb setzen, um die erforderlichen Kokskohlen zur Ver- 
fiigung zu stellen. Da die Grafin-Johanna-Schachtanlage 
fiir die Flammkohlenfórderung voll ausgenutzt war, 
muBten die fiir Odertal notwendigen Gaskohlen auf einer 
besonderen Anlage zutage gehoben werden. Zu diesem 
Zweck wurde am 1. April 1938 der Berve-Schacht bei 
Bobrek (O.-S.) in Forderung genommen. Gebaut wird hier 
in etwa 320 m Teufe das flachliegende (Einfallen 6 —8°),
11 in machtige Reden-Pochhammerflóź, dessen beide 
Bankę Reden und Pochhammer in einer Machtigkeit von 
je 5,5 in durch ein diinnes Schiefermittel voneinander ge
trennt sind, das nach Osten zu vollstandig auskeilt. Dieses 
Flóz weist in der Zuśąmmensetzung der Kohle insofern 
grundlegende Unterschiede auf, ais das Pochhammerflóz 
Kokskohle mit einer Backzahl von 18 bis 20 liefert, wahrend 
sich die Kohle des Redenflózes infolge ihrer wesentlich 
niedrigeren Backzahl fiir eine Verkokung nicht eignet. Dies 
hatte zur Folgę, daB die neue Schachtanlage nur Kohlen aus 
dem Pochhammerflóz zutage heben durfte, die bei den vor- 
handenen Lagerungsverh;iltnissen mit Riicksicht auf die 
dariibcrliegende Scheibe des Redenflózes nur mit Voll- 
versatz zu gewinnen waren.

Arbeitermangel und wirtschaftliche Uberlegungen 
drangten dahin, durch eine vollstandige Mechanisierung 
vom Gewrinnungspunkt bis zur Ladestelle die Belegschaft 
auf ein MindcstmaB einzuschninken und durch ein neues 
Abbauverfahren die bisher fiir umnóglich gehaltene Zu
sammenfassung des Betriebes auch beim Abbau machtiger 
Flóze zu erreichen.

Die Aus- und Vorrichtung des westlichen Bandfeldes 
ist in Abb. 3 zur Darsfęllung gebracht. Zunachst 
wurden Sammclbandstrecken a und b gegen Westcn und 
Osten bis zu den Feldesgrenzen vorgetrieben und mit 
Gummigurtbandern von 800 mm Breite ausgeriistet. In der 
ais zentrale Sammelbandstrecke ausgebildeten Strecke c

Abb. 3. Aus- und Vorrichtung eines Bandfeldes.
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werden die Kohlen auf ein 800 mm breites Stalilgliedcrbaiid 
mit einer Leistungsfahigkeit von 300 t/h  aufgegeben, um von 
hier zum Berve-Schacht zu gelangen, der mit einer Gefiifi- 
fprderung ausgestattet ist. Aus den Sammelbandstrecken a 
und b wurden sodann parallel zu den beiderseitigen Mark- 
scheiden einfąljende und schwebende Bandstrecken auf- 
gefahren, in denen man Gumniifórderbander von je 600 mm 
Breite verlegte. Der Abstand der Bandstrecken voneinander 
wurde im W estfeld auf 50 jiti, im Ostfeld auf 80 m fest- 
gesetzt. Bei dieser Vorrichtung entstand im Westen eine 
Abbaufront von 750 m Breite, im Osten eine solche von 
1200 m Frontlange, die in Abb. 3 durch Schraffur kennt- 
licli gemacht worden ist. Die Forderrichtung der Kohle isl 
aus den eingezeichnetcn Pfeilen ersiehtlich.

Der Abbau aus einer Band-
strecke ist so organisiert worden, 
dafi sich die Abbaufront nach 
Abb. 4 in verschiedene Kammer- 
gruppen gliedert. Vier Gruppen 
sind dargcstellt, neun stehen ta t
sachlich zur Verfiigung. Jede
Kammergruppe sieht den Platz
fiir 10 streichende Abbaukammern 
vor, die in einer Breite von 6 m 
und in einer Lange von 50 in bei ^
5,5 m Flózmachtigkeit aus einem ^
5 m langen Streckenstumpf aus den S
Bandstrecken mit Schiittelrutschen §
aufgefahren werden. Der Strecken- §
stumpf ist lediglich zur einfacheren 10
Herstellung eines dichten Ab- 
schluBdamnies fiir den spateren 
Spiilversatz vorgesehen. Der Ab
bau geht so vor sich, daB zu 
gleicher Zeit dic Abbaukammern 1,
11, 21, 31, 41, 51, 61 und 71 mit 
Hilfe von Schiittelrutschen auf- 
gefahren werden, wahrend die 
Kammern 81 und 91 ais Aushilfe 
bei etwaigen Stórungen zur Ver- Abb. 4. Stand zu Beginn
fiigung stehen. Siimtliche Schuttel- des Abbaues 
rutschen tragen in das gemeinsaine aus, einer Bandstrecke. 
Band in der Bandstrecke aus. Nach
erfolgtem Auskohlen der genannten Kammern werden die 
Kammern 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66 und 76 in der Kohle 
belegt, wahrend in die ausgekohlten Kammern der Spiil- 
versatz eingebracht wird. Da das Auskohlen einer derartigen 
Abbaukainmer etwa 14 Tage dauert, geniigt die zur Ver- 
fiigung stehende Zeit fiir dic Einbringung des Spiil- 
versatzes. Ist der Verhieb der Kammern 6, 16, 26 usw. be- 
endet, dann ist auch der Spiilversatz in den Kammern 1, 11, 
21 usw. eingebracht, so daB alsdann der Abbau der 
Pfeiler 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62 usw. erfolgen kann. Es 
wird also ein genauer Arbeitsrhytlnnus durchgefiihrt, der- 
art, daB jeweils bestimmte Abbaukammern in Verhieb 
■stehen, wahrend die anderen zur gleichen Zeit verspii!t 
werden.

Zur Verhiitung einer Verschmut/.ung der Kokskohle 
laBt man beim Auskolilen jeder Kamnier gegen die ver- 
spiilten Abschnitte zunachst ein Bein von 2 m Starkę 
stehen, das nach becndigter Auskohlung riickwarts zu her- 
eingewonnen wird. Die einzelnen Kamincrn sind mit
2 Hauern und 3 Fiillern belegt, die im Mctergedinge be- 
schaftigt werden und 6 0 1 je  Schicht= 1 2 1 je Mann 
leisten. Bei einer Belegung von 8 Kammern werden allein 
aus dem Abbau 4801 jeSchicht 9601 je T ag gefórdert, so 
dafi mit den Kohlen aus den Streckenstumpfen und den 
Pfeilcrhochbrechen sowie mit der Fórderung aus der Vor- 
richtung Tagesleistungen je Steigerrevier von 1100 bis 13501 
erreicht werden.

Bei Anwendung dieses Abbauverfahrens haben sich 
im zweijahrigen Betrieb durchsehnittliche Leistungen der 
beiden Abbaureviere von 6,5 t je Mann und Schicht e r

geben. Mit VoIlbetrieb des Berve-Schachtes konnte erst- 
malig im August 1939 eine Leistung von 4 t  je Schicht 
der Gesamtbelegschaft erzielt w'erden bei einer Untertage- 
leistung von 4,5 t je Schicht. Man kann daher sagen, daB 
die Zusammenfassung des Abbaues machtiger Flóze mit 
Hilfe von SpiiKersatz weitgehend gelungen ist.

Die Hauptsaehe dieses Abbauverfahrens ist natiirlich 
der Versatz. Von seiner Gute, seiner regelmaBigen An- 
lieferung, seiner planmaBigen Einbringung und seiner 
guten Entwasserung ist das ganze Verfahren in hohem 
MaBe abhiingig. Bei gutein Versatz waren in den Band- 
strecken keine starkeren Druckerscheinungen wahrnehm- 
bar. Das Gebirge hatte sich vielmehr auf den Versatz auf- 
gelegt und nach dem Versatz zu entspannt, wodurch die 
Zimmerung der Strecken entlastet wurde. Lediglich an den 
Stellen, an denen nicht so gutes Versatzgut zur Anwendung 
kam, zeigte sich starkerer Druck. Ais Versatzgut stand 
Spiilsand mit etwa 10— 15 o/0 Ton und Lehm zur Vcr- 
fiigung; diesem wurden im Verhaltnis 3 : 1 Kesselasche 
und Waschberge bis zu 30 mm KorngroBe zugesetzt.

Abb. 5. Stand einer Kammer, nachdem sie die alte 
Kammer durchkreuzt und den Kaminerstumpf der 

vorgelagerten Kammer erreicht hat.

