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Das Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier und das Ruhrrevier'.
Kritische und vergleichende Betrachtungen in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht.

Yon Dipl.-Ing. Dr. mont. Frań7 Selim id , Mahr.-Ostrau.
Es ist keine Frage, dali wir im Ostrau-Karwiner In- 

dustriebezirk vor der Lósung verschiedener Probleme und 
Aufgaben stehen, die uns die Eingliederung in das Reich 
und dic Einschaltung unserer fruher vielfach órtlich 
begrenzten W irtschaft in den grolien Wirtschaftskórper des 
Reiches steilen. Die Technik ais solche und unsere Arbeit 
ais Ingenieure und Betriebsfuhrer einer Grube kónnen 
heute weniger denn je fiir sich allein beurteilt werden. Die 
Grundsatze z. B., in denen fruher jungę Ingenieure erzogen 
und die ais Ideał vorbildlicher Betriebsfiihrung im Berg
bau hingestellt wurden, alle Mittel der bergmannischen 
Technik zu erschópfen und alle Móglichkeiten der Arbeits- 
ordnung anzuwenden, nur 11111 billig zu erzeugen und 
hóchste Gewinne zu erzielen, ohne dabei sonderlich Riick- 
sicht zu nehmen auf das Wohl und Welie des Gefolgschafts- 
niannes, auf die Belange der Allgemeinheit und des Staates, 
miissen im Zeitalter des Nationalsozialismus ais iiberlebt 
und falsch uber Bord geworfen werden. Sie stehen mit dem 
Gesetz zur O rdnung der nationalen Arbeit im Widerspruch, 
und sind damit mit natioualsozialistischer Betriebsfuhrung 
unvereinbar.

Die Technik der letzten Jahre war beherrscht von den 
gewaltigen Aufgaben des Vierjahresplanes und seinen nach 
vollkommeher Unabhangigkeit der deutschen W irtschaft 
und des deutschen Volkes hinzielenden autarken Be 
strebungen. Bei der Erfullung dieser Aufgabe fiel dem 
Steinkohlenbergmann eine Hauptrolle zu dank der yielen 
MaBnahmen und Móglichkeiten, Steinkohle auf chemischem 
und thermischem Wege fiir die verschiedenen Rohstoffe zu 
verarbeiten.

Ein GroBteil unserer Volkswirtschaft fufit auf der 
Steinkohle, so dafi mail auf weite Sicht mit einer starken 
Zunahme des Kohlenbedarfcs rechnen mufi. Das Problem 
der Erhohung der Fórderung im Interesse der deutschen 
Wirtschaft tritt damit in seiner ganzen Grofie und Wichtig
keit auch vor uns im Ostrau-Karwiner Revier. Diese Tat- 
saclie mufi besonders hervorgehoben werden, derm sie 
nimmt von den fur den Aufbau des Reyiers verantwort- 
liclien Steilen den Alpdruck, der durch Jahre auf ihm ge- 
lastet und es in seiner Entwicklung gehemmt hat.

Wenn wie bei uns im Ostrau-Karwiner Revier Perioden 
grófiten wirtschaftlichen Aufschwungs und eines ungewóhn- 
lichen Kohlenbedarfes, ja Kohlenhungers, abwechseln mit 
Zeiten tiefsten wirtschaftlichen Niederganges und dies in 
ganz unregelmafiigen Abstanden wahllos geschieht, so dafi 
iMafinahmen zur Erhohung der Fórderung iiber Macht ab- 
geblasen werden miissen, weil sich bereits Anzeichen eines 
Abflauens der Konjunktur zeigen, dann wird eine technische 
Disposition erschwert, ja ich móchte sagen unmóglich, be
sonders wenn sie lediglicli von kapitalistischen Gesicbts- 
punkten bestimmt war, ihr aber ein inneres Ideał ais Grund
lage fiir weitbiickende technische Piane uud wirtschaftliche 
GroRziigigkeit felilte.

Diese sprunghafte Anderung in der jeweiligen Struk
tur und im Kohienbedarfe der tschechoslowakischen W irt
schaft wirkte sich in vieler Hinsicht verhangnisvoll auf den 
liiesigen Bergbau aus. W ahrend sich der Grubenbetrieb. 
was man zur Elire der Bergingenieure feststellen muB, den 
schwankenden Anfordcrungen und Bedtirfnissen weit- 
gehend anzupassen vermochte, vor allem durch verstarkte 
Belegung der Aus- und Vorrichtung in Zeiten des Absatz-

1 Erweiterte Fa5suns dus im Rahmen einer Yc ia:is laltuti.^ dci 
NSBOT. in Mahr.*Ostrau*Witkowit7 ant 12. Dezember 1940 jfehaltencn 
und ani 22. Februar 19*11 an der Montanistischen Hochśdiule in Lcoben an- 
liillicli einer Ta*funj; der Fachgruppe Bcrjjbau der Ostmark wicderholtcn 
Voitrages.

mangels, welchem Umstand wir z. B. die Umstellung von 
dem aus dem W eltkrieg ubernoinmenen feldwarts gefiibrten 
Abbau auf den Riickbau verdanken, blieben unsere Tages- 
anlagen vielfach auf dem Stand der knappen Nachkriegs- 
zeit stehen und versaumten in mancher Hinsicht eine zcit- 
geinalk Entwicklung.

Ruckblick
auf die Entwicklung des Ostrau-Karwiner Reviers.
W irft man einen Bliek zuriick auf die Entwicklung des 

Bergbaues im Ostrau-Karwiner Revier, so kann mail be- 
stimmte Entwicklungsstufen feststellen, die einem Zeit- 
abschnitt sozusagen ihr Siegel aufdriicken, ihm einen Ent- 
wicklungsimpuls in irgendeiner Richtung geben.

Das ist z. B. in den Uranfangen des liiesigen Bergbaues 
der Ubergang vom Stollenbetrieb zum eigentlichen Schacht- 
tiefbau, ais durch Einfuhrung des Drahtseiles und leistungs- 
fahiger Dainpffórderniaschinen zu annahernd gleicher Zeit 
das Heben schwerer Lasten aus grofier Tiefe gemeistert 
werden kónnte. In einer alten Monographie des Ostrau- 
Karwiner Revieres steht der Satz: ;Mit dem Jahre 1835 
trat ein fiir die damaligen Zeiten gewaltiger Umschwung iu 
dcm liiesigen Bergbaubetriebe ein, indem die im Auslande 
beim Bergbau bereits benutzte Dampfkraft auch hier zum 
ersten Małe eingefuhrt wurde«'.

Einen vielleicht noch wichtigeren Markstein bildet die 
Einfuhrung der Elektrizitat zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
die anfanglich nicht so sehr die auf eine bestimmte Hóhe 
ihrer Entwicklung angelangte Schachtfórderung beein- 
flullte, ais sich dem viel dankbareren Feld der Schacht- 
bewetterung zuwandte. Hier ging der Weg im Revier iiber 
die erste, im Jahre 1847 auf dem Bettinaschaclit in Dom- 
brau aufgestellte »Dampfventilationsinaschiiie« und die vcr- 
schiedenen Formcn von Wetterradern zu den heute 
allgemein verwendeten Schleuderriidern, deren Liefer- 
menge und Depression dauernd gesteigert werden konnten, 
ohne dafi inan sagen kann, dafi sie heute schon das Ende 
ihrer Entwicklung erreicht haben.

Man sieht also, dafi die Entwicklung des Bergbaues im 
Ostrau-Karwiner Revier weitgehend beeinflufit worden ist 
von den verschiedenen grofien Entwicklungsstufen der All- 
gemeintechnik. Erst nach Umstellung der grofien ortsfesten 
Einrichtungen des Bergbaues (Fórdermaschinen, Vcntila- 
toreirund Pumpen) auf Dampfkraft, fand die mechanische 
Kraft Eingang bei den eigentlichen Betriebsvorgangen in 
der Grube.

Unabhangig yori dieser hier kurz gekennzeichneten AU- 
gemeinentwicklung bleibt es eine bemerkenswerte Tatsache, 
mit der sich Praktiker wie Theoretiker in gleicher Weise 
abfinden miissen, dafi geschlossene Bergbaureviere eine ge
wisse Sonderentwicklung crfahreu und sich eine bestimmte 
technische Form zurechtlegen, die fiir sie charakteristiscli 
ist und ihnen sozusagen den Stempel der Eigenart nach 
aufien attfdruckt. In ihnen pflegt sich die Technik vielfach 
unbeeinflufit von fremder Anschauung gemaB der eigenen 
bergmannischen Oberlicferung in bestimmter Richtung zu 
gestalten. Ein bestimrates Ziel, ein bergmannisches Problem 
wird unabhangig von dem, was der iibrige Bergbau davon 
denkt und wie er sich dazu stellt, nach eigener Anschauung, 
mit eigenen Mitteln und auf eigenen Wegen gelóst.

Eine solche Eigenart mufi man in verschiedenen berg- 
mannischen Fragen dem Ostrau-Karwiner Bezirk zu- 
sprechcn. Obwohl er einen Teil des grofien oberschlesischen

1 J ic i t is k y ,  Wilhelm: Bęłjpiiianhisćhe Notłzen aus dcm Ostrau-Kar
winer Steinkohlenrcvicr, Mahrisch-Ostrau 1893. S. 22.
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Revieres bildet und von diesem eigentiich nur durch eine 
kleine Schranke getrennt ist, bildet er doch seit Jahrzehntcn 
ein selbstiindiges Industriegebiet, weil er eben von jeher 
durch Grenzpfalilc von seinem grófien Nachbarn Ober- 
sehlesien getrennt war. Nicht dieser Umstand allein, 
sondern auch die Tatsache, dali die Grubenverhaltnisse hier 
und dort grundvcrschieden sind, brachte es mit sich, dafi 
beide Reviere trotz ihrer Niihe und geologischen Zusammen- 
gchórigkeit wenig oder gar keine Beriihrungspunkte mit
einander hatten.

Die Verhiiltnisse im Ruhrbergbau ahneln denen in 
Ostrau-Karwin fraglos viel mehr. Der Ruhrbergbau ist uns 
teils von Studienreisen, teils aus dem Schrifttum bekannt 
und hat, was die mechanische Entwicklung im Gruben- 
betriebe anbetrifft, unseren Bergbau und unsere Technik 
weitgehend beeinflufit. Unbeeinflufit blieb, was besonders 
betont werden mufi, die rein bergmannische Fiihrung in 
der Grube, wo das Ostrau-Karwiner Revier — man kann 
ruhig sagen eigene Wege gegangen ist.

Bevor auf die eigentlichen bergmannisch-technischen 
Verhaltnisse eingegangen wird, ist es notwendig, zur Klar- 
stellung der Grólienverhaltnisse beider Kohlenreviere 
einige Zahlen iiber die Fórderung vorauszuschicken. In 
dem lOjahrigen Zeitraum von 1028 bis 1938 betrug die 
durchschnittliche Jahresfórderung des Ruhrreviers id. 
100 Mili. t (genau 100531000 t), die des Ostrau-Karwiner 
Revieres rd. 10 Mili. t (genau 9651000 t). Die in diesem 
Zeitabschnitt erreichte Jahrcs-Hóchstfórderung belief sich 
im Ruhrrevier auf 128 Mili., im Ostrau-Karwiner Revier 
auf 1 3 M ili.;d ie  niedrigste Jahresfórderung im Ruhrrevier 
auf 73 Mili. und im Ostrau-Karwiner Revier auf 7,5 Mili. t. 
Man sieht also, dafi der Ruhrbezirk im genannten Zeit
abschnitt rd. die zehnfache Fórderung gegenuber dem 
Ostrau-Karwiner Revier erzielt hat, und mufi sich vor Augen 
lialten, dafi bei etwaigen Vergleichen beider Revicre ein 
Schlussel von 1 : 10 angewendet werden mufi, will man 
den tatsąęhlichen Fórder- und Grófienverhaltnissen Recli- 
nung tragen.

Brisantes Schiefien oder Schiefien init Sicherheits- 
sprengstoffen?

In keiner bergmannischen Frage sind die Gegensiitze 
zwischen dem Ostrau-Karwiner Revier und dem Riihrrevier 
so auffallend wie in der Frage der Schiefiarbeit und der 
Art der Abbaufiilming selbst. Hier sind Anschauungen und 
Ansichtcn der Fachleute beider Reviere so entgegengesetzt, 
dafi ein Ausgleich oder zumindest eine Annaherung zu
nachst aussichts- und erfolglos erscheint.

Auf den beiden im Hultschiner Landchen gelegenen 
Gruben Anselm und Oskar der W itkowitzer Bergbau- und 
Eisenhiittengewerkschaft, die bereits im Herbst des Jahres 
1938 anlafilich der Befreiung des Sudctcnlandcs dem 
Reiche angegliedert wurden, tra t mit dem 1. Juli 1939 das 
PreuBische Landesrecht in Kraft und wurden damit die ge
nannten Grubenbetriebe der vom Oberbergam t Breslau cr- 
lassenen Bergpolizeiverordnung unterstellt. Die Karwincr 
Gruben sind von dieser Umstellung. bisher noch nicht 
unmittelbar beriihrt, jedoch ist sie vielleicht in abseh- 
barer Zeit zu erwarten, wahrend die O strauer Gruben 
noch vollkommen nach altem Sti! und alter Vorschrift 
fahren.

Da die genannten Gruben vorlaufig ais erste und ein- 
zige des Revieres diese Umstellung mitgemacht haben und 
damit die Erfahrungen beider Bergpolizeivorschriften fiir 
sich buchen kónnen, soli vor anderen bergmannischen 
Problemen die Schiefifrage aufgerollt werden, denn es er
scheint iiberaus \vertvoll, den Standpunkt des Ostrau-Kar- 
winer Revieres gerade in dieser Frage naher zu beleuchten, 
nach dem Grund der Gegensiitze zu forschen und damit im 
Interesse unseres Bergbaues zur Klarung und vor allem 
wissenschaftlichen E rórterung anzuregen.

Fiir das Schiefien nach der BPV. Breslau ist in erster 
Linie § 224 mafigebend, der lautet: »Brisante Sprengstoffc 
diirfen nur in Gesteinsbetrieben ohne anstehende Kohle 
und bei Durchórterungen von Flózstórungcn zum Schiefien 
in Eruptivgestein, und zwar nur mit Genehmigung des 
Bergrevierbcamten verwendet werden.«

Fiir das Schiefien nach der tschechoslowakischcn Vor- 
schrift, d. i. nach der Verordnung der Berghauptmannschaft 
in Briinn iiber den Schutz der Kohlengruben gegen Schlag- 
w etter-und Kohlenstaubexplosionen Zł. 2536 aus dem Jahre 
19321 sind die §§ 53, 54 und 55 mafigebend, deren wich-

1 In der Folgę kurz mit BPV. Briinn bczcichuct.

tigste entsprechende Bestimmung ich auszugsweise wie 
folgt zusammenfasse: Im G estein1 darf bei Abwesenheit 
von Kohlenstaub bis zu einem Schlagwettergehalt von 1,5 o/o 
brisant, dariiber'b is  zu 2,5»,'« nur mit Sicherheitsspreng- 
stoffen geschossen w erden2.