Die Abbauverlustc sind gering. Auch das Auskohlen 
der Restkammern 10, 20, 30 usw. macht keine Schwierig
keiten, da der Versatz infolge seiner Einbringung von unten 

*nach oben so dicht ist, daB auch das sogenannte Spiil- 
dreieck restlos ausgeftillt wird. Infolgedessen macht sich 
auch in den Restpfeilern kein erhóhter Druck geltend. Der 
rd. 5 m breite Kohienstreifen zwischen den Bandstrecken 
und dem Versatz wird beim Vortrieb der Abbaukammern 
aus der nachsten Abbaustrecke mit liereingewonnen. Abb. 5 
zeigt eine Kammer in dem Augenblick, ais sie die alte 
Strecke durchkreuzt und den Kammerstumpf der vor- 
gelagerten Kammer erreicht hat. Man erkennt im Hinter- 
grund den Spiildamm aus der aiten Abbaustrecke.

Abb. 6. Durchschlag in die verspiilte alte Bandstrecke.
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AuBerdem ist in der eben verlassenen Bandstrecke noch das 
Bandgesteli sichtbar. Abb. 6 IaBt den Durchschlag in die 
neuerdings yerspiilte alte Bandstrecke erkennen. Es hat 
sich ais zweckmiifiig hcrausgestellt, die verlassenen Band- 
strecken sof ort vollstandig zuzuspiilen und beim Vortrieb 
der neuen Abbaukammern diesen Sand zu durchórtern, 
um den AnschluB an den Spulversatz aus der vorher- 
gelienden Bandstrecke herzustellen.

Das wirtschaftliche Ergebnis hat den Erwartungen 
weitgehend entsprochen. Das Ziel, die hohe Vorbelastung 
der Kohle durch den Spiilversatz mit Hilfe der Mechani- 
sierung wieder auszugleichen, ist in vollem Umfange ge- 
gliickt. Bei Einsetzung der Lóhne einschliefilich Sozial- 
lóhne ergibt sich auf der Lohnseite infolge der annahernd 
doppclt so hohen. Kopfleistung des Berve-Schachtes ein 
Plus von 1,45 M l / t  Kohle gegeniiber dem Revierdurch- 
schnitt. Dcm stehen dic hoheren Investierungskosten gegen- 
iiber. Nach den Zusammenstellungen des Wirtschafts- 
biiros der Grafin-Johanna-Schachtanlage liegen die Kosten 
fiir dic durchgefiihrte Mechanisicrung im Durchschnitt bei 
45 iJtpf.jt, wahrend bei Wagenfórderung auf Bremsbergen 
einschlieBlich der Lokomotivfórderung bis zum Schacht ein 
Betrag von 22 ■>?/)//t  an Maschinenkosten anzusetzen ist. 
Die Bandfórdcrung ist also kapitalmafiig um 23 ttp f/t 
teurer. Beriicksichtigt man aber weiter, daB die gesamte 
Vorrichtung des Berve-Schachtcs infolge der Bandfórderung 
in der Kohle erfolgen konnte, so daB kilometerlange 
Richtstrecken im Gestein und ein Fiillort erspart wurden, 
Arbeiten, fiir die mindestens ein Betrag von 18 ttp fjt 
Kohle anzusetzen ist, dann ermaBigen sich dic Mehr- 
kosten des neuen Abbauverfahrens um diesen Betrag. Zu- 
sammenfassend ist daher fcstzustellen, daB mit der durch- 
gefiihrten Betriebszusammenfassung beim Abbau machtiger 
Floze mit Hilfe von Spiilversatz eine Mehrfórderung ohne 
cntsprechende Vcrmehrung der Arbeitskrafte gelungen ist. 
Dies auBert sich in einer Ersparnis von 1,40 tt .1 l / t  Kohle, 
wodurch die hohe Vorbelastung der Kohle durch den 
Spiilversatz zum gróBten Teil wieder ausgeglichen werden 
konnte. Die Ersparnis diirfte fiir den Abbau derjenigen 
Sattclflóze, die man nur im Zweischcibenbau mit Spiil- 
yersatz in der unteren Scheibe bauen kann, von Bedeutung 
sein. Bei der hohen Kapazitat des westoberschlesischen 
Reviers erleichtert sie vor allem den Entschlufi zur in- 
angriffnahme aller Feldesteile, die sich infolge des not- 
wendigen Schutzes der Tagcsoberflache nur mit Versatz 
abbauen lassen.

Der Kammerbau mit breitem Blick und Bruchbau.
Nach der erfolgreićhen Durchfiihrung des Spiilversatz- 

abbaues in der Pochhammerscheibe war die Frage des 
Abbaues des dariiberliegenden 5,5 in machtigen Reden- 
flózes zu entscheiden. Hierfiir kamen nur 3 Moglichkeiten 
in Frage:

1. Der iibliche Pfeilerbruchbau mit Bremsbergen und 
Wagenfórderung. Dieser Weg war aber insofern un- 
giinstig, ais ein derartiger Abbau im Einfallen von 
Norden nach Suden gefiihrt werden muBte, wahrend 
der Vcrhieb der Pochhammerscheibe von Osten nach 
Westen vor sich ging.

2. Das in der Pochhammerscheibe bewahrte Spiilversatz- 
yerfahren. Diese Móglichkeit muBte ebenfalls aus- 
scheiden, weil die Tagesoberflache nicht zu schiitzen 
war und auBerdem nicht genugende Sandmengen zur 
Verfiigung standen.

3. Der Versuch einer Abbauzusammenfassung mit Hilfe 
von Bruchbau nach ahnlichen Gedanken wie im Poch- 
hammerfloz, aber ohne Versatz.

Der letztgenannte Weg erschien insofern reizvolI, ais 
die Erkenntnisse der Bergbauwissenschaft und die eigenc 
Bergbaucrfahrung zu der Uberzeugung gefiihrt hatten, daB 
jeder Abbaufront Zonen erhóhten Druckes yorgelagert 
sind. Auf Grund der Erfahrungen beim Auftreten von 
Gebirgsschlagen an Markscheiden und beim Abbau

machtiger Floze konnte festgestcllt werden, dafi dic Schlagc 
stets in einer gewissen Entfernung von der Abbaufront 
auftratcn, die von O. N ie m c z y k  ais »Gefahrenzone« be- 
zeiclmet worden ist. Diese Zone erhóhten Druckes ist 
auch auf der Grafin-Johanna-Schachtanlage beobachtet und 
bestatigt worden, und zwar im 4,5 m machtigen Heinitz- 
flóz bei 25 — 35 m. In dieser Zone traten jcweils erhohte 
Druckerscheinungeu auf, wahrend unmittelbar am Abbau 
selbst kein zusatzlicher Druck wahrnehmbar war. Die 
Kunst der Abbaufiihrung bestand nach diesen Uberlegungen 
und Erfahrungen zunachst darin, eine gemeinsame Fórder- 
strecke eines mit Bruchbau abzubauenden FIózabschnitts 
so anzuordnen, dafi sie mit gróBter Wahrscheinlichkeit bis 
zur Becndigung des Abbaues aufierhalb der gefahrlichen 
Zone erhóhten Druckes blieb. Wenn weiterhin das 
Hangende des Flózes aus einem Gestein besteht, das dem 
planmafiigen Zubruchwerfen keine allzu grofien Schwicrig- 
keiten entgegensetzt, dann muB es moglich sein, auch beim 
Abbau eines machtigen Flózes mit Bruchbau zu einer 
crheblichen Betriebszusammenfassung zu gelangen. Diese 
Ansicht steht in schroffem Gegensatz zu der bisher von 
Wissenschaft und Praxis yertretencn Auffassung von der 
Unmóglichkeit einer Betriebszusammenfassung beim Abbau 
machtiger Floze, eine Ansicht, deren Fehlcr in der Haupt- 
sache darin liegt, die Konzentrationsmóglichkeiten beim 
Abbau machtiger Floze immer nur nach dem Vorbild des 
westfalischen Langfrontbaues zu beurteilen.

Beim Verhieb des Redenflózes wurde die Vorrichtung 
nach Abb. 7 durchgefiihrt. Wie hieraus ersichtlich, wurden 
parallel zur Markschcide in einem Abstand von 16 m die 
Bandstrcckcn a und a, usw. aufgefahren und die gesamte 
Abbaufront von 720 m Liinge in 8 Kammergruppen von je
00 m Liinge aufgeteilt. Aus bergpolizeilichen Griinden baute 
man auch im Redenflóz entlang der Markschcide einen 
Streifen von 40 m mit Spulversatz ab, wahrend man dic 
ersten Bruchbaukammern aus der Bandstrecke a j ansetzte. 
Diese Kammern wurden in einer Breite von 6 m vor- 
getrieben, mit dem Spiilyersatz zum Durchschlag ge- 
bracht (vgl. Schnitt 1) und sodann auf eine Breite von 9m

3m Koh/enbein *

GrundriR einer Abbaukammer (Restabschnift 10)  
vor dem Auskoh/en des Kohlenbeins.

-2T

I V
Bremsberg n.d. 3. S.

GrundriB

I
6-S"

Ver$atzung n.d. Auskch/en
Scfin/ff 1

Spijlver$atz

Abb. 7. Kammerbau mit breitem Blick im Redenflóz 
(Bruchbau).
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erweitert und geraubt. In den Streckenstiimpfen nach den 
Bandstrecken zu wurden Versatzungcn eiiigebracht und dic 
ausgekohltcn Abschuitte darauf zu Bruch geworfen. Da 
das Hangende des Redenflózes aus einer Lage von 3 in 
Tonschiefer besteht, dcm im Hangenden weitere Sand- 
schieferbanke folgen, konnten die ersten Briiche mit Hilfe 
eingebrachtcr Sprengladungcn einwandfrei erzielt werden. 
Nach dem erfolgtcn Zubruchwerfcn der Abschnitte 1, 11, 
21 usw. wurden die Abschnitte 2, 12, 22 usw. angesetzt 
und in einer Breite von 0 m vorgetriebcn und ausgekohlt, 
um schlieBlicli das 3 m breite Kohlenbein gegen die bereits 
vorher ausgekohlte und zu Bruch gegangene Kammer her- 
einzugewinnen. Gegen die kiinftige Nachbarkammer stellte 
man Orgelstempel. Nach Becndigung der Pfeiler 2, 12, 22 
usw. wurden die niichstcn Abschnitte unterhalb der ersten 
Pfeiler 1, 11, 21 usw. angesetzt, so daB der Bruch jeweils 
planmaBig nach oben und unten erweitert wurde.

Auch die Gewinnung der Restpfeiler 10, 20, 30 hat 
keine Sehwierigkeiten bereitet. Bei Beendigung ihres Ab- 
baues miissen die neuen Bandstrecken az, a3 usw. fertig 
sein. Diese werden grundsatzlich mit Hilfe von Schiittel- 
rutschen von mehreren Stellen aus schnell und so auf- 
gefahren, daB sie erst unmittelbar vor Beendigung des 
Abbaucs aus der vorhergehenden Bandstreckc fertiggestellt 
sind, damit sie nicht vorzeitig in Druck kommen.

Der Abbau aus jeder Bandstreckc dauert etwa 1 Monat. 
Die Standdaucr der Abbaustrecken vom Beginn des Auf- 
fahrens bis zum erfolgtcn Verhieb betragt daher in keinem 
Falle langer ais 2 Monatc.

an die Lokomotivstrecke von 6 t erzielen, ein Ergebnis, 
das gegeniiber den friiher im Rcdenflóz erreichtcn Revicr- 
Icistungen um etwa 50«/o besser ist.

Abb. 8. Blick in eine Bandstreckc.

Die Bctricbserfahrungen haben ergeben, daB dic theo- 
retischen Oberlegungcn in vollcm Umfangc zutreffend ge- 
wesen sind. Die Zimmerung in den Bandstrecken au a„ 
usw. steht bis zur Beendigung des Abbaues ziemlich un- 
versehrt. Abb. 8 gew ahrt einen Blick in eine derartigc 
Bandstreckc. Man sieht, daB die Streckenzimmerung so 
gut wie gar keine zusatzlichen Druckerscheinungen zeigt. 
Die in Betrieb und in der Vorrichtung stehenden Abbau
strecken liegen daher in einer druckentlasteten Zone, weil 
sie in keinem Falle weiter ais 16 m von der Abbaufront 
entfcrnt sind. Ob und in welchem Umfange es moglich ist, 
grófiere Pfeilcrlangen und entsprechend gróBere Abstande 
der Bandstrecken zu wahlen, miissen weitere Versuche 
lehren.

In Abb. 9 blickt man in einen ausgekohlten Pfeiler 
des Redenflózes. Die Zimmerung laBt erkennen, daB man 
den Pfeiler zunachst in einer Breite von 6 m vorgefahren 
hat (Querkappen), um zum SchluB nach unten zu das 3 m 
breite Bcin bis zu dem Nachbarabschnitt herauszunehmen 
(Liingskappen). An der Grenze des Nachbarabschnittes 
erkennt man die dort eingebrachte Orgelreihe und dic 
dahinterliegenden Berge. Abb. 10 zeigt die Bandstreckc 
gegen Ende ihrer Lebensdauer.

Die im Kammcrbau mit breitem Blick abgebaute Ab
teilung des Redenflózes konnte bei einer Tagesfórderung 
von 1350 t eine Leistung je Mann und Schicht bis zur Abgabe

Abb. 9. Blick in einen ausgekohlten Pfeiler des Redenflózes.

Die Vorteile des Verfahrcns liegen darin, daB stets 
nur eine Abbaustrecke in Betrieb ist gegeniiber mindestens 
5 beim bisher iiblichen oberschlcsischen Pfeilerbruchbau. 
W ahrend die Bandstrecken in einer druckentlasteten Zone 
liegen, ist es beim bisherigen Abbauverfahren unvermeid- 
licli, dafi Abbaustrecken in Zoneu erhóhten Druckes 
kommen und aufgezimmert werden miissen.

Die Abbauverluste im Redenflóz betrugen zunachst
17,5 o/o und konnten spater auf 11 o/o cnnaBigt werden. Die 
markscheiderisch ermittelten Abbauverluste in der mit 
Spiilversatz abgebautcn Pochhammerscheibe sind 5—6°/o, 
so dafi bei den neuen Verfahren mit einem Gesamtvcrlust 
von 10<>'o gcrechnet werden kann, ein Ergebnis, das fiir 
den Abbau eines Flózes von zusammen 11 m Machtigkcit 
ais giinstig anzusprechcn ist.

Abb. 10. Bandstreckc gegen Ende ihrer Lebensdauer.

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens besteht darin, dafi 
der Anteil der Fórderleutc auch hier weitestgehend be- 
schrankt werden und die gesamte Fórderung bis zum 
Hauptquerschlag mit Bandern erfolgen kann, wobei die 
Einrichtung zentraler Ladestellen in Lokomotivquerschlagen 
ermóglicht und der Ubergang zu GroBfórderwagen er- 
leichtert wird.

Somit haben die auf der Berve-Schachtanlage durch- 
gefiihrten Versuche ergeben, daB sich auch beim Abbau 
der machtigen Flóze Oberschlesiens eine weitgehende 
Betriebszusaminenfassung erreichen laBt, Aus den GroB- 
versuchen beim Kammerbau mit breitem Blick und Spiil- 
versatz geht hcrvor, dafi die durch den Spulversatz her- 
vorgerufene hohe Vorbelastung durch Einsparungen auf 
der Lohnseite nahezu vollkommen ausgeglichcn werden 
konnte. Durch die erzielten hohen Leistungen ist den 
standigen Sehwierigkeiten des Bergarbeitermangels wirk- 
sam begegnet worden.
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Die auf Berve-Schacht yorgenommenen Versuche haben 
ferner gelehrt, daB eine Betriebszusammenfassung beim 
Abbau miichtiger Flóze auch im Bruchbauverfahren moglich 
ist. Die Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis von dem 
Vorhandensein einer jcder Abbaufront vorgelagerten Zone 
crhóhtc-n Druckes zwingt zu der SchluBfolgerung, den 
Abbau auBerhalb der klar erkannten Gefahrenzone zu 
fuhren. An Stelle der vielen bisherigen Abbaustrecken kann 
man den Betrieb auf eine einzige Strecke beschranken, 
die nicht in der Druckzone liegt, und die Kohle in breiter 
Front hereingewinnen. Wahrend eine Mechanisierung des 
bisher ublichen Pfeilerbruchbaues wirtschaftlich nicht ver- 
tretbar ist, gestattet der Kamincrbau mit brcitem Blick 
und Bruchbau eine wirtschaftlich gesunde, vóllige Mecha
nisierung, die gegeniiber den bisherigen Ergebnissen eine 
Leislungsstcigerung von rd. 50 o/o und damit erhebliche 
Vor(eile bringt.

Wenn man auch dic auf Berve-Schacht erzielten Ergeb
nisse nicht verallgemeinęrn darf, weil sich bei gróBerer 
Teufe und einem allzu starren Nebengestein einer straffen 
Betriebsziisammcnfąssiihg an anderer Stelle vielleicht 
grófiere Schwierigkeiten entgegensetzen werden, so er- 
scheint doch das Verfahren auch fiir Versuche auf anderen 
Gruben geeignet und daher fiir mittlere Teufen und flachę 
Lagerung empfehlenswert.