1 Nach der Fassung der BPV. Briinn ist unter Gestein sowohl der 
reine Gestcinsbetrieb ais auch der Nachnahniebetrieb mit anstehender Kohle 
(Streckcnbetrieb) zu veistehen.

- W o r t l a u t  d e j  in  d e r  A b h a n d lu n g  a n g e f i i h r t e n  B e s t im m u n g e n  
d e r  V e r o r d n u n g  Z l. 2536 v o m J a h r e 1932 d e r  B e r g h a u p t ni a u n - 
s c h a f t  in B riin n  ( in  d e r  d e u t s c h e n  O b e r s c t z u n g  v on  B e r g r a t  

D r. Fe i s t ) .
§ 12.

1. Jeder Grube und dem Bereich jedes Hauptventilators mussen so vicl 
W etter zugefuhrt werden, dafi der Schlagwettergehalt in den W cttern der 
einzelnen W eltcrabteilungen (§ 14, Punkt 2) bis zum letzten Bclegort 1,5 
nicht iibersteigt und dalł im Ausziehstrome auf jeden in der Grube be- 
cchaftigtcn Arbeiter und Atifschcr bei Gruben der ersten Gefahrenklasse 
mindestens 4 m3 und bei Gruben der zweiten Gefahrenklasse mindestens
7 m3/m in entfallen. Der Berechnung h t  die Belegschaft der starkst belegten 
Schicht am Tage der Messung zugrundezulcgcn.

2. Die Bestimmungen des Puuktcs 1 gelten auch fiir jede sclbstandige 
W etterabteilung (§ 14, Punkt 2). Dic Wcttermenge der selbstandigen 
W cttcrabteilungcn kann auch auf 2 in3 je Mann und min bei Gruben der 
ersten Gefahrenklasse und auf 3 m3 bei Gruben der zweiten Gefahrenklasse 
herabgcsetzt werden, insofern nach dieser Herabsetzung der Schlagwctter- 
gchalt im Ausziehstrome hinter dem letzten Bclegorte 1 o/o nicht iibersteigt.

3. Kann ein Schlagwettergehalt von inehr ais 1,5 °.o im W etterstróme 
weder durch Yerstarkuug der im Punkt 1 angefiihrten Wcttermenge noch 
durch Auffrischung yerhindert werden, so sind dic Ortc in jenem Teil des 
W ctterstromes, wo der Schlagwettergehalt 1,5 °/o uberschritten hat, cin- 
zustellcn und die W etter ani kurzesten Wege ohne weitere Verwendung auf 
Belegorten in den Auszichstrom zu leiten.

4. Dic in den yorstchenden Absiitzcn bestimmte W ettermenge darf in 
schwiichcr hclegten Schichten nicht herabgesctzt werden.

§ 18.
5. Ist eine ausreichende Wettermenge dauernd gcsichert, darf die 

Sonderbewetterung nur auf eine Eutfernung von 300 m vom Durchgangs- 
wetterstrom benutzt werden, auf eine gróBere Erstreckung nur mit Be- 
willigung des Revierbergamtes. In die zulassige Liingc der Sonderbcwette- 
rung sind gcgcbenenfalls dic angeschlosscnen W etterwege mit Doppelbetrieb 
nicht einzurcchncn.

§ 53.
1. Wenn dic SchicBarbeit durch besondere Vorschriften der §§ 54 

bis 56 nicht bcschrankt ist, so diirfen zum Schiefien im Gestein alle zu- 
gelassencn Sprcngmittcl, zum Schiefien in der Kohle nur Methanit in der 
von der Bcrghauptmannschaft bestimmten Hochstlademcnge yerwendet 
werden.

2. Ist das Gestein mit Kohlenstreifen durchwachsen oder grenzt das
selbe an die Kohlenbank, so darf die Ladung des Brisantsprengstoffes nicht 
naher ais auf 20 cm von der Kohle eingebracht werden: anderenfalls haben 
die Vorschriften fur das Schiefien in der Kohle Anwendung zu finden. Ais 
durchwachsen w ird ein Gestein angesehen, das auf 25 cm, senkrecht zu den 
Schichten gemessen, mehr ais 5 cm Kohle enthalt. Diese Bestimmung gilt 
auch fur Gruben der zweiten Gefahrenklasse.

3. In den Gruben der zweiten Gefahrenklasse ist dic Schiefiarbeit in 
der Kohle iiberhaupt vcrbotcn.

4. Dic Schiefiarbeit darf beim Strebbau in der Nachnahme der Streb- 
baustrecken oder der Blindórter wahrend der Schicht, in der dic Kohle in 
dem betreffenden Abbau gewonnen wird, nicht vorgenommen werden. Er- 
leichterungen bewilligt das Revierbergamt.

§ 54.
Die SchicBarbeit darf ausgefiihrt werden:
1. An Orten, wo Schlagwcttcr auftreten, bei Abwesenheit von Kohlen- 

staub oder falls dieser durch Bestaubung oder vó!lige Durchfeuchtung 
unschadlich gemacht worden ist:

a) im Gestein mit brisanten Sprengstoffen, wenn der Schlagwettergehalt 
l,5o/o nicht ubersteigt,

b) im Gestein nur mit Mcihanit bei einem Schlagwettergehalt von l,5°,'o 
und dariiber bis ausschliefilich 2,5 °,o.

c) in der Kohle in Gruben der ersten Gefahrenklasse nur mit Methanit 
und nur dann, wenn der Schlagwettergehalt 2,5 o’o nicht uberschrcitet.
2. An Orten, wo Kohlenstaub vorhanden ist, der weder durch Be

staubung noch durch Bcricselung unschadlich gemacht werden konnte:
a) Im Gestein nur mit Methanit und nur dann, wenn der Schlagwetter

gehalt 1 ,50/0 nicht uberschrcitet,
b) in der Kohle in Gruben der ersten Gefahrenklasse nur mit Methanit 

und nur dann, wenn die Schlagwcttermenge 1,5% nicht uberschrcitet.
§ 55.

Die Schiefiarbeit ist sowohl m it brisanten Sprengstoffen ais auch mit 
Methanit yerboten:

1. Oberall dort. wo die W etter 2,5 °,o Schlagwetter und dariiber enthalten, 
ferner bis zu einer Entfernung bis zu 10 1:1 von Schlagwetterncstcrn mit dem 
gleichen Prozcntgehalt oder von Blascrn. Au Orten, wo dic Gasaus- 
strómungen (Błiiser) gefafit sind und durch Rohrlcitungen in den Auszieh- 
wetterstrom abgeleitet werden, oder wo dieser Gefahr mit anderen Mitteln 
begegnet wird, kann das Revierbergamt ausnahmsweise die Schiefiarbeit auf 
eine kleinere Entfernung ais 10 m und unter erhóhten Sicherheitsvorkeh- 
rungen (z. B. dafi nur die Aufseher oder Bergingenieure schiefien durfen, 
dafi die Ladungcn cinzeln abzutim sind, dafi Methanit verwendet werden 
mufi u. dgl.) bewilligen,

2. In der Nahc vergaster Grubenbauc auf cinc Entfernung von 30 ni ii» 
der Richtung des W ctterstromes und 20 111 in allen .anderen Richtungen yon 
der Stelle, wo die Vcrgasung beginnt,

3. An Orten mit Kohlenstaub und einem Schlagwettergehalt iiber 1,5 °/o, 
wo die Bestaubung nicht vorgeschricben ist oder wo bei vorgeschriebenem 
Befeuchten der Kohlenstaub nicht unschadlich gemacht werden konnte; das
selbe g ilt fiir die Abbaue und Strecken, fur die das Revierbergamt eine Er- 
leichteruug von der vorgeschriebencn Befeuchtung bewilligt hat (§ 59, 
Punkt 4),

4. In Abbaucn, wo das Bohrloch weniger ais 10 m vom Verbruch ent- 
fernt ist; welchen die W etter durch den Verbruch zugefuhrt werden; in 
denen die W etter abwarts gefiihrt werden und dic nur durch Diffusion 
bewettert werden. Das Revierbergamt ist bcrechtigt, Erleichterungen zu 
erteilen.
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Nach der BPV. Briinn ist also clas brisante SchiefSen 
sowohl in reinen Gesteinsbetrieben ais auch in Strecken mit 
anstehender Kohle bis zu einem Schlagwettergehalt von 
1,5 o/o ohne Beschrankung zulassig, was mit der Auffassung 
der BPV. Breslau und der Ansicht des Ruhrrevieres in 
scharfstem Widerspruch steht. Ais brisanter Sprengstoff 
wird im Ostrauer Revier ausschliefilich Dynamit I ver- 
wendet; dieses ist in seiner Wirkung ausgezeiclmet, man 
kann praktisch sagen unerreicht, hat aber ais brisanter 
Sprengstoff den Nachteil, Schlagwettergeinische und 
Kohlenstaub leicht zur Entziindung zu bringen. Ais Wetter- 
sprengstoff findet das 25o/0 Nitroglyzerin enthaltende, 
geiatinóse Methanit N Verwendung; die Hóchstladung fur 
diesen Sprengstoff ist mit 600 g  je Bohrloch festgcsetzt1. 
Es ist ais W ettersprengstoff in seiner Sprcngwirkung 
wesentlich schlechter ais Dynamit, besitzt aber eine erhóhte 
Schlagwetter- und Kohlenstaubsicherheit, wobei allerdings 
betont werden mufi, daB es nicht unbedingt schlagwetter- 
siclier ist, sondern nur unter ganz bestiinmten Voraus- 
setzungen und Bedingungen. Wie mithin dem Dynamit der 
Vorzug vom Standpunkte der Sprengwirkung zu geben ist, 
so dem Methanit vom Standpunkte der Sicherheit.

DaB die bestehenden Schiefivorschriften des Ostrau- 
Karwiner Revieres, die seinerzeit unter Mitwirkung der 
bestcii Fachleute, nach jahrelanger Erprobung im Unter- 
tagebetrieb und in den Versuchsstationen ausgearbeitet und 
zusammengestellt worden sind, den Anforderungen nach 
Sicherheit gegen Schlagwetter- und Kohlenstaubzimdung in 
hinreichendem MaBe Rechnung tragen, geht schon aus der 
Tatsache hervor, dali die letzte auf SchieBarbeit zuriick- 
zufuhrende und mit Opfcrn an Menschenleben verbundene 
Schlagwetterexplosion im Ostrau-Karwiner Revier sich im 
Jahre 1924, also vor 16 Jahren ereignet hat. Durch Ein- 
fiihrung der Gesteinstaubsicherung im Jahre 1929 ist be- 
kanntlich die Sicherheit beim Schiefien noch weiter betraclit- 
lich gesteigert worden. Obgleich also das Ostrau-Karwiner 
Revier Schiefibestimmungen hat, die denen des Ruhrrevicrs 
in jeder Form zuwiderlaufen und dort undenkbar sind, liegt 
die Sicherheit der Ostrau-Karwiner Gruben in schieptech- 
nischer Hinsicht nicht unter der des Ruhrrevieres, sondern 
eher dariiber, wie spater auf Grund der Explosionsstatistik 
nachgewiesen werden soli.

Das hat vor allem seinen Grund in der Durchfiihrung 
der SchieBarbeit selbst. In den Strecken wird die Nach- 
nahme gewohnlich mit 1 — 2—3 fiinf- bis sechsmetrigen 
Hebschiisseu, die mit 3 - 8  kg Dynamit je Bohrloch geladen 
sind, liereingebracht. Einige kennzeichnende Formcn des 
Ostrauer SchieBens sind in den Abb. 1 -4  festgeliaiten.

------- — 6.0m 3

Abb. 1. Schiefien mit einem HebschuB 
(Hugoflóz. VII. Grundstrecke siidl. Tiefbau.)

Beim Schiefien mit einem HebschuB (Abb. 1) betragt 
die Ladung fur den 6 m langen Schufi 7 - 8  kg D)-namit. Die 
einzelnen Dynamitpatronen, die in loser Aneinanderreihung 
eine grófiere Lange einnehmen ais das Bohrloch selbst, 
mussen in diesem festgedriickt werden, um sie auf eine 
kiirzere Lange unterzubringen und aufierdem das Bohrloch 
richtig besetzen zu kónnen. Zum Nachnehmen von zuriick- 
gebliebenen Vorspriingen und Unebenheiten (Ausgraden 
der beiden StreckenstóBc), Nachschiefien der Wasserseige 
usw. sind nach Abriiumen des Hebschusses noch 2, 
gegebenenfalls mehr Hilfsschusse von vcrschiedener Lange 
und Ladung je nach Beschaffenheit des Gebirges not
wendig. i

Ais Abbaue sind Streckcnorte mit breitem Blick und Taschcn. d. s. 
Raumschaffungen zur Unterbringung der aus Nachrissen und anderen Ar- 
beiten słammenden Berge nicht zu betrachten.

5. Im abwarts gefiihrten Teil des WctterstromeS eines Schwebend- 
feldes, fails dic in § 17. Punkt 1 b angcfiihrten Grenzen iiberschnttcu 
worden sind. sowie auch in dem ganzen weiteren W e g e  dieses VC etter- 
stromes, i n  solclien Fallen vęrbictet der Betriebsleiter die SchieBarbeit 
'chriftlicli, Das Revierberganit kann von dieser Vorschrift Erieichterungeti 
iKwilligen.

1 GemaB ErlaB der Berghauptmannschaft BrUrni Zl. U30/1933 vom 
24. Febmar 1933.

Beim Schiefien mit zwei Hebschtissen (Abb. 2) wird 
jedes Bohrloch mit 3 bis 4 kg geladen. Die Unterbringung 
des Dynamits ist im vorliegenden Fali leichter, und es kann 
zwischen Besatz und Ladung ein gróBerer nutzbarer Hohl- 
raum freibleiben. Nach Abraumcn der beiden Schiisse sind 
zum Ausgraden der beiden StóBe meist noch 1 - 2  Hilfs
schusse notwendig.

,’z r r  . n
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Abb. 2. Schiefien mit 2 Hebschtissen 
(V. Flóz, VI. Grundstrecke siidl. Tiefbau.)

Das Schiefien mit 3 Hcbschiissen (Abb. 3) erweist sich 
besonders bei kleineren Flózmachtigkeiten und gróBerer 
Gesteinsnachnahme notwendig. Schufi 1 wird zuerst ab- 
getan und abgeraumt, und dann schliefien sich die Schiisse 2 
und 3 an. Das Schiefien erfolgt in diesem Fali in 2 Ab- 
schlagen, womit allerdings ein Teil der Vorteile verloren 
geht. Da die Bohrlócher 2 und 3 nach Abraumen des 
Schusses 1 abgebohrt und abgeschossen werden, kónnen sie 
entsprechend der Sprengwirkung des Schusses 1 angesetzt 
werden, so dafi die Notwendigkeit von Hilfsschussen zum 
Ausgraden der StreckenstóBe seltener gegeben ist ais in den 
Fallen 1 und 2.

Bei der geschilderten SchieBweise mit brisantem 
Sprengstoff ist die Wirkung geradezu ideał und kann das 
SchieBen in den Nachnahmestrecken (Strecken mit an
stehender Kohle) gegeniiber Sichcrheitssprcngstoffen auf 
rd. ein Drittel beschrankt werden.

ĘT
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Abb. 3. Schiefien mit 3 Hebschiissen 
(Fannyflóz, Kopfstrecke unter dem 5. Horizont).

Das SchieBen mit W ettersprengstoff gemafi der BPV. 
Breslau, das vergleichshalber in derselben Strecke wie 3 
durchgefiihrt wurde (Abb. 4), ergab, dafi bei Abschlagen 
von 2 m  fiir die gleiche Nachnahme 12 Bohrlócher ab- 
bohrt werden mussen. Es entfallen auf 1 lfm bei brisantem 
Sprengstoff 3 m, bei W ettersprengstoff 12 m Bohrloch, 
auf 1 lfm bei brisantem Sprengstoff 2,7 kg, bei W etter
sprengstoff 4,75 kg, auf 1 m3 bei brisantem Sprengstoff
0,5 kg, bei W ettersprengstoff 0,S3 kg. Die Sprengstoff- 
kosten je lfm betragen 4,21 M l  gegeniiber 6,65 9Ut, je 
1 m* 0,78 31M gegeniiber 1,16 'JIM.

T,----- J ----*

-2,0m -■a
Abb. 4. SchieBen mit W ettersprengstoff 

(12 Bohrlócher).

Bei brisantem Schiefien wird also nur ein Drittel so 
viel gebohrt, was wesentlich vom Gesichtspunkt der Sili- 
kosebekainpftmg ist, und ein Drittel so viel geschossen, 
wodurch sich die vielen Unfallmomente, die in der Ab- 
wicklung der SchieBarbeit liegen und mit ihr zusammen- 
hangen, wie Sprengmittelbefórderung, Laden, Besetzen, 
Leitungsziehen, Nachschwadencinwirkung usw., von Haus 
aus auf ein Drittel vermindern. DaB Fortschritt und 
Leistung im Streckenvortrieb bei brisantem Schiefien 
viel grófier sind ais beim Schiefien mit Sicherheitsspreng- 
stoffen und damit auch erheblich billiger, braucht nicht 
unter Beweis gestellt zu werden. Und vielleicht spielt 
dieser Umstand gerade bei den Karwiner Gruben, auf 
denen Aus- und Vorrichtung zur Zeit der Polenbesetzung 
stark vernachlassigt worden waren, eine entscheidende



580 G l u c k a u f 77. Jahrgang, Heft 41

Rolle, zumal alle Bestrebungen nacli Steigerung der Fór
derung mit einer Beschleunigung der Aus- und Yorrichtung 
innig yerbunden sind.

Was den Besatz betrifft, von dessen Art und Gute 
ein Grofiteil der Sicherheit beim SchieBen abhangt, so wird 
lediglich Lettenyęrsatz angewendet. Die seinerzeit yielfach 
angepriesenen und im O strauer Revier auch griindlich er- 
probten anderen Fornien von Besatz hat man zumeist 
fallen gelassen. Die Lange des Besatzes ist gemafi den 
Schiefiyorschriften mit mindestens 50 cm fcstgelcgt, jedoch 
wahlt mąn z. B. auf dem Tiefbauschacht die Lange des 
Besatzes grundsatzlich gleich der Hóhe der Vorgabe, um 
ein Ausblasen des Schusses zu verhindern, was bei kurzem 
Besatz in bestimmten Richtungen móglich ware. Die fast 
ausschlieBlich angewendete Form der Ziiiidung ist »dic 
Ziindung yon vorn«, wobei die zujetzt cingefuhrte Sclilag- 
patróne umgekehrt auf die Ladung aufgesetzt wird.

Die Schiefiarbeit wird im Ostrau-Karwiner Revier von 
SćhuBmannern ausgefiihrt, die einen besonderen seclis- 
wóchentlichen Schiefikursus auf der Bergscluile in Mąhr.- 
Ostrau mitgemacht haben. Es sind das die besten und ver- 
lalilichsten Leute einer Schachtanlage, die sich jeder Be- 
triebsleiter selbst aussucht. Unsere Anlagen komtnen im all
gemeinen mit zwei bis drei SćhuBmannern je Schicht aus, 
wobei im Nachtdrittel noch einer zugegeben zu werden 
pflegt. 7 - 1 0  SchuBleute geniigen selbst auf den Groli- 
anlagen, um die Schiefiarbeit zu bewaltigen, wobei ihnen 
zur Bedienung jeden Ortes noch 2 - 3  Stunden zur Verfiigung 
stehen, da ja  jedes Streckenort infolge der langen Schiisse 
im besten Fali jeden yierten Tag zum Abschielien kommt, 
bis der yorherige sechsmetrige Abschlag aufgearbeitet ist. 
DaB eine geringere Zahl von Schulileuten besser und 
leichter zu beaufsichtigen ist ais die 2 -3 fa ch e  Anzahl von 
Schiefiberechtigten, die das Schiefien mit Sicherheitsspreng- 
stoffen erfordert, und dafi unter diesen Umstanden die 
Schiefiarbeit mit grófierer Sorgfalt und Fursorge durch- 
gefiihrt werden kann und in keinem Augenblick der Uber- 
wachung des Betricbsleiters entgleitet, ist klar. Anlafilich 
einer Kontrolle der Schiefiarbeit auf einem der Petersliofncr 
Betriebe sagte der uberpriifende Revierbeamte: »lch mufi 
gestehen, Ihr SchieBen hat auf mich einen sehr feierlichen 
Eindruck gemacht.« Darin, dafi die Schiefiarbeit sozusagen 
zu einer heiligen Handlung gemacht und zu einem Staatsakt 
gcstem pelt wird, ist ihre aufierordentliche Sicherheit be- 
griindet.

Der Hauptpunkt der ganzen Frage ist aber folgender: 
Im Ostrau-Karwiner Reyier wird bekanntlich besonders auf 
den Hochschlagwettergruben fast ausschlieBlich heimwarts 
gebaut und ist das Schiefien damit auf die reinen Vorrich- 
lungsstrecken besćhrankt. Ais reine Vorrichtungsstrecken 
werden die Strecken bezeichnet, die ais solche fiir den kiinf- 
tigen Riickbau in das unverritzte Feld gehen und von keinem 
Abbau, keiner Raumschaffung usw. begleitet und beschwert 
sind. Die ais Sonderbewetterung in diesen Strecken ein- 
gerichtete W etterfiihrung ist jederzeit leicht zu ubersehen 
und kann mit einfachen technischen Mitteln geregelt und 
den Vorschriften entsprechend in Ordnung gehalten werden.

Uber die Sonderbewetterung kónnen wir Bergleute 
unter uns denken, wie wir wollen; wir kónnen uns auch 
manches Interessante aus der Praxis der Grubenbetriebe 
ins O hr filisterii. Bestehen die Lutten aus Holzyerschlagen 
und sind sie zum Einstecken konstruiert, dann kann man 
von dichten Verbindungsstellen wohl kaum sprechen; dann 
ist der W ert solcher Luttenstriinge jedenfalls fraglich, bc- 
sonders wenn zur Bewegung der W efter bei langen Strangen 
nur Diisen verwendet werden. Hat man es aber mit gut ab- 
gedichteten Flauschcnlutten vou 4 0 -6 0  mm Dnir. zu tun 
und finden neuzeitliche Ventilatoren mit 100 und mehr m;1 
Leistung Verweudung, dann ist diese Sonderbewetterung 
jedenfalls einwandfrei und manchem Schlagwettermann 
lieber ais ein kram pfhaft gewfundener und muhselig heran- 
geholter Durchgangswetterstrom.

Hier sei auf § 18, P. 5 der BPV. Brurin yerwiesen, 
der die Sonderbewetterung auf iiber 300 m voin Durch- 
gangswetterstrom  von einer Bewilligung des Revierberg- 
amtes abhangig macht. Diese Bestimmung stellt fraglos 
einen E ingriff in die Freiziigigkcit des Betriebsmannes bei 
seinen Streckenauffahrungen dar, ist aber trotzdem  bewufit 
und in yoller Obereinstimmung mit der Praxis in die Schlag- 
wettervcrordnung aufgenommen worden, um Auswiichsen 
in der Sonderbewetterung zu steuern und diese zumindest 
bei grófieren Langen unter standiger Aufsicht zu halten.

Die fur sonderbewetterte Orte iiber 300 m geinachten Auf- 
lagen setzen unter anderem die fiir das betreffende O rt vor- 
geschriebene W ettermenge, nach der sich Luttendurch- 
messer und Ventilatorstarke richten, Anzahl der Befah- 
rungen je  Schicht usw. fest.

Das brisante Schiefien in den reinen Vorrichtungs- 
strecken — tadellose Sonderbewetterung yorausgesetzt — 
beinhaltet damit praktisch iiberhaupt kein Gefahren- 
moment, es ist jedenfalls sicherer ais das SchieBen mit 
Sicherheitssprengstoffen in den Fórder-, Kopf- und Blind- 
ort-Strecken des feldwarts gehenden Betriebes. Das Aus- 
schlaggebende fiir die Sicherheit einer Grube bei Durch
fuhrung der Sprengarbeit ist uud bleibt die a b s o l u t e  
G a s r e in h e i t  d e r  S c h ie B o r te ,  die gleichsani unter 
Garantie stehen mufi, worauf die Ostrau-Karwriner Schlag- 
wetter- und Schiefiyorschrift in Forin und Durchfiihrung 
der Schiefiarbeit das Schwergew^icht legt, und es ist dann 
von sekundarer Bedeutung, ob brisant oder mit Siclier- 
heitssprengstoff geschossen wird.

Unsere Strecken untertage sind keine glatten Maiines- 
mannrohre, es gibt yielmehr in ihnen Nischen und Hohl- 
riiume grófieren uud kleineren Ausmafies. Sind diese in 
der Firste, dann ziehen sie gleichsani das Metlian an, das 
sich in ihnen sammclt und damit den Gefalirenherd bildet. 
Dieses Gefahrenniołnent wird beim Riickbau, bei dem der 
Hauptteil der Schiefiarbeit in der reinen Yorrichtung 
stattfindet, zu einem Minimum, beim feldwarts betriebenen 
Abbau in den Fórder-, Kopf- und Blindortstrecken zu 
einem Maximum. Ais Beweis w;ird nochmals auf die Tat- 
saclie hingewiesen, dafi im Ostrau-Karwiner Revier dic 
letzte Schlagwetterziindung, die auf Sprengarbeit zuriickzu- 
fiihren und mit Menschenopfern yerbunden war, sich am 
31. Dezember 1924 auf dem Ludwigschacht in Radwanitz 
ereignet hat. Wohl gab es seit 1924 bis heute im Revier 
noch drei órtliche Gasverpuffungen bei Durchfuhrung der 
Sprengarbeit, jedoch geht deren Geringfiigigkeit schon 
aus der Tatsache heryor, daB bei ihnen weder Tote noch 
Verlctzte zu beklagen waren. Dies wird dadurch erklarlicli, 
dafi bei den feldwarts gehenden Ruckbaustrccken die 
Belegschaft hóchstens aus 3 - 4  Mann besteht und eine 
etwa yorkominende Gasziindung bei Nichtvorhandenscin 
groBer mit Schlagwettern gefiillter Hohlraume und Fehlen 
von Kohlenstaub, der hier leicht unschadlich gemacht 
werden kann, órtlich ganz begrenzt bleibt, zum Unter
schied vom feldwiirtsgehenden Abbaubetrieb, wo an dem 
Vortrieb der Strecken die ganzen Abbaufronten mit ihren 
grofien Kohlenstaubmengen und ausgekohlten freien 
Raumen (besonders bei Bruchbau) hangen.

Abbau ins Feld oder heim warts?
Um das Wesen der Strebbaufiihrung im Ostrau- 

Karwiner- und im Ruhrrcvier zu yerstehen, ist es not
wendig, die Entwicklung des Strebbaues hier und dort kurz 
zu kennzeichnen und einander gegeniiberzustellen. Hierbei 
wird an eine auf Grund einer Rundfrage des Vereins fiir 
die bergbaulichen Intcressen in Essen bearbeitete und vcr- 
óffentlichte Zusammenstellung aus dem Jahre 1929 an- 
gekniipft1; sie greift auf das Jahr 1S9S zuriick und zeigt 
die damals klar yorherrschende Stellung des Pfeilerbrucli- 
baues, wahrend der Strebbau mit rd. 17 o/u Anteil an 
der Abbaufiilirung in seinem Anfangsstadium stellt. 
30 Jahre spiiter, also im Jahre 1929, hat der Strebbau den 
Pfeilerbau yóllig yerdrangt, und zwar nimmt er mit 93,8 o/o 
die erste Stelle ein. Gleichzeitig hat der Vollversatz seinen 
Hóhepunkt erreicht, d a . 8 8 o/o samtlicher Abbaubetriebs- 
punkte mit Vollversatz gefiihrt w erden2.

Die Entwicklung voin eigentlielien Strebbau zum 
lieutigen leistungsfahigen Rutsclienbau mit langen Fronten 
ist bekannt, ebenso das Suchen nach leistungsfahigen 
Versatzverfahren und -maschinen und die schlieBlicHe Um- 
stellung von Vollversatz niit Frenidbergen auf den Blind- 
ort und Rippenversatz, nachdem die Iloffnungen, die man 
auf die Schleuder-, Stopf- und Wurfmaschinen, den 
Schrappcr und schlicBlich auf den Blasyersatz gesetzt hat, 
nicht ganz in Erfullung gingen.

Dafi diese Umstellung keine zufallige war, sondern auf 
den den Bergbau dieses Zeitabschnittes ketinzeichnenden 
Rationalisierungsbestrebungen beruhte, die eine scharfe

1 W e d d in K , F. W .: Die Abbauverfnhren und die Entwicklung der 
Beti iebzusammenfassuntr Im Ruhrkohlenbcrgbau. Oluckauf 65 (1929) S. 1333, 
1363.

2 W e d d in tf .  F. W .: Stand des Abbaubetriebes im R u h r k o h l e n b e r g b a u  
zu Beginn des Jahres 1936, Oluckauf 72 (1936) S. 725.
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Betriebszusammcnfassung technischer und wirtschaftlichcr 
Art yerlangten, ist bekannt; ebenso ist es nichts Neues, 
dafi sich der Bruchbau im Ruhrbezirk aus dem Blindort 
und Rippeiwersatz durch allmahliches Auseinanderzielicn 
der Blindort- und Rippenabstande herauszubilden und zu 
entwiękeln begann.