In sicherheitlicher Hinsicht bedeutet ein den Gcbirgs- 
druck beherrschender Abbau einen Fortschritt auf dem 
Gebiete der Unfallycrhutung. Es steht zu hoffen, daB sich 
bei Verineidung der Zoncn erhohten Druckes die Stein- 
und Kohlcnfallgefahr erhcblich verringern wird zum Wohlc 
unserer Bergleute und zum Nut/en unseres oberschlesischen 
Rcrgbaues.

In der anschlieBcnden A u ssp ra c h e  bestand zunachst 
I ininiitigkeit dariiber, claB die geringe Teufe von 350 m 
dem Verfahren, bei dem die freigelegte Flachę die GroBe 
von 400 m* erreicht, giinstig ist und daB die erfolgreichen 
Vcrsuchc auf Berve-Schacht noch nicht dic Anwendbar- 
keit des Vcrfahrens unter anderen Verhaltnissen, im beson
deren in gróBerer Teufe, verbiirgen. Gleichwohl war man 
der Auffassung, dali die crzielte Betriebszusammenfassung 
fiir den oberschlesischen Bergbau einen wichtigen Schritt 
vorwiirts bedeutet und daB dic Versuche allgemein beachtct 
werden miissen. Es wurde sodami auf die anerkannte 
Brandgefiihrlichkeit des Redenflózcs hingewiesen; bei 
einem zusammengefaBten Bruchbau sei es unmóglich, 
Einzeltcile des Feldes fiir sich abzudammen. Der Bericlft- 
erstatter erwidertc, daB man mit dieser Oefahr gcrechnet 
hat. Um den Brand nicht erst abzuwarten, hat man bereits 
damit begonnen, vorsorglich periodisch Branddamme her- 
zustcllen, dic den Alten Mann gegen den W etterstrom 
abschlicBen. Dazu wird zur Zeit die letzte Bandstrecke 
mit allen Kammerstumpfcri sorgfaltig verspiilt, so daB eine 
schmale geopferte Kohlenrippe einen branddichten Ab- 
schluB des Alten Manncs ergibt. Ferner wurde auf 
dic Schwierigkeiten des Spiilversatz.es im Winter aufmerk- 
sam gemacht. So kalte und langc Winter wie in diesem 
und im yorigen Jahre machen oft ein planmafiigcs Vcr- 
spiilen unmóglich, so dafi der vorgeschriebene Arbeits- 
rhythmus nicht aufreęhtzuerhalten ist. Aufier Zwcifel steht, 
daB Spiilversatz im Winter stets der Gefahr von Storungen 
und Betriebsstillstanden ausgesetzt ist. Es wurde aber an- 
erkannt, dafi der gesehilderte Kammerbau einen erheb- 
lichcn Vorsprung vor den meisten anderen Verfahrcn, 
namentlich vor Strebbau mit Spulversatz, bietet, da der 
l ltiigige Arbcitsrhythmus eine reichliche Reserve beim 
Einbringen des Yersatzes cnthalt, so dafi der Ausfall des 
Versatzclnbringens an einzelnen besonders kalten Tagen 
in Kauf genommen werden kann. Die bisher ublichen 
Abbauarten mit Spiilvcrsatz haben iiberwiegend einen 
erhcblich kurzeren Arbcitsrhythmus, wobei sich Frost-

schwierigkeiten schneller aufiern mussen. Mehrere ober- 
schlesische Gruben haben beim Spiilversatz grade deshalb 
das Streben nach Betriebszusammenfassung aufgegeben, 
weil sonst die Winterschwierigkeiten zu grofi werden.

Anerkennung fand die Tatsache, dafi man die grofien 
Abbauraume im Pochhammerflóz habe herstellen kónnen, 
ohne das unmittelbar dariiberliegende Redenflóz durch 
Bruche zu zerkluften und in ihm Brandgefahr zu erzeugen, 
was nur bei gutem Spiilmaterial, aber auch bei sorgfaltig 
durchgebildeter Versatzeinfiihrung mit restloser Verfiillung 
der Kammer moglich sci. Auf Befragen erganzte der 
Berichterstatter deshalb seinc Ausfiihrungen dahin, dafi 
man nur den reinen Sand zur Verfiillung der Kammern 
benutzt und die lehmige Triibe vor dem Niederschlagen 
ihrer feinen Bestandteilc bewufit aus der Kammer ab- 
fiihrt. Zu ihrer Klarung ist ein gut ausgebildetes Klarsystem 
unter Einschaltung von Altem Mann ais Filter gcschaffen 
worden. Nur dadurch sei es moglich geworden, den Versatz 
so fest und tragfahig zu erhalten, daB die obere Scheibe, 
das Redenflóz, unbedenklich gebaut werden konne.

Ober die aufgetretenen Druckwirkungen und Gebirgs- 
bewegungen fiihrte Professor Dr. S p a c k c le r  auf Grund 
mehrfacher Befahrungen der Grubenbaue folgendes aus:

Bei Entwicklung des Abbauverfahrens war zunachst 
nicht zu iibersehen, ob eine Auflagerung des Hangenden 
auf den Versatz erfolgen oder ob nach Erreichung einer 
gewissen Abbauflache ein plótzlicher Hauptdruck einsetzen 
wiirde, der dann zu starken Zusammendriickungen, be
sonders der Bandstrecken, fiihren muBte. Heute, nach 
dreijahrigem Betrieb des Abbaues im Pochhammerflóz, ist 
diese Gefahr eines plótzlichen Hauptdruckes zumindest fiir 
dieses Flóz ais uberwunden anzusehen. Das Baufeld ist 
so groB, dafi ein neuer Glcichgewichtszustand durch feste 
Verlagerung des Hangenden erreicht sein riiufi. Offenbar 
ist es gelungen, mit Hilfe des tragfahigen Versatzes nicht 
nur die Dachschichtcn, sondern auch das Haupthangende 
abzusenken und neu zu verlagern. Die Kohle des Poch- 
hamtnerflózes ist weich und fiillt zum grofien Teil ais 
Kleinkohlc an. Man darf daraus entnehmen, dafi rings um 
das Baufeld in der Kohle bereits Bewegungen vor sich 
gegangen sind und dafi bei der allmahlichen Durchbiegung 
des Hangenden ein Ausweichen der Kohle aus dem Bereich 
des Kampferdruckes in den Druckschatten stattgefunden 
hat. Es mufi sich danach eine flachę Senkimgsmulde in 
den hangenden Schichten gebildet haben, die weit iiber 
das eigentliche Abbaufeld hiniibergreift. Leider durch- 
kreuzen andere Abbaue die einwandfreie Beobachtung 
dieser Senkungsmulde. Die Richtigkeit dieser Annahme 
bcobachtet man aber im Redenflóz, dessen Abbaue nicht 
in der Entspannungszone des Pochhammerflózes liegen, 
sondern eine eigene Gewólbebildung und eigenen Kiimpfcr- 
druck erkennen lassen, der in den Strecken jenseits der 
Bandstrecke in der vom Berichterstatter angegebenen 
Entfcrnung vom Abbau deutlich wahrnchm bar ist. Gewisse 
Druekerscheinungen auch in den Bandstrecken zeigen 
dabei an, dafi sich der Abbau im Redenflóz beziiglich 
seiner Druckwirkung uhabhangig von dem im Poch
hammerflóz entwickelt. Dic vorhandenen zusatzlichen 
Druckerscheinungen sind ais einmaliger Hauptdruck zu 
deuten, der im Redenflóz beim Bruchbau unvermeidlich 
erscheint, aber wieder den gewohnten Abbaubedingungen 
Platz machen wird, wenn auch im Redenflóz mit der 
Wiederkchr gewisśer Pcriodendriicke zu rechnen ist. Das 
auch im Redenflóz'bereits erheblich entwickelte Abbaufeld 
und die von ihm hervorgerufcnen Druckerscheinungen 
lassen danach erkennen. dafi man die zusatzlichen Driicke 
durchaus beherrscht und dafi bei der beschrankten Ver- 
engung der Strecken ihr voller Betrieb gewahrleistet ist. 
Nach alledem mufi man feststcllen. dafi das Ziel des 
Abbaues, die Bcherrschung auch des Haupthangendcn. ais 
erreicht gelten darf.
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U M S C H A  U
L eis tungsfah ige  A bteufpum pe.