Auch im Ostrau-Karwiner Revier war der Pfeilerbruch- 
bati der Ausgangspunkt der eigentlichen rićuzeitlichen 
Abbauentwicklung. Aus der Monographie des Ostrau- 
Karwiner Reyieres, die in den Jahren 1928- 1929 erschienen 
ist, ist der Satz entnommen: »Bcrgdirektor Horovsky hat den 
Strebbau den sćhwaćhen Ostrauer Flózen in geeigneter 
Form angepafit und ais Abbaumethode auf den Gruben 
in Dombrau und Orlau um das Jahr 1870 eingefiihrk1. 
Diese Tatsache allein gibt dem Ostrau-Karwiner Reyier 
einen Vorsprung von 20-30 Jahren in der Strebbau- 
fuhrung gegenuber den anderen grofien Bergbaubezirken. 
Durch den Strebbau wurde der bisher im Ostrau- 
Karwiner Revier vorherrschende Pfeilerbau, anfangs aller
dings nur in den schwachen Flózen, ganzlich verdrangt, 
wahrend er sich auf den Karwiner Gruben mit ihren 
grofien Flózmachtigkeiten in seiner Ursprungsform noch 
liinger zu erhalten vermochte.

Der Pfeilerbruclibau ist bestimmt eine billige und ein
fache Abbaumethode; es trifft ihn aber in den meisten 
Fallen der Vonvurf der Unwirtschaftlichkeit, weil er mit 
hohen Abbauverlusten yerbunden zu sein pflegt, die gc- 
wohnlich mit 10—15 o/o ausgewiesen werden, in Wirklich
keit aber wesentlich hóhcr sind. Dieser Unistami und die 
geringere Móglichkeit eines Maschineneinsatz.es sowie die 
Nichteignung fiir mittlere und kleinere Machtigkeiten sind 
der Grund, warum sich auch das Karwiner Revier all
mahlich yollstandig auf Strebbau umstellte.

DaB der Strebbau in seiner Ausgangsform an Voll- 
vcrsatz gebunden und durch diesen gekennzeichnet war, 
Ielirt die Bergbaukunde. Mit Verbesserung des Rutschen- 
heiriebes wurden im Zuge der gleichen Rationalisierungs- 
bestrebungen wie im Ruhrbezirk die Fronten liinger; sie 
wurden auseinandergezogen und, da zum Versetzcn nur 
der Nachriahmestein der oberen Wetter- und unteren 
Fórderstrecke iibrigblieb, diese in Versatz gestellt, 
wahrend der restliche Raum einfach zu Bruche geworfen 
wurde. Also auch das Ostrau-Karwiner Rcvier macht sich 
die Vorteile der langen Strebfronten mit neuzeitlichen 
Rutschen zunutze, versteht es aber unbeschwert und so- 
zusagen unbelastct von den Anschauungen iiber Voll- 
versatz ais dem AIlheilmittel fiir die Bekampfung des 
Oebirgsdruckes, der Bergschaden und der Schlagwetter, 
sich von diesem unabhangig zu machen und vóllig zu 
Iosen. Die Abbaufuhrung steuert voin Pfeilerbruclibau un- 
mittelbar auf den Strebbruchbau los, und zwar auf dessen 
ausgeprśigteste Form, d. h. vojlkonimenes Rauben des 
Ausbauholzes und Zubruchewerfen des Hangenden, Iedig- 
lich mit Zuhilfetiahme eines verstarkten Orgels (Reihen- 
steinpel), ohne W anderkasten, die erst spater eingefiihrt 
werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dafi das 
Ostrau-Karwiner Revier den Strebbruchbau im Zuge der 
VcrvolIkommnung des Strebbaues aus sich selber ent
wickelt, so dafi Strebfronten auf Bruch schon im Weltkrieg 
auf yerschiedenen Gruben des Reyiers in Betrieb stehen.

Darin eben liegt der krasse Unterschied. Wahrend das 
Ruhrrevier den W eg zum Bruchbau vom 100»/oigen Voll- 
versatz iiber den Blindort und Rippenversatz geht, ent
wickelt sich im Ostrau-Karwiner Reyier der Strebbruch
bau im Zuge der Verlangerung der Abbaufronten unmittel
bar und aus dcm Strebbruchbau erst spater yereinzelt der 
Blindort- und Rippenversatz, besonders in dem Zeitpunkte, 
ais man auch in grófiercn Flózmachtigkeiten auf den 
Bruchbau uberzugehen beginnt. In dieser entgegen- 
gesetzten Entwicklung des Strebbaues liegt meiner Ansicht 
nach auch der Grund fiir dic unterschiedliche Auffassung 
iiber heimwarts und feldwarts gefuhrten Strebbau zwischen 
uns und den Fachgenossen aus dem Westen.

Bekanntlich uberwiegt der Riickbau, also der yon der 
Feldgrenze heimwarts zum Schacht betriebeue Strebbau 
im Ostrau-Karwiner Revier, besonders auf den Hochschlag- 
wettergruben des óstlichen Teiles, wahrend er eine Aus- 
nahme im Ruhrrevier bildet, wo wieder der feldwarts ge- 
fiihrte Streb vorherrscht. Nach Erhebungen des Vereins 
fur die bergbaulichen Interessen in Essen war der Riick-

1 Dor Kohlcnbergbau des Ostrau-Karwiner SteinkohIenreviers. Bd. 2, 
Mahrisch-Ostrau 192Q. S. 10.

bau im Jahre 1936 nur mit 2,05 °/u an der Gesamtfórdcrung 
des Ruhrbezirks beteiligt1.

Allerdings mussen diese Satze hinsichtlich des Ostrauer 
Reyieres noch ctwas genauer erlautert werden. Man bauthier 
bis zu einer Machtigkeit von 45 cm. Bei Machtigkeiten bis 
rd. 60 cm hat der fekhyarts betriebene Streb auf einigen 
Gruben die Oberhand, weil einerseits die Unterbringung 
der bei den geringen Machtigkeiten in groBer Menge an- 
fallenden Naclniahmeberge im ausgekohlten Raum billiger 
ist ais deren Abtransport, anderseits an der Grenze der 
Bauwiirdigkeit stehendc Flóze veniunftgem;iB ins Feld zu 
baueu sind. Bei Machtigkeiten zwischen 60-80 cm findet 
man beide Strebbaufiilirungen vor, wahrend bei Machtig
keiten dariiber der Riickbau den Feldwartsbau beinahe 
vóllig yerdrangt hat. Nicht diese Grenzen an und fiir sich 
sind bemerkenswert, da sie durch die Gasfiihrung und 
andere Umstande noch weitgeliend beeinfluBt werden 
kónnen, sondern die Tatsache, dafi sich bei Machtigkeiten 
iiber 80 cm tatsachlich die Ansichten in der Strebbau- 
fuhrung zwischen dem Ostrau-Karwiner Reyier und dcm 
Ruhrbezirk schroff gegeniibersteheii.

Fiir die Ablehnung des Ruckbaues im Ruhrreyier 
werden bekanntlich zwei Hauptgriinde ins Treffen ge- 
fiihrt: 1. Hóherer Kapitalbedarf infolge langercn Zeit- 
aufwandes bei der Vorrichtung und 2. stiirkerer Gebirgs
druck beim Riickbau gegeniiber dem ins Feld gehenden 
Abbau und damit hohere Unterhaltungskosten.

DaB der erste Grund bei den heutigen Móglichkeitcn 
einer raschen Auffahrung von Strecken in der Kohle und 
im Stein sich nicht mehr im yollen Umfange aufrccht- 
erhalten lafit, ist klar. Im iibrigen wird dieser Iediglich 
in Geld zum Ausdruck kommende Nachteil mehr ais auf- 
gewogen durch die einwandfrcie Untersuchung und Er- 
forschung des ganzen Abbaufeldes bis zur Feldesgrcnze 
und die sich daraus ergebende Ausschaltung samtlicher 
Empfindlichkeitsquellen, die in gestórter Ablagerung, 
in Spriingen, Verdriickungen n. ii. liegen und die Stetigkeit 
der kiinftigen Abbaufiihrung behindern und stóren. Gerade 
dieser Gesichtspunkt darf nicht unterschatzt werden; je 
mehr sich die Abbaubetriebe von Kleinbetriebspunkten zu 
GroBbetrieben entwickelt haben und je mehr man dazu 
iibergegangen ist, dic Abbaufronten in geschlossener Linie 
zwischen 2 Horizonten auf Langen (Bauhóhen) von 300 m 
und mehr vorzutragen und je grofiere Massen aus einem 
Betriebspunkt gefórdert werden, um so gróBer mussen die 
Ruckschlage sein, denen der Abbau bei unerwartetem An
fahren eines Sprunges oder einer Stórung ausgesetzt ist.

Beim Riickbau werden zuerst die Grundstrecken ins 
Feld getrieben und an yerschiedenen Stellen mit Durch- 
hiebeti yerbunden. Dic Durchhicbe bezwecken nicht nur 
eine Erleichtcrung der Wetterfuhrung, sondern vor allem 
auch eine Kliirung der ganzen Ablagerung dem Verflachen 
nach. Diese Auffahrungcn liefern einen gęffąuen Oberblick 
iiber die geologische Ablagerung des Feldes, iiber Flóz- 
machtigkeit, Einfallen usw. unii gestatteu nicht *nur, 
rechtzeitige Vorkehrungen fiir die ungestórte Forderung 
zu treffen,1 sondern bieten in den meisten Fallen erst die 
Móglichkeit, die Vorriehtung gemaB den genau erforschtcn 
geologischen Verhaltnissen einzurichten und durchzu- 
fiihren. Dies soli an den folgenden Ausfuhrungen genauer 
erlautert werden.

Die Langen der Abbaufronten sind in dem Bestreben 
nach weitgehender Bctriebszusainmenfassung yielfacli iiber- 
entwickelt worden. Man mufi aber nachdriicklich darauf 
hinweisen, daB die Liinge, flachę Bauhóhe, der Front kein 
toter Begriff ist oder ein Wert, mit dem man nach Be- 
liebcn und wahllos jonglieren kann. Dic Lange der Front 
ist und bleibt eine Funktion erstens und hauptsachlich der 
regelmafiigen Ablagerung, zweitens der Flózm;ichtigkeit 
und drittens der Beschaffenheit des Gebirges. Diese Er- 
kenntnis setzt sich nach den Erfahrungen der ubertrieben 
langen Strebfronten im Ostrau-Karwiner Revier klar und 
beharrlich durch. Wenn man in der Monographie des 
Ostrau-Karwiner Reyieres viel iiber die technischen Er- 
rungenschaften der langen Strebfronten lesen kann, so wird 
man iiber die Ruckentwicklung der Abbaufronten in ihren 
Langen weder bei uns noch im iibrigen Fachschrifttum 
vięi Anhaltspunkte finden. DaB aber die Frontlangen im

l  L e h m a n n : Der Ruckbau, Oluckauf 74 (1938) S. 405; J e r j c h o :  
Untersuchungen uber dic Empfindlichkeit der Abbaugrofibetriebe Jn flacher 
Lagerung unter besonderer Berucksichtigung der Bergevcrsatrwirtschaftf 
Gluckauf 66 (1930) S. 1355.
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Ostrau-Karwiner Revier vielfach grundlich abgcbaut 
wurden, ist Tatsache.

NaturgemaB laBt sieli die genaue Vorriehtung, deren 
wichtigster Falctor die Festlegung der flachen Bauhohe der 
Abbaubetriebspunkte ist, nacli den Aufschlussen der Um- 
falirung des ganzen Feldes riciitiger und besser durch- 
fiihren ais bei einem Vortreiben der Abbaufronten in das 
ungeklarte Feld. Riickschlage auf Grund der geologisehen 
Ablagerung sind beim Riickbau praktisch ausgeschlossen. 
Kapitał- und Zinsenverluste werden um ein Vielfaches auf- 
gewogen durch dic Sicherheit und Gewahrieistung ununter- 
bróchenen Abbaubetriebes beim kunftigen Riickbau.

So bleiben ais H auptgrund fiir die Ablehnung des Riick- 
baues und die Begiinstigung des Vorwartsbaues in den 
anderen Kohlenrevieren nur der angeblich groBere 
Gebirgsdruck und die damit verbundenen gróBeren Kosten 
der Streckenunterhaltung iibrig. Dazu sei nach den Er
fahrungen des Ostrau-Karwiner Revicres folgendes aus
gefiihrt. Beim Riickbau werden grundsatzlich die Strecken 
mit den Abbaufronten gemeinsam zu Bruch gcworfen. 
Zwischen Fiillstelle und Bruch pflegt nur fiir 1 -2  Wagen 
Platz zu sein, der das Auswecliseln von voIlcn und leeren 
Wagen unter den Rinnen sichert. Dadurch, daB die 
Strecken mit dem Abbau zu Bruch geworfen werden, 
wird das ganze Dacbsystem auf weite Flachen, womoglich 
von der oberen W etter- bis zur unteren Fórderstreckc, ent- 
lastet, und die Druckwelle ais solche kommt gar nicht 
oder nur in geringem Mafie zur Geltung, weil der Druck 
nach riickwarts in den Alten Mann abgezogen wird und, 
je restloser dies geschieht, um so restloser auch die Ent- 
lastung ist. So haben w ir gerade bei unscrem mit Versatz 
ins Feld getriebenen Strebfronten Festgestellt, daB die 
Druckwelle, die dcm Abbau in Form von Zerrungen vor- 
auseilt und in Form von Pressungen nachhinkt, dic Fórder- 
strecken an den Fiillstellcn weit mehr in Mitleidenschaft 
zieht und erheblich groBere Unterhaltungskosten erfordert 
ais bei reinem Riickbau auf Bruch, was eben der Grund 
fiir die Einfiihrung der verschiedenen nachgiebigen, aber 
ausgesprochen teueren Streckenausbaue. ist, ohne die der 
feldwarts gehende Abbau nicht auskommt.

Beim feldwarts gefOhrtcn Vcrsatzbau beruht also die 
W irkung auf der Nachgiebigkeit der langs der Strecken 
aufgestellten Kasten und des ganzen Ausbaues, die ein Ab- 
senken des Hangenden soweit ermóglichen, bis es ein 
volles Auflager auf dem zusarnmengedriickten Versatz 
findet, d. h. die Strecken werden sozusagen in das ganze 
Drucksystem des Versatzes allmahlich eingeschaltet und 
mit zu Tragkom ponenten gemacht, wahrend man beim 
Riickbau auf Bruch die aufgefahrenen Strecken aus dem 
Druckbereich ausschaltet, und zwar dadurch, daB man sie 
mit dem ausgekohlten Raum zu Bruch w irft und damit 
den Hauptdruck von dem offenen Strcckenteil fo rt in den 
Alten Mann abzicht. Man kann also beim Riickbau die 
nachgiebigen und sehr teueren Streckenausbaue ganzlich 
entbehren.

Feldwartsbau:
Auffahrung !m 2qel. 65,58A K  
BH ndort 75,34 »
frhal7ung 58,63 »

133,55 M

Abb. 5.- Gegcniiberstellung der Auffahrungś- und U nter
haltungskosten beim Heimwaris- und Feldwartsbau.

Es ist uns im Ostrau-Karwiner Revier vollkommen un- 
klar, wieso und warum dem Riickbau gróBerer Gebirgs
druck, hohere AuFfahrungs- und Unterhaltungskosten żu- 
gesprochen werden, da wir auf Grund unscrer mehr ais 
20jahrigen Erfahrungen im Strebbruch-Riickbau und den 
damit erzielten Erfolgen gerade das Gegenteil zu beweisen 
in der Lage sind. In Abb. 5 sind aus den Schichtcn- 
biichern cines Betricbes die Auffahrungś- und Unter
haltungskosten beim Heimwarts- und Feldwartsbau in je 
einem Abbaubctrieb unter annahernd gleichen Verhalt- 
nissen einander gegeniibergestellt. Ais Auffahruugskosten 
(reitie Lohnkosten) stehen sich gegeniiber 26,03 31M gegen 
65,58 3UC je lfm. Der Unterschied ist auf das wesentlich 
groBere Strecken profil im Vorwiirtsbau zuruckzufiihren1. 
Das Blindort selbst belastet nur den Vorbau, es entfallt 
beim Riickbau. Ais Unterhaltungskosten wurden dic in 
einem gewissen Zeitabschnitt festgestellten Aufwendungen 
fiir die Streckenabschnitte E und E ’ aufgeteilt, und zwar 
beim Heiinwartsbau auf dic in diesem Zeitabschnitt ab- 
geworfenen Streckenmeter m, beim Feldwartsbau auf dic 
mit dem Abbau aufgefahrenen Streckenmeter m \ Er- 
wahnt sei, daB in dieser Gegeniiberstellung beim Heint- 
wartsbau die Kosten fiir den Abtransport der Nachnahme- 
berge, beim Feldwartsbau die Kos.ten fiir den teueren 
Ausbau nicht beriicksichtigt sind, die sich etwa ausgleichen 
diirften.

Zum Beweise dafiir,- daB die Ansicht des Ostrau- 
Karwiner Revicres nicht vereinzelt dasteht, wird F ritz sc h e  
angefiihrt, der zu dieser Frage sag t2: »Unglcich gróBer sind 
jedoch die Auswirkungen des Gebirgsdruckes durch die-'Ab- 
senkung des Hangenden infolge des Abbaues. Diesen Aus
wirkungen kann dic Abbaustrccke beim Riickbau ohne 
weiteres entzogen werden. Es geniigt hierztt, sie abzu- 
werfen, was fast immer moglich sein wird. In vielen Fallen 
wird daher das Gegenteil der eben erwahnten Befiirchtung 
eintreten, d. h. sich keine Erhóhung, sondern eine Ver- 
minderung der Streckenuntcrllaltungśkosten ergeben.«

Aus diesem Grunde Iehnt auch das Ostrau-Karwiner 
Revier das Auffahren von Strecken mit Versatz am Unter- 
stofi grundsatzlich ab, so daB man derartige Strecken 
bereits seit mehr ais 15 Jahren in seinen Gruben kaum 
noch findet.

Das Breitauffahren von Strecken ist in der Fiihrung 
des Abbaues ins Feld besonders bei Versatz begriindet, 
fiir den Bruchrtickbau aber vóllig ungeeignet. Dic Kosten 
fiir die Streckenauffahrung werden vielleicht durch die bei 
der Auffahrung gewonnene Kohle zum Teil gedcckt, jc- 
docli ist dies nur ein Scheingewinn, weil der Vorteil durch 
die Nachteilc beim kunftigen Riickbau mehr ais auf- 
gcwogen wird. Es hangen also der W ert, Zweck und dic 
W irtschaftlichkeit des ■ Bruchbaues unmittelbar mit seiner 
Riickbaufuhrung zusammen, die sozusagen seine Vor- 
bedingung und Grundlage ist.

Auf Grund dieser Entwicklung und Erfahrung haben 
sich die Betriebe des Ostrau-Karwiner Revicres, die den 
Bruchbau ais solchen in Reinkultur seit 25 und mehr Jahren 
betreiben, einen ganz strengen Standpunkt zurechtgelegt. 
Sie kennen mir iOOo/0igen Sjrebbiuchbau und ais seinen 
Gegcnpol den 100o/oigen Versatzbau und weisen aus dieser 
Uberlegung heraus jede Form einer Zwischen- und Teil- 
lósung, wie Rippen, Blindorte und stabile Kasten auf das 
entschiedenste zuriick. V'crsatz in die Grube einzubringen, 
wo er nicht zum Schutze von wichtigen Baulichkeiten 
iibertage oder aus anderen bergmannischen Griinden un
bedingt notwendig oder bergbehórdlich vorgeschriebcn 
ist, bezeichnen sie in richtiger ErkenntniS der Sachlage 
ais bergmannischen Luxus. Der Kubikmeter guten Gruben- 
versatzes kostet nach den Erfahrungen des Revfers 10 bis 
15 K. d. s. 1 bis 1,50 5?.- ;̂ er belastet damit die Tonne 
der mit Vcrsatz gewonnenen Kohle mit rd. 1 — 1,50 3Ut und 
das in den giinstigstcn Fallen. Diese Tatsache allein spricht 
Bandę und kennzeichnet den Versatz ais iiberaus teuere 
bergmannische Einrichtung, der man grundsatzlich aus 
dem W eg geht, wo und wie es moglich ist. In der Ent
wicklung zielt also der Strebbruchbau in seiner voll- 
endeten Form klar auf den Riickbau, und es ist daher 
falsch, iiber Abbau ins Feld oder aus dcm Feld, iiber 
Vor- oder Riickbau zu sprcchcn und dabei dic Abbau- 
fiihrung ais den wichtigsten Bestandteil des ganzen 
Problems auBer acht zu lassen.

1 Vgl. dic spateren Ausfiihrungen auf S. 5S4.
i Vgl. F r i t z s e h e :  Die Bergtechnik des Ruhrkohlenbergbaucs, ein

Ruekblick und Ausblick, Gliickauf 76 (1940) S. 96.
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Wenn im Ruhrrevier praktisch nur ins Feld gebaut 
wird, dann dęswegen, weil man dort noch vortviegend 
mit Vollversatz, Blindorteu und Rippen baut und der 
Bruchbau aus dieser Abbaufuhrung seine Entwicklung 
nimmt; und wenn das Ostrau-Karwiner Revier den Heim- 
wartsbau bevorzugt, so tut es dies bewufit dem Bruchbau 
zuliebe.

Der wichtigste Vorteil des Riickbaues, auf den aller
dings jm Fachschrifttum am wenigsten hingewiesen wird, 
liegt fraglos in der W etterfiilirung. Beim Riickbau bringt man 
praktisch dic ganzen Einziehwetter bis vor die Abbaufront, 
wahrend das beim Insfeldgehen auf Bruch ausgeschlossen 
ist. Dic W etter ziehen besonders bei zentralcr Bewette
rung, wie sie im Ostrau-Karwiner Rcvier meist eingerichtet 
zu sein pflegt, stets auf dem kiirzesten Wcg żur oberen 
W etterstrecke und zum Wetterschacht, auch wenn der mit 
der Strecke mitgefuhrte Bergedamm eine scheinbare Mauer 
bildet, die offensichtlich den Zweck verfo!gt, dic Wetter 
bis vor die Abbaufront zu bringen, ihn aber nur ganz un- 
geniigcnd und unzureichcnd crfiillt. Die Wetter ziehen 
also stiindig durch den Alten M ann 'und bewettcrn ihn 
dauernd. Dafi dieser Umstand bei FIózen, die 7.11 Briihung 
una Selbstentziindung neigeii, ein auBcrórdentliches Oe- 
fahrenmoment darstellt, wissen wir im Ostrau-Karwiner 
Revier nur zu genau; denu dafiir haben wir schon inanch- 
mal schweres Lelirgeld gezahlt.

Die grofie Katastrophe auf dem Gabrielenschacht in 
Karwin im Jahre 1021, die bekanntlich auf eine im Alten 
Mann des Flózes 29 entstandene Bruhung zuruckzufuhren 
war und sich durch die Schachtróhre bis zu
tage auswirkte, war der unmittelbare Anstofi 
fiir eine Reihe von Vorschriftcn, die von der 
Bcrghauptmannschaft Briinn zur Vermeidung 
von Orubenkatastrophcn infolge von Selbst- 
entziindung (Briifiung) der Kohle crlassen 
wurden. Diese Vorschriften sehen vor allem 
verschiedene MaBnahmen zur Verhindcrung 
des Durch zichens »verlorener und ver- 
streuter« W etter durch den Alten Mann vor, 
weil eine derartige Durchluftung ausgekohl- 
ter Raume von zu Selbstentziindung und 
Briihung neigenden FIózen die Gefahr einer yo‘m 
Briihung begiinstigt. Weitere Auflagcn sind 
fiir den Abbau von FIózen gemacht, die in 
ilirem unmittelbareh Hangenden briihgefahr- 
liche Kohlenschmitze und -streifen fiihren.
Damit schaltet der ins Feld gehende Bruch
bau bei solchen FIózen iiberhaupt aus, da er 
eine Durchliiftung des Alten Mannes nicht 
nur nicht hintanzuhalten vermag, sondern sie 
in hohem Mafie fórdert und begiinstigt.

Dieses Zugestaudnis, das dem Abbau solcher Flóze ge
macht werden mul], zwingt aber dazu, alle Flóze einer 
Gruppe heimwarts zu bauen. da es bergmannisch wider- 
sinnig ware, das briihgefahrliche Flóz heimwarts zu nehinen, 
das nachste etwa weniger oder gar nicht briihgefahrliche 
dagegen ins Feld. Die Richtung der Abbaufiihrung ist in 
solchen Fallen fiir ein briihgefahrliches Flóz fiir die 
ganze Gruppe eindeutig festgelegt.

In Abb. 6 sind die W etterverluste beim Abbau ins Fekl 
schematisch dargestellt. Beim Heimwartsbau kónnen 
Wetterverlus(e lediglich in den zur Erleichterung des 
Streckeinortriebes aufgcfahrenen Durchhieben (Ubcr- 
haucn) auftreten, dic sich jedoch verhaltnismafiig leicht 
abdichten lassen. Der Frischwetterstrom erreicht praktisch 
ohne Verluste die Abbaufront, bcstreicht diese und zicht 
geschlossen der Kopfstrecke zu.

Beim Feldwartsbau treten W etterverluste Irings der 
ganzen Fórderstrecke auf; Streckenort 1 lafit sich' durch 
Einschaltung einer Sonderbewetterung noch verhaltnis- 
mSBig gut bewettern, ebenso Blindort 2; die Bewetterung 
einer in der Mitte der Front gelegcnen Zwischenstrecke 3 
mit Blindort 4, die gegebencnfalls ais Fluchtort angesetzt 
ist, ist schon schwieriger, wahrend die Kopfstrecke 5 
bereits auBerhalb des Bereiches einer wirksamen Wetlcr- 
fiihrung liegt. Hier befindet sich der Hauptgefahrenherd.

In Abb. 7 sind die W etterverluste in einem Betrieb 
auf Grund von yorgenonimencn Wettcrmessungen dar
gestellt. Der Abbau zeigt in seinem ersten Teil die bei 
halbsteiler Lagerung in Ostrau yielfach vcrwendete Dacli-

Abb. 7. Wctterverluste bei einem feldwiirtsgehenden Betrieb.

form der Streckensicherheitspfeiler; die Fórderdurchhiebc 
sind auch hier leicht abzudichten, die Wetterverluste selbst 
gering; bei Ubcrgehen auf Streckenversatz und Blindort 
steigen sie rasch.

Man kommt beim Riickbau mit geringeren Wetter- 
mengen aus ais beim Vorbau und ist dabei trotzdem 
einwandfrei in der Lage, die Wettermenge so einzustellen, 
dafi der CH,-Gehalt des Ausziehstrotnes in den Grenzen 
der Bergpolizeiverordmmg bleibt. Was an W ettern unfen 
einzieht, gelangt vor den Kohlenstofi und wird in der 
oberen Wetterstation wieder gemessen. Es geniigt eine 
bestimmte W ettermenge fiir die ganze Zeit des Riickbaues, 
da man es nur mit dem primaren Methananfall an der 
Kohlenfront selbst zu tlili hat und dieser annahernd 
konstant ist.

Allerdings muB zugegeben werden, dafi der Alte Mann 
damit nicht bewettert wird und sich in ihm grofie Mengen 
von CH, ansammcln. Dieser Gasometer im Alten Mann ist 
auch bekanntlich der Hauptgrund, der vom Standpunkt 
der Wetterfiilirung gegen den Riickbau ins Treffen gefiihrt 
w ird1. Demgegeniiber sei folgpndes ausgefiihrt: Der Gaso
meter, von dem jeder Kubikmeter Frischwctter sorgsam 
ferngehalten wird, ist mit CH, in derartiger Konzentration 
angefiillt, dafi sein Inhalt iiber der Grenze der Explosions- 
fahigkeit liegt. Er bietet in seiner Sauerstoffarmut die beste 
Gewahr, dafi es in diesem Raum nicht zu Selbstentziindun- 
gen, Explosionen, Brauden und Briihungen kommt. Wir 
halten also gerade diesen Gasbehalter im Alten Mann im

» Vgl. O a ss m a n n  und M o m r a e r tz :  Schlaswetłer im Abbau. Gliick
auf 75 <1939) S. 522.

Heimwarts

Abb. 6. W etterverluste beim Heimwarts- und beim 
Feldwartsbau.
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Gegensatz zu den mafigebenden Fachleuten des Ruhr- 
revieres nicht fiir eine Schwache, sondern fiir eine beson
dere Starkę der O strauer Riickbaufiihrung. Im iibrigen 
haben die Erfahrungen gezeigt, daB man den Gasometcr 
auch bei sinkendem Barometerstand nicht so streng zu 
beurteilen braucht, sobald es gclingt, durch raschen Abbau- 
fortschritt die Gasansammlung in entsprcchendem Abstand 
vom Kohlenstofi zu halten. Ober diese Frage folgt ciii 
Sonderbericht zu spaterem Zeitpunkt.

Im Gegensatz hierzu kann es beim feldwiirts betrie
benen Abbau nicht zu einer geschlossenen Gasansammlung 
im Alten Mann kommen, Weil der Alte Mann dauernd be- 
w ettert wird. Es bildet sich nicht ein grofier Gasometer 
mit stark angereichertem Gas, dafiir aber eine Unzahl von 
Gasometerchen, weil ja der Alte Mann nicht exakt und 
kontrollierbar bewettert, sondern nur durchgeblasen und 
durchgeliiftet w ird; alle diese kleinen Gasbehalter sind mit 
hochexplosiven Schlagwettergemischen gefiillt und bilden 
damit die vielen Gefahrenherde, in denen es beim SchieBen 
und aus anderen Griinden zu órtlichen Explosionen kommt, 
die von Herd zu Hcrd iibersprjngen und dann zu Grofi- 
katastrophen werden.