Von Dipl.-Ing. Ludwig M e in e l ,  Saarbrucken.
Dic nachstehend wiedergcgebene Abteufpumpe hat sich 

im Bergwerksbetrieb beim Abteufen neuer Schachte und zur 
Beseitigung von Wassereinbriichen bcwahrt. Die Kreisel- 
pumpe sitzt in einem 11 in langen Rahmen, der mit Hilfe 
eines Seiles beliebig weit in den Schacht hinabgelassen 
werden kann. Das Pumpengehause besteht aus StahlguB 
und ist senkrecht zur Achse entsprechend der Laufrad- 
zahl in Stufen unterteilt. Die 11 Zwischenstiicke werden 
durch das Saugstiick fiir den W assereintritt und das 
Drucksttick fiir den W asseraustritt abgeschlossen und die 
einzelnen Gehiiuseteile durch 8 kriiftige Anker zusammen- 
gehalten. Es ist ein besonderer Vorzug der Oliederpumpe, 
daB sie nach Lósen der Zugbolzen leicht und schnell aus- 
einandergenommen und wieder zusammengebaut werden 
kann.

Die Laufrader haben hydraulisch sorgfiiltig durch- 
gebildete Schaufeln. Da die Fórderung von Grubenwasser 
mit Spiilversatz die Anwendung einer hydraulischen Ent- 
lastung verbietet, sind auf beiden Laufradseiten leicht aus- 
wechselbare Dichtungsringe im Gehause eingesetzt und die 
Radnaben zum Druckausgleich mit Lóchern versehen. Um 
den Achsschubausgleich zu erleichtern, hat man die Saug- 
stutzen oben und die Druckstutzen unten am Gehause 
angeordnet. Ein etwa noch auftretender hydraulischer 
Restschub wirkt hierbei nach oben und entlastet dadurch 
das in der Laterne eingebaute Segmentdrucklager, welches 
das Gewicht der umlaufenden Teile aufnimmt.

Das Pumpengehause ist gegeniiber den Leitradern, 
wo die gróBte Abnutzungsmóglichkeit besteht, mit 
Armierungsscheibeii gepanzert, die Welle an den mit der 
Flussigkeit in Beriihrung stehenden Stellen durch Bronze- 
biichsen vor den chemischen und mechanischen Angriffen 
des Wassers geschiitzt. Die Fiihrung der Welle erfolgt 
in der Nalie des Michellagers in einem ólgeschmierten 
und unterhalb der Pumpe in einem druckfettgeschmierten 
Halslager.

Abteufpumpe der Firma Ehrhardt & Sehtner, Saarbrucken.

Die Pumpe ist zentrisch gegen ein Iatcrnenartiges 
Zwischcnstiick geschraubt, das an dem Rahmen befćstigt 
ist und oben den Antriebsmotor aufnimmt. Die Pumpen- 
welle wird mit dem Motorwellenstumpf innerhalb dieser 
Laterne elastisch gekuppelt.

An der Pumpenlaterne sind zwei Flaschenziige an- 
gebaut, mit dereń Hilfe sich die Pumpe leicht ein- und 
ausbauen laBt. Damit die Pumpe senkrecht hangt, ist auf 
den Ausgleich der Gewichte gróBte Sorgfalt gelegt worden. 
Man hat deshalb dic Saug- und Druckrohrleitung innerhalb 
des Rahmens doppelseitig angeordnet, wodurch gleich
zeitig ein gedrangter Aufbau ermóglicht wird. Die beiden 
Saugleitungen werden unterhalb der Pumpe mit einem 
Dreiwegestiick verbunden, an das ein auszichbares Degen- 
rohr und der Saugschlauch angeschlossen sind. Ober der 
oberen Traverse werden die beiden Druckleitungen eben- 
falls durch ein Dreiwegestiick zusammengefiihrt, an das 
die Steigrohrleitung angebaut ist.

Das gesamte Gewicht der Pumpenanlage und der 
Wassersiiule in der Steigrohrleitung hangt im Schacht an 
einem Fórderseil, das iiber eine Seilrolle am oberen 
Rahmenende geschlungen ist. Eine noch dariiber angeord- 
nete Btihne ist zum Schutz der Pumpe gegen herabfallęndes 
Gestein und die untere Buhne zur Bedienung des Pumpen- 
satzes bestimmt. Die auf der Liitticher W asserausstellung 
1939 mit einem Grand prix ausgezeichncte Pumpe fórdert
2,5 m3 Grubenwasser je min bei einer Fórderhóhe von 
500 m WS, einer Drehzahl von 1470 U/min und einer 
Motorleistung von 600 PS.

Das F an g v o rr ich tu n g sp ro b lem  
bei d e r  S ch ach tfó rd e ru n g .

In der Vortragsreihe der Vereinigung fiir technisch- 
wissenschaftliches Vortragswesen (TWV.), Bochum, in 
Verbindung mit dem Bezirk Ruhr des Vereins Deutscher 
Bergleute im NSBDT. sprach am 20. Februar 1941 der 
Leiter der Seilpriifstelle der Westfalischen Berggewerk- 
schaftskasse, Dr.-Ing. e. h. H e r b s t ,  iiber diese Frage. Der 
Vortragende fiihrte u. a. aus, daB es den unausgesetzten 
Bemiihungen sowohl der Bcrgbehórde wie der Bergbau- 
betriebe gelungen ist, die Sicherhcit des Fórderbetriebes 
in den Schachten so zu steigern, dal) Briiche von Fórder- 
seilen sehr selten geworden sind. Dennoch haben die Be- 
strebungen nicht nachgelassen, auch fiir diejenigen Falle, 
die sich menschlicher Voraussicht entziehen, durch Fang- 
vorrichtungen auf den Fórderkórben diese gegen Absturz 
zu sichern, und eine groBe Zahl von Erfindern hat sich 
um die Schaffung einer brauchbaren Fangvorrichtung 
bemiiht. Der Erfolg ist bisher jedoch leider nur sehr 
gering geblicben, weil nicht nur die Aufgabe sehr schwer 
ist, sondern auch die Erfinder die wirklichen Schwierig- 
keiten liberhaupt nicht erkannt hatten.

Schon die Auslosung einer solchen Vorrichtung macht 
groBe Schwierigkeiten. lnfolge der Elastizitiit der langen 
Seile »tanzen« die Korbę, d. h. sie schwingen wahrend der 
Fahrt in senkrechter Richtung. Das Abwartsschwingen 
iihnelt dabei dcm Absturz, und es besteht die Gefahr, dafi 
die Fangvorrichtung schon bei diesen Schwingungen im 
gewóhnlichen Betrieb angreift. Empfindliche Betriebs- 
stórungen und bei mangelhaftem Arbeiten auch Gefahren 
kónnen die Folgen sein. Friihcr sollte die Auslosung in 
der Regel durch eine Feder zwischen Fórderseil und 
Fórderkorb bewirkt werden. Die Feder wurde durch den 
Seilzug gespannt gehalten. Verschwand dieser beim Bruch 
des Seiles, so konnte sie sich entspannen und die Fanger 
zum Eingriff bringen. Die Feder durfte jedoch nur sehr 
schwach sein, damit sie nicht schon beim Tanzen der Kórbc 
wirkte. Weil sie aber so schwach war, war ihre W irkung 
im Notfall auch nur unsicher. In sehr vielen Fallen ver- 
schwindet auch der Seilzug beim Bruch nicht vóllig, wenn 
namlich noch ein langes Seilstiick iiber die Seilscheiben 
nachgezogen werden mufi. Die Auslosung durch eine solche 
Kónigstangenfeder« ist deshalb unzuverlassig. Neuere 

Vorrichtungen arbeiten daher mit sogenannten Tanz- 
gewichten, d. s. Gewichte, die auf Federn ruhen und beim 
Absturz des Korbes durch die Feder hochgeworfen werden, 
wobei ihre Bewegung durch eine Olbremsung so verlang- 
samt wird, daB sie beim Tanzen der Kórbe keine Aus-
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lósung bewirken kónnen. Arbeiten auf der Versuchsgrube 
haben zu einer elektrischen Auslósung gefiihrt, die den 
Vorteil hat, im Notfali sehr rasch zu wirken, dabei im 
gewóhnlichen Betrieb aber ein unzeitiges Auslósen zu 
vermeiden.

Der Fangvorgang selbst ist sehr schwierig wegen der 
groBen Massen, die infolge der hohen Geschwindigkeit 
bis zu 20 m/s schon im gewóhnlichen Betrieb eine groBe 
Wucht entwickeln. Sie steigert sich im Notfali noch, da 
die Geschwindigkeit anwachst, ehe die Fanger wirksam 
werden. Dem Widerstand, den diese an den Spurlatten 
erzcugen miissen, sind nun verhaltnismafiig enge Grenzen

gesetzt. E r muB ausreichen, um auf einem gewissen Brems-
w-eg den Korb zum Halten zu bringen. Anderseits darf
er nicht so groli werden, daB etwa die Spurlatten brechen 
kónnen. Auch muB der Gefahr eines Entgleisens der
Fanger auf dem Bremsweg begegnet werden, die er- 
fahrungsgcmafi sehr grofi ist. An die Ausbildung der
Fanger sind daher auBcrst hohe Anforderungen zu steilen. 
Es ist daher sehr zu begriiflen, dafi die Zusammenarbeit 
der Seilpriifstelle mit der Versuchsgrube die Durchfiihrung 
zielstrebiger Untersuchungen ermóglicht hat, durch welchc 
die Frage der richtigen Gestaltung von Fangvorrichtungen 
wirksam gefórdert wird.