In diesem Zusammenhang sei noch auf ein Moment 
hingewiesen, das dem Ostrau-Karwiner Revier zum Vor- 
wurf gemacht wird: dic verhaltnisinafiig kleinen Strecken- 
profile. Es ist richtig, dafi die Streckenprofile im Ruhr- 
revier im allgemeinen zwei- und inchrmal so groB sind wie 
in Ostrau, aber auch dieser Unterschied ist in der Abbau- 
fiihrung begriindet. Wie bereits erwahnt, geniigen fiir den 
Ruckbau geringere W etterniengen; dazu kommt noch der 
Umstand, dafi gemafi der tschechoslowakischen Berg- 
polizeiverordnung der Methan-Hóchstgchalt mit 1,50 o/o 
gemafi der BPV. Breslau mit 1 o/o festgcsetzt ist. Es kommt 
also der Ruckbau vom Standpunkt der BPV. Brunn 
gesehen mit rd. einem Drittel der W etterm enge aus, dic 
der ins Feld gefiihrte Abbau des Ruhrrćviers benótigt. 
Ein Einblick in die W etteranalysen und Ausweise der 
gefahrlichsten Schlagwettcrgruben des Ostrau-Karwiner 
Reyiers aus den Jahren 1937 und 1938 zeigen keine W etter- 
abteilung mit einem Schlagwettergehalt iiber der vor- 
gcschriebcnen Grenze von 1,5 o/o, und dies trotz der kleinen 
W etterquerschnitte und yerhaltnismaBig geringen Wetter- 
mengen.

Demgegeniiber kann man z. B. im 18. Gruben- 
sicherheitsbericht1 von »den bestehenden Schwierigkeiten, 
in besonders stark entgasenden Flózen des westdeutschen 
Stcinkohlcnbergbaues den Grubengasgehalt in den W etter- 
abzugsstrecken der Abbaustreben unter 1 o/0 zu halten« 
lesen, und im Schrifttum verschiedentlich feststellen, dafi 
Zechen Ausnahmegenehmigungen fiir die Oberschrcitung 
der 1 o/o-Grenze bis zu 2 o/oCH, beantragen und auch er
halten — und dies trotz des mehr ais doppelten W cttcr- 
nuerschnittes und der 2- bis 3fachen W etterniengen wie 
im Ostrau-Karwiner Revier.

Der Ruckbau, wic er im Ostrau-Karwiner Revier be
trieben wird, hat nur mit der primaren Ausgasung der 
Kohle selbst zu tun, die nach den Erfahrungen des Reviers 
fiir ein bestimmtes Floz ais annahernd konstant angesehen 
werden kann, wahrend beim feldwiirts gehenden Abbau 
noch die sckundarc CHr Ausstromung hinzukommt. Diese 
iti grofier, stark wechse'nder und vóllig unkontrollierbarer 
Menge im zerkliifteten und porosen Nebengestein ver- 
lagerte Gasmenge wirft der Ruckbau ab, wahrend sie der 
feldwiirts gehende Abbau in seinem engsten Arbcitsfeld 
dauernd und standig mit sich schleppt.

Abb. 8 zeigt dic Ausgasung im Verh;iltnis zur W etter
menge bei dcm ins Feld gebauten Albert-Streb und dem 
aus dem Feld getriebenen Wilhelmine-Streb des Anselm- 
schachtcs. Trotz Erhóhung der W ettermenge steigt im 
ersten Fali der M ethangehalt der W etter rasch und er- 
reicht in kurzester Zeit die 1,5 o/0-Grenze, wahrend beim 
Heimwartsstreb bei annahernd gleicher, sogar verringerter 
W ettermenge die CH,-Ausgasung konstant ist.

DemgemaB sind die W etter- und Fórderstrecken des 
Ostrau-Karwiner Rcvieres bewuBt und im vollen Einklang 
mit seiner Ruckbaufuhrung viel kleiner bemessen ais im 
Ruhrrevier, da es besonders bei geringen Machtigkeiten 
hóchst unwirtschaftlich ware, grofie Streckenprofile mit un- 
gunstigeren Druckverhaltnissen da zu wahlen, wo sie nicht 
notwendig sind. Bei Querschlags- und Streckenauffahrun-

1 Das Grubetisichcrheiiswesen im Deutschen Reich im Jahre 193S 
(Achtzehnter Grubensicherhcitsbcricht). Z. Berg-, H utt.- u. Sal.-Wes. S7 
<1939) S. 253.

gen mit Zentimetern zu rechnen, wic dies fruher im Ostrau- 
Karwiner Revier vielfach iiblich war, ist allerdings ein 
Sparen mit falschen Mitteln am falschen Ort. Wenn schon 
derartig kleinliche Gesichtspunlcte, die eine Grube in Mifi- 
kredit bringen kónnen, fiir die Bemessung von Strecken- 
profilen mitbestimmend sein sollten, dann muli wenigstens 
dafiir gesorgt werden, dafi der Zwischenrauin zwischen 
Fórderwagen und Streckenstofi ausreichend ist, und zwar 
lycht deswegen, weil mail sichcr und gefahrlos einen 
Kohlenzug passieren will, sondern vor allem weil man den 
W ettern bei verstellter Strecke freien Durchgangsquer- 
schnitt geben mufi. Aus diesem Grunde ist es auch falsch, 
in eine auf Ruckbau eingerichtete Grube, die eben durch 
engere Profile gekennzeichnet ist, feldwiirts gehenden 
Abbau hineinzuzwangen, weil die Grundvoraussetzung 
fiir diesen, der groBe W etterquerschnitt, von Hauś 
aus fehlt.

Abb. S. Ausgasung und W ettermenge bei einem ins Feld 
gebauten und einem aus dem Feld getriebenen Streb 

des Anseimschachtcs.

AnlaBlich einer Studienreise im Ruhrrevicr vor 4 Jahren 
bot sich Gelegenheit, mit yerścliiedenen Betriebsleitern 
iiber Abbau auf Bruch und Riickbau zu sprechen. Die 
Ansichten waren stark geteilt; die Yertreter des ins Feld 
gehenden Abbaues hatten fraglos die Oberhaud. Aber viel- 
leicht hat damals einer das Richtige getroffen, der uns 
zur Antwort gab: »Ich bin mir der Vorteile des Brucli- 
riickbaues vollkommen bewuBt, nur kom me ich nicht dazu, 
Ruckbau einzurichten, weil ich hierzu Zeit brauche und 
fiir mich jctzt die Parole lieifit: »fórdern, fórdern und wieder 
fórdern«. Vielleicht ist damit der Kern des ganzen 
Problems erfafit. Es geht um die Frage der Zeit, denn 
zur Umstellung vom Feldwartsbau auf den Heimwartsbau 
braucht man vor allem Zeit, und daher ist der jctzige 
Augenblick bestimmt nicht geeignet. Das Ostrau-Karwiner 
Revier hat, wie bereits erwahnt, fiir die Umstellung in 
geschickter Weise die Zeit der Nachkriegskrisen benutzt 
und in der Erkenntnis, dafi im Ruckbau die grófiere 
Wirtschaftlichkeit und vor allem Sicherheit liegt, diesen 
gefórdert und begiinstigt.

Zum Beweise fiir die auBerordentliche Sicherheit, dic 
der Ruckbau und seine Vorrichtung trotz brisanten 
Schiefiens bieten, seien folgende Zahlen angefiihrt. Im 
Ostrau-Karwiner Revicr ercignete sich in den letzten 
15 Jahren (1. Januar 1926 bis 31. Dezember 1940), ab
gesehen von den drei bereits erwahnten órtlichen Ver- 
puffungen, lediglich 1 Schlagwetterexplosion mit 2T o ten ‘.

1 Schlag\vetlerexplosion auf dem Hubcrtschacht in Hruschau ani 
28. Juni 1927 infolge Durchblasens einer schadhaften Bcnzinlampe.
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Es sind also 111 diesem 15 jahrigen Abschnitt nur 2 Tote folgę der starken Gasausstromung und vor allem groKen
olmc sonstige Verletzte infolge Schlagwetter- und Bruhgefahr, die einzelne Gruben kennzeichnen, un-
Kohlenstaubexplosionen zu beklagen. Hierbei sei besonders bestritten zu den gefahrlichsten Europas zahlen
darauf hingewiesen, daB die Ostrau-Karwiner Gruben in- (SchluB folgt.)

Die Leibeserziehung des bergmannischen Nachwuchses.
Von Rudolf D ie l, Hamborn.

Die planmaBigc Berufsausbildung des bergmannischen 
Nachwuchses wurde seit ihren Anfangen sowohl in ihrer 
Męthode ais auch in ihrer Zielsętzung keineswegs auf eine 
ausgesprocliene Fachspezialisierung im Sinne einer betrieb- 
liclien Leistungssteigerung beschriinkt, sondern bewufit 
darauf ausgerichtet, durch Erfassung und Schulung des 
ganzen Menschen, durch die Entwicklung und Festigung 
seiner Charakteranlagen und seiner Persónlichkeitsw'erte 
sowie durch die Erziehung zu Gemeinschaftsgeist und 
Berufsstolz dem Ideał des deutschen Arbeitcrtyps móglichst 
iiahezukonimen. Es ist selbstverstandlicji, daB sie sich 
dariiber hinaus die durch die Weltanschauung und Lehre 
des Nationalsozialismus erhobene Fórderung nach der 
Heranbildung eines neuen, rassisch gesunden und vo!khaft 
gebundenen Menschentyps zu eigen maclite und ihr durch 
eine lebensvolle, nationalpolitische und weltanschauliche 
Erziehungsgcstaltung gerecht zu w’erden bestrebt ist. 
Wenngleich die Durchdringung ihres Ausbildungs- 
programms — das im Grunde genommen inuner schon die 
Erziehung zur Gemeinschaft im begrenzten Umfange einer 
Arbeitserziehung im Kreise der Betriebsgemeinschaft ais 
einen seiner wichtigsten Bestandteile enthielt — mit dem 
nationalsozialistischen Erziehungsprinzip keine vóllige Neu- 
forinung der Struktur der bergmannischen Nachwuchs- 
erziehung notwrendig machte, so bedeutete sie doch eine 
wesentliche Erweiterung und Vertiefung des Erziehungs- 
wollens und des erziehlichen Wirkungsbereiches der- 
gestalt, daB die Heranbildung des jungen Bergmanns zum 
deutschbewuBten, politischen Menschen nationalsozialisti- 
scher Pnigung ais dem Trager und Gestalter der vólkischen 
Scliicksalsgemeinschaft Richtschnur und Hochziel wurde. 
Damit ist sie, inmitten der anderen Erzichungsmachte des 
Voll<es, hineingestellt worden in dic Gegenwart mit ihren 
grofien vólkischen Zukunftsaufgaben; sie ist in den Dienst 
der deutschen Nationalerziehung getreten.

Entsprechend dieser ihrer Sinngebung und Zielsetzung 
wird der Leibeserziehung des Bergjungmannes naturgemafi 
erhóhter und besonderer W ert beigcmessen. Dabei ist es 
unter Beriicksichtigung der Eigenarten, Gegebenheiten und 
Verhaltnisse der Bergwerksbetriebe verstandlich, dafi dic 
Notwendigkeit der Erziehung vom Leibe her zu einem 
gewissen Teile ihre Begriindung in der Fórderung und 
Erhaltung der Berufstuchtigkeit des einzelnen und der da
mit verbuiidenen persónlichcn und betriebswirtschaftiichen 
Leistungssteigerung sowie in der Verminderung der Unfall- 
ziffern findet. Zum grófieren Teile aber ist dic Erkenntnis 
bestimmend, dafi aus der Leibestiichtigkeit und Gediegen- 
heit des einzelnen der Stolz und der Glaube an das Volk 
erwachst und dafi durch die Entfaltung aller im Leibe an- 
gelegten Kriifte des Kórpers, der Seele und des Geistes 
jene Eigenschaften und Tugenden wie Entschlossenheit, 
Einsatzbereitschaft, Mut, Tatwille, VerantwortungsbewuBt- 
sein, Entscheidungsfreudigkeit geweckt und gestaltet 
werden, dic dem Bergmann ais Kiimpfer fiir die national- 
sozialistische Idee wie ais Kampfer und Soldat der Arbeit 
gleicherweise eignen miissen. In diesem Zusammenhang 
sei auf dic hier erschienene aufschlufireiche Arbeit des 
Direktors Fr. S e n f t ,  Hamborn: »Vom Sinn der deutschen 
Leibesiibungen, mit besonderer Bcriicksichtigung des Be- 
triebssports im Bergbau« yerwiesen1.

Die hentige Form der Leibeserziehung ist eine wahr- 
liaft politische und vólkische. In der klar ausgerichtetcn 
Wirklichkeit ihrer Arbeit ist die leibeserzieherische Be- 
treuung zu einem der kriiftigsten und sicherstcn Grund- 
pfeiler des erzieherischen Geschehens des politischen 
Volkslebens geworden. Ais absolut vólkische Leibes- 
erziehung ist sie aufgebaut auf Rasse, Volkstum, Fiihrertum 
und Gemeinschaft und nimmt von dort her ihre Kraft, ihre 
Verpflichtung und ihren Antrieb. In gleichem Mafie, in 
dem sie aus den irrigen Anschauungen einer liberalistischen 
Vergangcnheit zu diesen Wurzeln unseres Volkes zuruck-

r  Oluckauf 76 (1940) S. 280.

fand, wrurde sie Kiinder und Ausdruck des vólkischcn 
Einheitswillens, des vólkischcn Lebens und der Lcbens- 
haltung. In ihr offenbart sich dic arteigene Wcsenhaftigkeit 
des deutschen Volkes, und sie ist daher in hervorragender 
Weise geeignet und berufen, auf die artgemafie Gestaltung 
der vólkischen Gegenwart und Zukunft fruchtbar ein-
zuwirken.

Die kórperliche Erziehung der Zeit vor der Macht- 
ergreifung, die in jhrer Form und Methode durch den 
Dualisinus Kórper-Geist bestimmt wurde und demgemafi 
den Kórper ais W erkzeug und Sklaven der Seele be-
zeichnete und entsprechend behandelte, fiihrte zwrangs- 
liiufig zur Zersplitterung, Spaltung und Vernichtung aller 
Persónlichkeitswerte. Die neugestaltende dynamische Kraft 
des nationalsozialistischen Erziehungswillens hat diesen 
Zwiespalt verschwinden lassen und an seine Stelle die 
Auffassung von der Leib-Seele-Einheit gesetzt, die in 
Kórper und Geist nicht getrennte oder sogar gegensatzliche 
Faktoren, sondern zwei sich wechsclseitig bedingende, 
harmonisch wirksame Erschcinungsformen des inensch- 
lichen Seins erblickt. Damit geht die nationalsozialistische 
Leibeserziehung weit iiber den Begriff einer physiologisch 
und individualistisch orientierten Leibesiibung hinaus. Ais 
verantwortungsbewufite, auf Gemeinschaftsdienst aus- 
gerichtete, ziel- und pflichthafte Erziehungsarbcit erfafit
und bildet sie den Menschen in seiner kórperlichen und
geistigen Gesamtheit und wird in der Anwendung der im 
Kampf um die Macht gewonnenen Erziehungserkeiintnisse 
zur echten und wahren Leibeserziehung. Ihr Ausgangs- 
punkt und Kern sind der Kampf und die kampferische 
Leistung, ihr Ziel ist die Bildung eines harten, unbeug- 
samen Willens, der die eigene Schwiichc iiberwindet und 
die eigene Starkę unter Beweis stellt. Der Kampf ist der 
Vater aller Dinge. Kampf ist fiir ein lebenstiichtigcs Ge- 
schlecht der alleinige Mafistab fiir seine Daseins- 
bereclitigung. Der Kampf bestimmte und entschied Leben 
und Geschichte unserer Ahnen. Aus dem Kampf ist der 
Nationalsozialismus geboren, durch fanatischen Kampf ist 
ein neues Deutschland geschaffen, ist der deutsche Mensch 
ein anderer geworden. Durch Kampf soli unsere Jugend zu 
einem Geschlecht heranwachscn, das die Ewigkeit unseres 
Volkes garantiert. Kampf und stetes Wagnis ist die Arbeit 
des Bergmanns, ist sein unabliifiliches Ringen mit der Erde, 
mit der Materie. Wie kaum ein anderer, mufi er tagaus, 
tagein fiir seine kampferische Lebensauffassung den Tat- 
beweis antreten, muli schwrerste Verantwortung auf sich 
nehmen, die auch vor gróBtem Risiko und vor jedweder 
Gefahr nicht zuriickschreckt. Umso wichtiger ist daher 
seine Erziehung zu kraftvollem Entscheid und persónlichem 
Einsatz. Es gilt also, der bergmannischen Jugend 
kampferische Aufgaben zu steilen, ihr Gelegenheiten und 
Kainpfhandlungen zu schaffen, in denen sie ihre kórper
lichen und charakterlichen Anlagen entwickeln und ihre 
Krafte erproben, bew'eisen und immer aufs neue crhiirten 
kann. Und nur im Kampf wachsen die Krafte des Willens 
und der Tat, nur im Angriff und in der Verteidigung 
werden vorhandene Anlagen und erw'orbene Fahigkeiten 
lebendig. In kainpferischen und kritischen Situationen, im 
Einsatz und in der Entscheidung stahlt und hartet sich 
der Charakter; steter Kampf verleiht der Jugend Kraft- 
gefiihl und Kraftbewufitsein und schafft damit die not
wendigen Voraussetzungen fiir das Verantwortungsgefiihl 
und Verantwortungsbewufitsein des zukiinftigen Lebens.

Wie kaum ein anderes Gebiet der bergmannischeji 
Jugenderziehung bietet die Leibeserziehung im Kainpfspiel, 
im' Wettkampf mit den Dingen und dem Gegner, der reich 
an Zufallen und Wechselfallen aller Art ist, eine Fiille von 
Iebensnahen Lagen, die Einsatzbereitschaft, Mut und Ent
scheidungsfreudigkeit des Bergjungmanns dauernd auf dic 
Probe steilen. In der Auswertung und Verwirklichung 
dieser in ihr liegenden Móglichkeiten forint und gestaltet 
die Leibeserziehung gleich den erzieherischen Ein- 
richtungen der Bewegung den Typus des Arbeitssoldatcnj
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des Kampfers, der tief ver\vurzejt im berufliclien Brauch- 
tum und deutschem Volkstum, ais T rager der national- 
sozialistischen Weltanschauung in seiner Haltung und 
Handlung Diener des nationalsozialistischen Staates und 
seines Volkes ist.

Das Mittel der teiblichen Erziehung ist die den ganzen 
Menschen erfassende und umfassende iebendige Bewegung, 
die alle im Leibe angelegten Krafte des Kórpers und der 
Seele zur ErschlieBung und Steigerung bringt. Der W eg 
iiber den Leib zum ganzen Menschen ist der iruchtbarste 
Weg erzieherischer W irksamkeit, denn gesunde Jugend ist 
immer leibesfreudig. Die unter einsichtiger und sorgfaltiger 
Anpassung an die kórperliehen und seelischen Krafte der 
noch in der Entwicklung befindlichen Bergjungleute ge- 
stellten Aufgaben werden daher an den ganzen Menschen 
gerichtet und erfordern den ganzen Menschen innerhalb 
der Grenzen seiner vorhandenen Leistungsfahigkeit. Die 
in freiwilliger und selbstandiger Cbungsarbeit durch die 
Jungen selbst erfolgende Lósung der Aufgaben verlangt 
also nicht nur eine kórperliche Leistung, sondern auch 
einen Einsatz seelischer Krafte. Die angestrengte Selbst- 
tatigkeit erzieht zur Ausdauer, Hartę und Beharrlichkeit; 
sie stahlt den Erfolgswillen, fiihrt zur unbeirrbaren Selbst- 
standigkeit und yeneiht Selbstzuversicht und jenes Selbst- 
gefiihl, das einmal śtolz macht auf die eigene Kraft und 
die wachsenden Fiihigkeiten, das aber zum andern auch 
mit Bescheidenheit und ruhiger Zuriickhaltung verkniipft 
ist. Bei aller Freiheit ihres Handelns jedoch wird von den 
Jungen die Erfullung energisch gefórdert, denn erst dann 
werden die Aufgaben »die Freiheit lassen« erzieherisch 
wertvoil. Jede gelóste Aufgabe bedeutet eine Steigerung, 
ein Wachstum der kórperliehen und geistigen Krafte, jede 
neue Aufgabe wird im Verhaltnis des Wachsens der Krafte 
schwieriger. Jede Aufgabe ist eine kampferische, die eine 
Auseinandersetzung mit ihr, ein Ringen um das Ziel und 
den W illen zur VoIIendung notwendig macht und voraus- 
setzt. Die Auswahl, Zusanimensetzung und Durchfiihrung 
wirklich wachstumsfórdernder und kampferisch betonter 
Ubungen erfordert daher eine ausgepragte Feinfiihligkeit 
und Sicherheit in der Menschenbeurteilung und Menśchen- 
fiihrung, die die vorhandenen Móglichkeiten erkennt und 
ausnutzt und in der fachtechnischen und erzieherischen 
Einwirkung yorarbeitend, unterstiitzend, ordnend und 
lenkend ihren EinfluB geltend macht. Eine Lehre im iib- 
lichen Sinne kennt daher die Leibeserziehung des berg
mannischen Nachwuchses nicht; gebunden in Ziel und Auf
gabe, frei jedoch in W eg und Weise erfolgt die Erziehung 
sowohl durch die Ausbildung ais auch wahrend der Aus
bildung.

Das lebensnahe Denken unserer Zeit brachte die Er- 
kenntnis, daB der Mensch nicht ais Einzelwesen, sondern 
ais Glied der Gemeinschaft heranwachst und daB er deshalb 
fur die Gemeinschaft und in der Gemeinschaft erzogen 
werden muB. In sinngemaBer Anwendung dieses Er- 
ziehungsgrundsatzes triigt auch die Leibeserziehung der 
jungen Bergleute den Charakter der Gemeinschafts- 
erziehung. GewiB ist die Einzelausbildung im Hinblick auf 
das unterschiedliche Leistungsvermógen des einzelnen und 
unter Berucksichtigung seiner nach Anlage und Charakter 
verschiedenen seelischen und sachlichen Einstellung zur 
Kórperiibiing yielfach unerlaBlich. Ihr Ziel jedoch ist und 
muli die entwickelte und selbstbewuBte Persónlichkeit 
sein, die sich dariiber klar ist, daB alle ihre Leistungen 
immer nur moglich sind in der Zusammenwirkung mit 
anderen und unter Benutzung und Anwendung der Er
fahrungen ihrer mitschaffenden Kameraden und der vorher- 
geschaffenen W erte voraufgegangener Kameraden. Nur 
durch die Eingliederung in die Gemeinschaft ist die Ent- 
faltung und Reife aller Anlagen der Jugendlichen moglich. 
Und erst dann hat jede Einzelleistung ihre innere Recht- 
fertigung gefunden, wenn der einzelne begriffen hat, daB 
er seine Fiihigkeiten und Fertigkeiten deshalb vervoII- 
kommnen muB, um ein desto brauchbareres Glied der Ge
meinschaft zu sein und daB sein W ert gemessen wird an 
der Leistung, die er fiir das Ganze vollbringt oder zu 
geben bereit ist. Je gróBer die geforderte Leistung ist, umso 
straffer und disziplinierter muB sich der einzelne der Ge- 
samtheit ein- und unterprdnen und umso enger und fest- 
gefugter wird sich die Gemeinschaft zusammenschlieBen. 
In dieser gilt dann nicht der einzelne, sondern der ihr ver- 
pflichtete Gefolgsmann, in ihr tritt das eigene Ich gegen- 
uber dem groBen Ganzen zuriick, in ihr wird der ge- 
schlossene, disziplinierte Wille, die geballte Kraft und die

Leistung aller jedem sichtbar und zu einem groBen Er- 
lebnis.

Darum auch steht im Mittelpunkt der Leibeserziehung 
der Bergjungleute die Gemeinschaft, die »Mannschaft:.. 
Diese ist keine Vielheit, sondern eine Iebendige, ver- 
schworene Einheit, die Symbol ist fiir die groBe Volks- 
gemeinschaft uud die ihren letzten Sinn im Śtaate hat. In 
der geschlossenen Kampfgemeinschaft entfaltet sich die 
Kameradschaft zur schónsten Bliite, in der Mannschaft 
werden die Krafte des einzelnen verdoppelt, ja vervielfacht; 
sie ist der Quell, der die Krafte aller immerwąhrend er- 
neuert. Die Mannschaft erzieht, sie ist nicht eine bloBe 
Gliederung, sondern ist sich selbst vorwartstreibender Wille 
zur Tat und Leistung. In der Mannschaft steigert sich die 
Begeisterungsfahigkeit zur hóchsten Einsatzfreudigkeit und 
-fahigkeit, in ihr wird der kampferische Geist ais einer der 
artgemaBen Grundw'erte deutschen W esens bewruBt und 
bevorzugt eingesetzt. Die Mannschaft ist der Trager der 
Leibeserziehung, sie bestimmt die Unterrichtsfuhrung, auf 
sie sind alle ErziehungsmaBnahmen ausgerichtet. Dem
entsprechend stehen alle mannschaftsmaBigen Ubungs- 
formen im Vordergrund. Die ein fur alle Mai eingeteilten 
und feststehenden Mannschaften sind keine nach dem Grad 
der Leistung kunstlich gebildeten Geineinschaften, keine 
Leistungsriegen also, sondern sie vereinigen Bergjungleute 
verschiedenster Befahigung und Begabung, so daB bei den 
W ettkampfen nicht der Sieg der einen oder anderen Mann
schaft von yornherein feststeht, sondern erst nach hartem 
Kampf aller gegen alle errungen wird. Es ist erziehlich 
ungemein wertvolI, daB in diesen Kampftrupps Starkę 
neben Schwachen, Gewandte neben Ungeschickten, Ent- 
schlossene neben Hilflosen stehen, denn aus dem Ein- 
stehen des einen fur den anderen und aus der gegen- 
seitigen Hilfe und Anlehnung ergeben sich Gemeinschaft, 
Fuhrung und Gefolgschaft.

Innerhalb dieser Erzieliungsweise wird naturgemaB der 
Fuhrerauslese und -erziehung gróBte Aufmerksamkeit ge- 
schenkt. Dem nationalsozialistischen Erziehungsgrundsatz 
sjugend soli durch Jugend gefiihrt werden*, wird in weit- 
gehendster Weise entsprochen. Jeder Mannschaft ist ein 
Fiihrer vorgestel!t, dessen Auswahl sich nicht nur auf 
solche Bergjungleute beschrankt, die sich auf Grund be- 
kannter und • bewiesener Fiihrereigenschaften gewisser- 
maBen von selbst empfehlen, sondern sich insonderheit 
auf die Jungen erstreckt, dereń zwar yorhandene, aber nur 
andeutungsweise in die Erscheinung getretenen Fiihrer- 
anlagen durch ihren Fuhrereinsatz zur volIen Entwicklung 
gelangen. Nicht immer sind diese Jungen gerade die 
turnerisch und sportlich veranlagtesten und befahigsten; 
dafur aber ąualifizieren sie sich durch gesunden Menschen- 
yerstand, Ehrlichkeit und unbestechliche Gesinnung und 
Kameradschaftlichkeit, die auch durch die andern Jungen 
anerkannt werden, zur Berufung in die Fiihrerstellung. Sie 
sind auch meist die sichersten Garanten fiir eine erfolg- 
versprechende und verantwortungsfreudige Waltung ihres 
Fuhreramtes. Aus ihren Reihen kommen fast durchweg 
jene Fiihrer, die ais ganze Kerle ein unversieglicher Kraft- 
quell ihrer Mannschaft werden, die nie versagen, die be- 
geistern, mitreiBen, die unverwiistliche, frische Drauf- 
ganger sind.

Es ist eine altbekannte und immer sich wieder neu 
bestatigende Tatsache, daB Spiel, Kampf und Mannschaft 
ais Urerlebnisse und entwicklungsbedingte Bediirfnisse des 
jungen Menschen das Selbst- und Ehrgefuhl ais wesentliche 
Anregungsfaktoren wirksam machen, dadurch die StoB- 
kraft des Tatigkeitstriebes steigern und gleichzeitig die 
Bew^egungslust und Schaffensfreude erhóhen. In dieser 
Erkenntnis und aus der Uberlegung heraus, die durch 
die mannschaftsbezogene Methode der Leibeserziehung 
gelósten, sich geradezu auslebenden Krafte auch fiir die 
iibrigen Erziehungs- und Unterrichtsgebiete der Aus
bildung des bergmannischen Nachwuchses rfutzbar zu 
machen, gliederte der Vert‘asser in die mannschaftliche 
Erziehungsweise des Turn- und Sportunterrichts auch den 
berufskundlichen und wissenschaftlichen Unterricht der 
Bergberufsschule ein. Und um die Anwendungsfahigkeit 
und die Auswirkungen der M annschaftsbewertung geistiger 
Arbeit aufs griindlichste zu erproben, wrnrde der erste Ver- 
such bei einer Fórderklasse, d. h. einer Klasse, die gebildet 
ist aus Hiifsschulern und Volksschulern aus dem 5. und 
6. Schuljahr, unternommen. Nunmehr saBen die Bergjung
leute in ihren Banken nicht mehr nach dem Alphabef, 
sondern jede Mannschaft hatte eine Bankreihe fiir sich.
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Unii nun seizte sieli der Wettkampf der in der Turnhalle 
und auf dem Sportplatz seit langer Zeit gebildeten und 
bewahrten Kampfgemeinsclfaften, diesmal aber mit dem 
Kopf in der Schulstube fort. InAnlehnung an die Praxis des 
Turn- und Sportunterrichts. die erzielten Mannschafts- 
leistungen nach Punkten oder Toren zu bewerten, erfolgte 
auch im Kampt der Her/en und Hirne punktmaBig die Be- 
urteilung vom einzelnen weg zur Mannschaft hin. Eine 
Punkteskala fiir alle schulischen und hauslichen Arbeiten 
war bald gefunden. Selbstverstandlich waren in diese auch 
die inner- und aulierschulische Haltung der Schiiler und 
ihr Verhalten zu den Bestiinrmmgen der Schulordnung 
(Zuspatkommcn, Sch'ulversaumniS usw.) einbegriffen. Die 
jeweils erzielten Punkte wurden vom Mannśchaftsfuhrer 
notiert, die Durchschnittsnote schnell errechnet und so der 
Stand der Mannschaften unterrichtstaglicli festgestellt. 
Monatssieger war die Mannschaft, die die beste Durch- 
schnittsleistung innerhalb dieser Zeitspanne aufwies.