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

bekanntgemacht im Patentblatt vora 20. Februar 1941.
10b. 1497825. Carl Schunck, Koln-Siilz, Feueranzunder. 30.9.40.
81 e. 1493007. Zeitzer EisengieBerei und Maschinenbau-AG., Zeitz. 

Gehause fiir Kettenforderer. 17.1.38.

Patent-Anmeldungen
die vom 20. Februar 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
la ,  20/01. E. 52275. Erfinder, zugleich Anmelder: Oskar Eilhauer, 

Neustadl (Orla). Aus Liingsgliedern in Oestalt von Profilstiiben oder Drahten 
und Quergliedern in Oestalt von Staben oder Drahten bestehendes Spaltsieb.
2.3.39.

Ib , 6. M. 146999. Erfinder: Theodor Bantz, Frankfurt (Main)-Praun- 
heim. Anmelder: Mctallgesellschaft AO.. Frankfurt (Main). Einrichtung zur 
elektrostatischen Trennung von Gemengen. 3.2.40. Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

5b, 9/01. S. 140 690. Erfinder, 2ugleich Anmelder: W alter Sandmann, 
Witten-Annen. łn das selbstcrzeugtc Bohrloch einschiebbarer PreBluftbohr- 
hammer; Zus. z. Pat. 697466. 9.4.40.

5b, 27/01. li .  157 667. Erfinder: August Hilligweg, Sprockh6vel 
(W estf.). Anmelder: Hauhinco Maschinenfabrik O. Hausherr, Jochums 
& Co., Essen. Preflluftschlagwerkzeug, besonders Abbauhammer zur Ge
winnung von Kohle o. dgl. 14.11.38.

5c, 9/20. A. 90590. Erfinder, zugleich Anmelder: Paul Alvermann, 
Dortmund. Stempelbewehrung fur Orubenausbau. 7. 12. 39. Protektorat 
Bohmen und Mahren.

5d 11. D. 79275. Erfinder: Dipl.-Ing. Robert Ewalds, Duisburg. An
melder: Demag AO., Duisburg. Abbauanlage. 18.11.38.

lOa, 11/01. K. 144482. Erfinder: Dr.-Ing. c .h . Heinrich Koppers, Essen. 
Anmelder: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Koksofenfulleinrichtung. 20.11.36.

lOa, 12/04, K. 157255. Erfinder: Dr.-Ing. c .h . Heinrich Koppers, Essen. 
Anmelder: Heinrich Koppers GmbH., Essen. Turhebevorrichtung fiir Turen 
von Verkokungskammerofen. 16.8.39.

35d, 5/04, H. 159157. Erfinder, zugleich Anmelder: Ernst Heder, Unna 
(W estf.). Vorrichtung zur Sicherung gegen Riicklauf der im innersten 
Kolben eines Druckmittelhebers von Hand hohenycrstellbaren Tragklaue.
30.3.39.

81 e, 22. O. 8S744. Gewerkschaft Eisenhutte Westfalia, Lunen. Mit* 
nehmerforderer. 10.9.34.

81 e, 48. B. 186813. Erfinder, zugleich Anmelder: Josef Brand, Duis- 
burg-Hamborn. Ausbildung und Anordnung von Teilen, die einen schnellen 
Auf- und Ausbau einer aus einzelnen Schussen aus keramischem W erkstoff 
gebildeten Wendelrutsche ermoglichen. 25.3.39.

81 e, 89/01. G. 96444. Erfinder: Arthur Schurig, Saarbrucken-Schaf- 
briickc. Anmelder: Gesellschaft fur Fórderanlagen Ernst Heckel mbH., Saar
brucken. Rutschkuppelgetriebe fur den Antrieb von hin- und hergehenden 
Fórdermitteln, besonders in Fullvorrichtungen von SchachtgcfaBfdrder- 
anlagen. 13.10.37.- Osterreich.

Deutsche Patente.
(Von dem Tace. an dem die Erieiiung eines Patenie? bckanntffemaeht worden 
ist, lauft die tiinfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage cegen 

das Patent erhoben werden kann.)

' c (łoi)- ~03/59, vom 6 .4 .3 7 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 30 .1 .41. J a so n  J. S v o ró n o s  in A then . 
V er jahren zur Aufbereitung von gediegenen Schwefel ent- 
haltcnden Mineralien mit H ilfe der Schwimm- und Sink- 
scheidung.

Der in den Mineralien cnthaltene Schwefel wrird 
dadurch in Kugelchen umgeformt, dafi dic Mineralien 
zucrst unter Druck in Wasser iiber den Schmelzpunkt des 
Schwefels hinaus erhitzt und dann unter Umriihren ab- 
gckiihlt werden. Dabei entsteht ein Gemenge von 
Schwefelkiigelchen und Steinen, dessen Bestandteile 
durch Schwimm- und Sinkscheidung in einer kalten 
Schwerflussigkeit voneinander getrennt werden.

5b (17). 702883, vom 3 .6 .38 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 23. 1.41. D em ag  AG. in D u isb u rg . Bohr- 
hammer mit beweglicher Slutze. Erfinder: Dr.-Ing. Herbert 
Jeschke in Duisburg.

1 ln den Patentanmeldunjten. die am SchluB mit dem Zusatz lOster- 
ruichi und ^-Protektorat Bóhmen und Mahreni versehen sind, ist die Er- 
klarune abeeeeben, dali der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. das 
Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

Die Kolbenstange a der, wie iiblich, aus einem langen, 
auf dem Liegenden aufruhenden Prcfiluftzylinder bestehen- 
den Stiitze des Hammers b ist schwenkbar im Scheitel 
eines winkelfórmigen Bleches c gelagert. Der eine Schenkel 
dieses Bleches ist zwisehen dem H andgriff d  und dem 
Zylinder e des Hammers befestigt, wahrend der andere 
Schenkel des Bleches an der Verschraubung fiir die Prefi- 
luftzufiihrung f  des Hammers befestigt ist.

5d  (1501). 702385, vom S. 10.35. Erteilung bekannt- 
gemacht am 9. 1.41. Dr. N ik o la u s  G r a f  v. B a l le s tr e m  
auf S ch lo li F ló s s in g e n  iiber G 1 e i w i t z. Rohrleilung 
fiir Spiil- oder Blasversalz.

Um die Lebensdauer der Leitungen zu erhóhen, sind in 
die innere Flachę der, wie bekannt, aus legiertem oder 
unlegiertem Gufieisen, aus Gufistahl oder aus einem 
anderen Metali bestehenden Rohre der Leitung straBen- 
pflasterartig angeordnete Bruch- oder Formstiickchen aus 
Korund, Siliziumkarbid oder anderen Stoffen von groBer 
Hartę eingeschmolzen und ist der W erkstoff der Rohre 
gehartet. Die innere Flachę der Rohre kann ais auswechsel- 
bares Futter ausgebildet werden.

5d (1S). 703160, vom 25 .12 .38 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 30. 1. 41. L ib la r - T ie f  bau  GmbH. in L ib la r .  
Verfahren zur Wasserhaltung in Bergwerken. Erfinder: 
Dipl.-Ing. Dr. Heinz Schmitz in Koln.

Das besonders fiir den Braunkohlentiefbau bestimmte 
Verfahren, das gegenuber den bekannten Verfahren eine 
viel grófiere Speicherung der zusitzenden Wasser ohne 
wesentliche Kostenerhóhung ermóglicht, besteht darin, dafi 
die durch den Abbau der Kohle (oder des Erzes) ent- 
standenen Hohlraume, nachdem sie mit gut wasser- 
durchlassigen Versatzmassen (Kies, grobem Sand, sperrigen 
Bergen o. dgl.) aufgefiillt sind, nacheinander bis zur Ver- 
schlammung ais Wasserspeicher verwendet werden.

lOb (90i)- 702766, vom 3 .1 .3 7 . Erteilung bekannt- 
gemacht am 23. 1. 41. M a s c h in e n f a b r ik  B uckau  
R. W o lf  AG. in M a g d e b u rg .  Gleitblechkiihlanlage, be
sonders zum KUhlen getrockneter Braunkohle. Erfinder: 
Richard Knauf und Dipl.-Ing. Peter Frings in Magdeburg.

Der Oberlaufraum a, der bei der Anlage, wie bekannt, 
iiberschussige Kohle aufnimmt, miindet in Gleitblech- 
kiihler b, aus denen die Kohle in den Fórderer c gelangt, 
der die gesamte gekiihlte Kohle von der Kiihlanlage weiter- 
fórdert. Um eine gleichmafiige Verteilung der Oberlauf- 
kohle auf die einzelnen Elemente des Gleitblechkiihlers b 
auch beim ersten Fiillen des Uberlaufraumes a ohne Staub- 
aufwirbelung zu erzielen, ist die erste Schurre d, die in
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der Forderrichtung des Verteilungsfórderers e der Kiihl- 
anlage in den Uberlaufraum a miindet, unniittelbar neben 
der einen Quer\vand /  dieses Rautnes angeordnet. Die 
Schurre miindet in einen Schacht, der von der Querwand f  
und iibereinanderliegenden Gleitbleclien g  gebildet wird, 
dereń Abstand vonemander so grofi ist, daB das Kiihlgut 
beim Fiillen des Oberlaufraumes iiber den Rand der Bleche 
in den Oberlaufraum hineinbóscht. Zu beiden Seiten des 
Oberlaufraumes a sind zum Absaugen der Kiihlluft 
dienende schachtartige Durchlasse angeordnet.

lOb (12). 702767, vom 4 .1 .39 . Erteilung bekannt
gemacht am 23. 1. 41. F r ie d r i c h  B le c h s c h m id t in 
G o fin itz  (Kr. Altenburg). Gejormtcr Ziindbrcnnstojf. Der 
Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und 
Mahren.

Der, wie bekannt, aus einer porósen Masse, z. B. Torf 
oder Sagespanen, hergestellte Brennstoff enthalt roh- 
paraffinartige Riickstande der Erdóldestillation und dereń 
Nebenerzeugnisse sowie Petrolatum. Das Petrolatum kann 
ganz oder zum Teil durch Riickstande der Stearin- 
fabrikation ersetzt werden. Dem Brennstoff kónnen ferner 
Riickstande von atherischen Ólen und der Kautschuk- und 
Guttaperchaherstellung zugesetzt werden.

35a (9 1S). 703241, vom 5. 1. 38. Erteilung bekannt
gemacht am 30. 1. 41. D e m a g  AG. in D u is b u rg .  
Mechanisches Getriebe zur Auslosung von Steuervorgangen 
durch Schachtfórdergestclle m it H ilfe von Seiten. Erfinder: 
Karl Schneider in Duisburg. Der Schutz erstreckt sich auf 
das Land Osterreich.

Quer durch den Fórderschacht ist ein Steuerseil 
gespannt, das von dem Fórdergestell aus seiner Lage be- 
wegt wird und dadurch eine mit ihm verbundene Schalt- 
vorrichtung steuert. Das Fórdergestell kann zur Schonung 
des Steuerseiles mit auf dieses auftreffenden Rollen oder 
Walzen versehen , sein, und in dcm Steuerseil kónnen 
Spannrollen eingeschaltet sein, die das Uberfahren der 
Haltestelle des Fórdergestelles gestatterj. Bei Schachten 
mit zwei nebeneinander angeordneten, sich gegenlaufig 
bewegenden Fórdergestellen werden zwei nebeneinander- 
liegende Steuerseile verwendet, die auf voneinander ge- 
trennte Schachtvorrichtungen oder auf eine gemeinsame 
Schaltvorrichtung wirken.

35a (10). 702908, vom 3 .8 .38 . Erteilung bekannt
gemacht am 23 .1 .41 . W ilh e lm  D ro s te  in D o rtm u n d . 
Schachtfórderung.

Bei Schachtfórderungen mit mindestens zwei durch 
gleichachsige und gleich grofie Koepescheiben a ange- 
triebenen Fórderseilen b wird eine der Koepescheiben fest 
auf der Antriebswelle c angeordnet, wahrend die anderen 
Scheiben frei drehbar auf dieser Welle angeordnet werden. 
Fiir alle Scheiben wird mindestens eine Bremseinrichtung 
vorgesehen, die in Abhangigkeit von der Drehzahl der An
triebswelle gleichzeitig auf die Bremstrommel d  aller 
Scheiben einwirkt. Jede Scheibe kann unabhiingig von den

iibrigen Scheiben fest, mit der Welle c verbunden oder 
von der Welle gelóst werden. Von.den im Fórderturm ge- 
lagerten Umkehrscheiben fiir die Fórderseile wird eine 
Scheibe fest mit der gemeinsamen Achse aller Scheiben 
verbunden, wahrend dic andere Scheibe oder die anderen 
Scheiben lose auf dieser Achse angeordnet werden.

81e (9). 702514, vom 14.1.38. Erteilung bekannt
gemacht am 16. 1. 41. A llg e m e in e  E le k t r i c i t a t s -  
G e s e l l s c h a f t  in B e rlin . Steuerungsanordnuug fiir Um- 
kehrfórderbander. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich. Erfinder: Walter Boeker in Berlin-Grunewald.

Bei den besonders im Braunkohlentagebau ver- 
wendeten, durch Gleichstrommotoren mit Leonardschaltung 
und Dampfungsmaschine angetriebenen Unikehrfórder- 
bandern wird den letzteren beim Umkehren der Fórder- 
richtung beim Anlaufen kurzzeitig eine die norinale Fórder- 
geschwindigkeit iibersteigende Geschwindigkeit erteilt. 
Dadurch wird eine zu starkę Beladung der Bander beim 
Umkehren ihrer Forderrichtung yerinieden und verhindert, 
dafi die Bander eine Beschadigung erleiden. Zur Erzielung 
des beabsichtigten Zweckes kann dem zum Regeln des 
Feldes des den Betriebsstrom fiir den Antriebsmotor a der 
Bander erzeugenden Leonardgenerators b dienenden, dem 
Anker einer Dampfungsmaschine c paralle! geschalteten 
Widerstand d  der Anker einer frei laufenden fremd- 
erregten Maschine e parallel geschaltet werden, die eine 
Schwungmasse hat, die beziiglich ihres Momentes gróBer 
ist ais die Schwungmasse der Dampfungsmaschine c.

81e (133). 702715, vom 6 .8 .38 . Erteilung bekannt
gemacht am 23. 1. 41. A llg e m e in e  E le k t r i c i t a t s -  
G e s e l l s c h a f t  in B e rl in . Anordnung der Verriegelungen 
bei Drehverteilern u. dgl. in Speicker- und Fórderanlagen. 
E rfinder: Daniel Tute in Blankenfelde iiber Mahlow (Bez. 
Potsdam).

An den Verteilern sind zwei Wahlśchalter angeordnet, 
von denen der eine in Abhangigkeit von den Verteilern 
und der andere in Abhangigkeit von der auf der Uber- 
wachungstafel eingestelltcn Wegstellung durch Fern- 
steuerung verstellt wird. Ein Betatigungs- oder Ver- 
riegelungsstromkreis kommt dabei nur dann zustande,
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wenn beide Wahlschalter eine miteinander uberein- 
stimmendc Stellung haben. Der vón den Verteilern ab- 
hangige Wahlschalter kann mit den Verteilern unmittelbar 
oder durch eine genaue Bewegungsubertragung gewahr- 
leistende Mittel verbunden werden, und der von der Weg- 
einstellung auf der Uberwachungstafel abhangige W ahl
schalter kann durch ein doppelt wirkendes Schrittschalt-

werk angetrieben werden, dem bei Betatigung der Weg- 
einstellung in der Uberwachungstafel entsprechende Im- 
pulse zugefiihrt werden. Die beiden W ahlschalter kónnen 
achsgleich angeordnet werden und zwei Wahlschaltarme 
haben, die zwischen ihnen liegende Kontaktstiicke von 
beiden Seiten bestreichen. Die beiden Schalter kónnen sich 
dabei in der Auswahlstellung unmittelbar beriihren.

B U C H E R S C H A U
Die Entwicklung des Markscheidewesens im Lande Oster- 

reich. Von Dipl.-Ing. Dr. mont. Franz K i r n b a u e r .  
(Blatter fiir Technikgeschichte, H. 7.) 154 S. mit 
102 Abb. und 2 Taf. Wien 1040, Julius Springer. Preis 
geh. 6,40 M l.
Dem ósterreichischen Bergbau und besonders seinem 

Markscheidewescn ist in den letzten jahren in Franz Kirn
bauer ein Gesćhichtsforsćher erstanden, der mit gliicklicher 
Hand in verhaltnismaBig kurzer Zeit unerwartet vicle 
bisher unbekannte Zusammenhange in der Entwicklungs- 
geschichte des Markscheidewesens offengelegt hat. Seine 
zahlreichen und zerstreul erschienenen Einzclschriften hat 
Kirnbauer nunmelir in einem kurzlich erschienenen Buch 
zusammengefaBt, das ais 7. Heft der Blatter fiir Technik
geschichte in Wien erschienen ist. Der Inhalt umfaBt: 1. Die 

eschichtlichen Grundlagen (10 Seiten), 2. Die geistigen 
rundlagen (3 Seiten), 3. Die instrumentellen Grundlagen 

(115 Seiten), 4. Die kulturelle Stellung des Markscheiders 
in Ósterrcich vom 15. bis 19. Jahrhundert (11 Seiten).

Dieser zahlenmaBige Oberblick zeigt allein schon, daB 
Kirnbauer den gróBten Nachdruck auf cłie U n te r s u c h u n g  
d e r  in s t ru m e n te l le n  E n tw ic k lu n g  gelegt hat. Bedenkt 
man>dazu, daB er iiber das markscheiderische RiBwesen 
so gut wie gar nichts sagt, so kommt man zu der SchluB- 
folgerung, daB der Titel nicht gliicklich gewahlt ist und 
daB Kirnbauer der Fachwelt n ic h t d ie  E n tw ic k lu n g s -  
g e s c h ic h te  d es  M a rk s c h e id e w e s e n s ,  s o n d e rn  e in e  
E n tw ic k lu n g s g e s c h ic h te  d es  m a rk s c h c id e r is c h e n  
I n s tru m e n te n w e s e n s  im L an d e  Ó s te r r c ic h  vorlegt. 
Betrachtet man nunmehr das Buch unter dem Gesichts- 
punkt des vorgeschlagenen Titcls, so kommt man zu dem 
Ergebnis, daB die Abhandlung Kirnbauers die uncin- 
geschrankte Zustimmung der Fachwelt verlangen kann. 
Das durch jahrelange Sammelarbeit und ernste Forschung 
entstandene Buch umfaBt die Entwicklung von den altesten 
volkstechnischen Geriiten bis zu dem ersten Auftreten der 
neuzeitlichen markscheiderischen Instrumente, und zwar in 
einer VoIlstandigkeit, wic sie bisher nicht im entferntesten 
fiir ein anderes Bergbaugebiet geboten worden ist. 102 Ab- 
bildungen und 2 Tafeln verleihen den textlichcn Aus- 
fiihrungen Anschaulichkeit und Lcben. Ais Ergebnis seiner 
Untersuchungen stellt der Verfasser erstmalig in gut durch- 
gearbeiteten Ein/eltabcllen zehn Entwicklungsreihen kenn- 
zeichnender markscheiderischer Instrumententypen auf. Im 
Folgenden seien einige wesentliche Feststcllungen auf- 
gćzahlt.

Die W a c h s s c h e ib e n m e th o d e  bezeichnet Kirnbauer 
sehr treffend ais die Friihform bergmannischer Winkel- 
messungen. Da keine Kreisteilungen vorhanden waren und 
die jeweiligen Richtungsbestimmungen durch Einritzen in 
dem Wachsring festgelegt wurden, haben handschriftliche 
Aufzeichnungen iiber solche Messungen niemals bestanden 
und kónnen infolgedessen auch nicht mehr gefunden 
werden. Grubenbilder gab es noch nicht. Die Messungen 
wurden in naturlichem MaBstab, nach Móglichkeit richtig 
orientiert, im Gelande zugelegt. Die Anwendung der 
Wachsscheibe legt Kirnbauer in die Zeit von 1500 bis 1670. 
Das MeBverfahren hatte im Harz scinen Ursprung und kam 
verhaltnismaBig spat nach ósterreich, hat sich dort aber 
allem Anschein nach auBergewóhnlich lange erhalten.

Der H an g e k o m p aB  in cardanischer Aufhangung 
stammt bekanntlich von Balthasar Rósler (1633). Kirnbauer 
weist aber schon einen rechteckigen KompaB mit Auf- 
hangehaken aus dem Ausseer Salzbergbau (1611) nach. Es 
diirfte ziemlich wahrscheinlich sein, daB sich nach diesem 
Hinweis noch altere Kompasse, auch aus anderen Revieren, 
finden werden. Ganz iiberraschend ist aber die Feststellung 
Kirnbauers, daB sich um 1750 in Tirol aus diesem er- 
wahnten Vorstiick eine vóllig neue Art der cardanischen

Aufhangung entwickelte, die sich aber offensiclitlich nicht 
durchselzen konnte.

Unter einem S c h in z e u g  verstcht man ein altes Mark- 
scheiderinstrument, das aus einem KompaB und einem um 
eine lotrechte Achse drehbaren Hóhenkreis bestand. Dieser 
Hóhenkreis gestattete die Befestigung einer Vcrziehschnur 
an einem beweglichen Hóhenkreiszeiger. Mit einem solchen 
Schinzeug war also eine unmittelbare Ablesung sowohl des 
Brechungs- ais auch des Hóhenwinkels móglich.

Das Schinzeug ist eine rein ósterreichische Erfindung, ' 
die vor Kirnbauer im Schrifttum noch nicht behandelt 
worden ist (Zeit der praktischen Anwendung 1520—1800). 
In seiner Entwicklung endete es in den E is e n s c h e ib c n ,  
wic sie im Anfang des 19. Jahrlumdcrts von Studer in 
Freiberg und von Breithaupt in Kassel gebaut wurden. 
Eisenscheiben mit doppelter Stehachse und solche mit 
Zahnkreiscinteilungen weisen auf neuzeitliche Theodolit- 
typen hin.

Im Gegensatz zur Wachsscheibenmethode verlangte 
die Schinzeugmessung die Fiihrung von Feldbiichern, die 
sich merkwiirdigerweise mitunter langer erhalten haben 
ais die Grubenbilder, die aus ihnen gezeichnet worden sind. 
Ais alteste markscheiderische Handschrift beschreibt 
Kirnbauer das Schinbuch des Hallstadter Bergincisters 
Hiibner aus dem Jahre 1527, das Vermessungsziige von 
fast 9 km Gesamtliinge cnthalt. Eine Veróffcntlichung 
Kirnbauers iiber bisher unbekannte Eisenerzer Schinbiicher 
aus dem Jahre 1524 ist in Vorbereitung.

Zusammenfassend sei aber der Schritt Kirnbauers, die 
Geschichte des markschciderischen Instrumentenwesens in 
Entwicklungsreihen darzustellen, unterstrichen. Wenn 
jeder, der in Zukunft ahnliclic Untersuchungen betreibt, 
sich der von Kirnbauer gegebenen Gliederung anpaBt, w'ird 
ein sachmaBiger Oberblick verhaltnismaBig leicht zu er
reichen sein. Ob die von Kirnbauer regional festgestellten 
Ergebnisse allgemeine Giiltigkeit fiir die gesam teŁdcutsche 
Entwicklung haben, wird noch nachzuweisen sein.

Auf jeden Fali werden die drei Tatsachen bestehen 
bleiben, daB 1. vom geschichtlichen Standpunkt aus die 
ósterreichischen Oberlieferungen im Verhaltnis zu anderen 
Bergbaugebieten die gcschlossensten sind, 2. die gesamt- 
deutschen Markscheider mit Freude und Achtung auf die 
Leistungen ihrer ósterreichischen Kollegen blicken kónnen 
und 3. durch die Arbeiten Kirnbauers zum erstcnmal fiir 
ein deutsches Bergbaugebiet ein geschichtlicher Oberblick 
fiir das Markscheidewesen gcschaffen worden ist. Auf die 
in Aussicht gcstellte Veróffcntlichung iiber das óster
reichische RiBwesen darf man gespannt sein. Erst sie wird 
der ganzen Arbeit ihren AbschluB geben.

N e h m .

P E R S Ó N L I C H E S
Am 10. Marz vollendet Professor Dr.-Ing. e. h. Fritz 

H e is e , von 1904 bis 1931 Direktor der Bergschule 
Bochum und Mitglied des Vorstandes des Bergbau-Vereins, 
in Berlin-Nikolassee sein 75. Lebensjahr.

Gestorben:
am 6. Februar in Bernburg der Bergwerksdirektor 

Bergassessor Conrad Ś c h w id ta l ,  friiherer Gcschafts- 
fiihrer des Vereines Anhaltischer Braunkohlenwerke' in 
Bernburg, im Alter von 62 Jahren,

am 12. Februar der Bergassessor Dr. phil. Dr.-Ing. 
Dr. rer. poi. Friedrich R a e f le r ,  Hauptmann d. R., 
fruheres Vorstandsmitglied der Braunkohlen- und Brikett- 
lndustrie-AG. (Bubiag) in Berlin, im Alter von 54 Jahren.