Und siehe da, dieser geistige Mannschaftskampf 
zcitigte ein unerwartet erfreuliches Ergebnis. Der Unter- 
richt erfuhr eine ungeahnte Belebung, die Aufmerksamkeit 
stcigerte sich, das Interesse wurde lebhafter, Saumige 
wurden munter und frisch, Faule bequemten sich mehr uiid 
mehr zur Mitarbeit, Schwache bemuhten sich, durch bessere 
Leistungen der jMannschaft zu dienen, die schriftlichen 
Aufgaben aller Schiiler verriete;i grófite Sorgfalt in ihrer 
Anfertigung sowie gedankliche A:beit und Originalit.:it in 
ihrem Aufbau. Aus der Verpflichtung zur Gemeinschaft 
erwuchsen Ehrgefiihl, Gewissenhaftigkeit und Verant- 
wortungsbewuDtsein empor, gleichsain ais durchbrachen 
sie Schichten von Schutt und Asche, darunter sie bislang 
begraben. jungen, die allen individuel!-erziehlichen Ein- 
wirkungen, allen ihre Ehre packenden oder bezweifelnden 
MaBnahmen und Kritiken gegeniiber unempfindlich und 
unangreifbar blieben, setzten plotzlich ihren Ehrgeiz und 
ihren Stolz darin, durch die vollstandige Abstreifung ihrer 
Gleichgiiltigkeit und duinpfen Tragheit, durch nie ver- 
mutete Einsatzbereitschaft und nicht gekannte Lcistungs- 
freude mit der GesamtstoBkraft ihrer Mannschaft zu ver- 
schmelzen. Zusehends nahm die Zahl der Versauranisse ab, 
und VerstóBe gegen die Schulordnung waren kaum noch 
/ti verzeichnen. Der W ettkampf der Mannschaften erfiillte 
die Klasse mit einem neuen, andersgearteten Geist und 
waridelte ihr Gesicht von Grund auf.

Der Erfolg dieses ersten gelungenen Versuchs liilit es 
geraten erscheinen, die von der Leibeserziehung her- 
kommende M ethode der Mannschaftserziehung zum Fun
dament des organisatorischen Aufbaues des gesamten 
Unterrichts der Bergberufsschule und dariiber hinaus zur 
Grundlage der Berufserziehung des bergmannischen Nach- 
wuchses uberhaupt zu machen. Sie entspricht dem heutigen 
Erziehungsstreben, wird dem Charakter und den Be- 
durfnissen der Jugend gerecht, niitzt und verwertet ihre 
in der Mannschaft und im Kampf freiwerdendeu Krafte unii 
erzieht die jungen Bergletite durch Jahre hindurch und 
iiber Jahre hinaus zum Kameradschaftsgedanken und Ge- 
ineinschaftssinn. In den Kainpfgemeinschaften der HJ., SA., 
i f  ist das Erziehungsprinzip der Gemeinschaft, der Mann
schaft wirksam; auf dem Mannschaftsgedanken baut sich

der Reichsbenifswettkampf, der Leistungskampf der 
deutschen Betriebe auf, er solite auch dem gesamten berg
mannischen Erziehungssystem Inhalt und Fonn geben.

Die Leibeserziehung der Bergjungleute ware eine 
unyollstandige, wenn sie nicht iiber die Kórperreife und 
Leistungsreife zur Wehrreife fiihrte. Entsprechend der 
durch die ministerielleu Richtlinien fiir Leibeserziehung 
in Jungcnschulen« gesc'iaffenen Neuordnung der korper- 
lichen Erziehung, verzichtet sie auf die Einbezichung mili- 
tarischer Elemente und erzieht die bergmannische Jugend 
unter Ausschaltung alles Militansch-Technischen im Sin i 
einer biologisclien Entwickiungsfiihrung so, dali sie beim 
Eintritt in die Wehrmacht korperlich und haltungsinaliig 
fiir die neue Aufgabe aufs beste geriistet ist. Sie ist daher 
keine militarische Ausbildung im eigentlichen Sinne des 
Wortes, sondern vielmehr eine W ehrvorbereitung, die iiber 
die korperliche Ausbildung hinaus durch Willens-, 
Charakter- und Haltungsschulung Grundlagen und Vor- 
aussetzungen der militarischen Erziehung durch die Wehr
macht schaffen will. Sie ist die Vorstufe der Wehrmachts- 
erziehung; aus ihr gehen die bestvorgeformten Rekruten 
hervor. Sie ist soldatische Jugenderziehung, ste!lt die 
Bergjungleute bewufit unter die soldatischen Gesetze, 
pflegt und fórdert die soldatischen Kardinaltugenden 
Hartę, Gehorsam, Autoritat, Manneszucht und weckt jene 
innere Bcreitschaft und Empfanglichkeit, die fur dic Er
ziehung zum vollkoinmcnen Soldaten wichtig und tiner- 
laBlich ist. In ihrem Endergebnis erstrebt sie korperliche 
Wehrkraft, sittliche Wehrbereitschaft und geistiges Welir- 
verstandnis. Weg und Ziel weisen ihr die W prte des 
Fiihrers »Man gebe der deutschen Nation sechs Millionen 
sportlich tadellos trainierte Kórper, alle von fanatischer 
Vaterlandsliebe durchgluht und zu hóchstem Angriffsgeist 
erzogen, und ein nationaler Staat wird aus ihnen, wenn 
notwendig, in nicht einmal zwei Jahren, eine Armee ge- 
schaffen haben, wenigstens insofern ein gewisser Grund-
stock fur sie vorhanden i s t .............Dic korperliche Er-
tiichtigung soli dem einzelnen die Uberzeugung seiner 
Uberlegenheit einimpfen und ihm jene Zuversicht geben, 
die ewig nur im BewuBtsein der eigenen Kraft liegt. . . .«

Voin Leibe ausgehend, die Seele ergreifend und mit 
den ihr eigentiimlichen Erziehungsmitteln zur Gemeinschaft 
und Wehrhaftigkeit erziehend, ist die Leibeserziehung des 
bergmannischen Nachwuchses somit eine totale und dabei 
organische Aktivierung des ganzen Menschen und seiner 
leiblich-seelischen Krafte. Sie forint deutsche Bergjung
leute zu deutschen Menschen. Sie erzieht tatbereite Berg- 
manner, deren Stolz es ist, vorbi!d!iche Diener ihres Volkes 
zu sein und ais erste Soldaten der Heimatfront einzustehen 
fiir Pflichterfullung bis zum letzten. Ais Glied der das ganze 
Volk umfassenden nationalsozialistischen Erziehungs- 
ordnung tragt sic innerhalb der bergmannischen Berufs
erziehung dazu bei, den deutschen Bergmann zu einem der 
entscheidenden und tragenden Faktoren deutscher Arbeit 
zu machen, der im Verein mit dem Heldentum deutscher 
Soldaten unsers Fiihrers gigantisches Werk der Befriedung 
und Neugestaltung Deutschlands und Europas sichern und 
vollenden hilft.

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

Von den fiir die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 
1941 vorgesehenen Vortragen seien nachstehend die fiir den 
Bergbau und die in engerer Beziehung zu ihm stelienden 
technischen Gebiete besonders in Betracht kommenden ge
nannt.

Dipl.-Ing. K ie te r ,  Berlin-Siemensstadt: Gewinnungs- 
und Lademaschinen im russischen Steinkohlenbergbau, am 
10. Oktober; Architekt F ra n z iu s ,  Hamburg: Technische 
und architektonische Probleme im Wohnungsbau, am 
17. Oktober; Dr. K o h le r , Berlin: Licht u n d  Elektrotechnik, 
am 23. O ktober; Oberbaurat L o re n z , Mahrisch-Trubau: 
BehelfsmaBige Wohnlager im Ruhrkohlenbezirk, Ende 
Oktober (genauer Termin wird noch angegeben); Diplom- 
Bergingcnieur B re d e n b ru c h , Essen: Bekampfung von 
Grubenbranden, am 7. November; Dr.-Ing. G u m z, Essen: 
Probleme der restlosen Vergasung, am 20. November; Dr.- 
Ing. R e t te n m a ie r ,  Duisburg-Hamborn: Entwicklungs- 
stand der restlosen Vergasung, am 20. November; Direktor

Dr.-Ing. e. h. F. S c h u lte ,  Essen: Planung neuzeitlicher 
Dampfkraftwerke, am 27. \ovem ber; Dr. phil. E ise n -  
s te c k e n , Dortmund: Neuzeitliche Korrosionsschutzmafi- 
nahmen bei Eisen und Stahl, am 3. Dezember; Dr.-Ing. Chr. 
S chm id t, Essen: Regleranlagen in derGroBgasversorgung, 
am 4. Dezember; Dozent Dr. habit. Gg. R. S c h u ltz e , 
Braunschweig: Die Theorie der Spaltung und Hydrierung, 
am 5. Dezember; Dr.-fng. F i tz ,  Essen: Neue Entwicklung 
in der Kokereitechnik, am 12. Dezember; Dr.-ing. Diplom- 
Bergingenieur O. M u lle r ,  Essen-Bergeborbeck: Das
schlagende Bohren mit Hartmetallschneiden, am IS. De
zember; Dr. phil. S c h e e r ,  Essen: Die synthetische Her
stellung von Benzin aus niedrigmolekularen Kohlenwasser- 
stoffen am 19. Dezember; Dr. S p e th m a n n , Essen: Neue 
Forschungen iiber Entstehung und Entwicklung des Ruhr- 
bergbaues, am 21. Dezember.

Ausktinfte allgemeiner und geschaftlicher Art sowie 
uber den Kartenverkauf erteilt die Geschaftsstelle des 
• HausesderTechnike, Essen. HollestraBe la , Postfach 234, 

' Fernruf 24241.
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P A T E N T B E R I C M T
G ebrauchsm uster-E in tragungen1,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 25. September 1941. 
lOa. 1508 323. Heinrich Koppers GmbH.. Essen. FuUwagcu fur Koks- 

ófen o. dgl. 5. 7. U.
lOa, 1508462. Oscar Grocning, Bcrlin-Halcnsec. uud Otto Weigel. 

Berlin. Holzkohlenstiick aus Xylit. 3. 3. 41.
lOb, 1 508326. Wilhelm Georg Woltjen, Falkcuberg (Bez. Bremeu). 

Fórdcryorrięhtung an Schneidmaschinen fiir die Ffilmmg und den Vorschub 
yon Torfplatten, besonders fur Feueranziindcr. 12. 7. 41.

lOb, 1508511. Dynamit-AG. yormals Nobel & Co., Troisdorf (Bez. 
Koln). Feuerauzunder. 7. 2. 41.

35a, 1508449. Heinrich Rohlchr. Dusseldorf. Sicherheitsyorrichtung 
fur Umlaufaufzuge: 28. 7. 41.

35af 1508509. Munzncr Maschiiienbau Obergruua, Obergruua iiber 
Freiberg (Sa.). Vorrichtung zum Festhalten yon Fórderwagen auf Fordcr- 
kórben. 23. 8. 41.

81 e, 1508 343. Siemens & Halskc AG., Bei lin-Siemensstadt. Anord
nung zum Messen der Temperatur von Schuttgut in Silos o. dgl. 23. 7. 40. 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

81 e, 1 508 396. A. W . KauiO GmbH., Wurzen (Sa.). DrahtfÓrdcrgurt. 
23. 7. 41.

81 e, 1508535. Stephan, Frólich & Klupfcl AG.. Petrowitz bei Katto- 
witz. Verstrebung der Tragbócke von Fórdcrbandstraflen. 8. 3. 41.

1 In deu Gebrauchsmuster- uud Patentaumclduugen, die am SchluB mit 
dcm Zusat/. *Osterreich« und Protektorat Bóhmen und Mahren* yersehen 
sind. ist die Erklarung abgcgeben. daB der Schutz sich auf das Land Oster
reich bzw. das Protektorat Bóhmen und Mahren erstrecken soli.

Paten t-A nm eldungen1,
die vom 25. September 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen. 
la ,  32. B. 182280. Erfinder: Dr.-Iiig. Ernst Bicrbrauer, Leoben (Ost- 

mark). Anmelder: Dr.-Ing. Ernst Bierbrauer, Leoben (Ostmark) und Mctall- 
gesellschaft AG., Frankfurt (M ain). Verfahren zum mechanischen Trenncu 
von grobkórnigeu Stoffgeuiiśchen. 8. 3. 3S. Osterreich 25 .9 .37 . Osterreich.

5c, 9/10. M. 144 547. F. W. Moll Sóhne. Witten (Ruhr). Eiserner 
Grubcnausbau. 16 .3 . 39. Protektorat Bóhmen uud Mahren.

lOa, 5/15. IC. 154239. Erfinder: Dr.-Ing. c. h. Heinrich Koppers,
Essen. Anmelder: Heinrich Koppers, GmbH.. Essen. Kammcrofcn zur Er- 
zeugung von Gas uud Koks. 26. 4. 39.

lOa, 24 01. C. 54721. Erfinder: Joscf Schafcr, Dortmund. Anmelder: 
1’. J. Collin AG., Dortmund. Spulgasschwclycrfahren. 23 .1 .39 . Protek
torat Bóhmen und Mahren.

10a, 33/01. P. 73927. Erfinder: Dr.-Ing. Curt Gerdes, Berliu-Lank- 
witz. Anmelder: Julius Pintsch KG.. Berlin. Verfahrcn zum Schwelen von 
staiibfórmigcn Brennstoffen. 3. 10. 36.

10a, 36/01. W . 97448. Charles Burton Winscr, London. Verfahreu 
/n r  Gewinnung von stuckigein Halbkoks. 4. 11. 35.

lOa, 36/12. K. 151516. Erfinder, zugl. Anmelder: Friedrich KrauB,
Wicu. Einrichtung zur BrennstoffvercdIung durch Einwirkuug warmefuhreu- 
der, gasfórmiger Stoffe auf Rohbrennstoffe. 6. 8. 38.

lOb, 3/04. K. 141 594. H erbert Kurth. Speyer (Rhcin) und Dr. Theodor 
Oelenheinz, Mannheim. Bindemittel fur dic Brikettierung fester Brcnnstoffe. 
20. 3. 36.

35a, 9/12. M. 142828. Erfinder: August Fastenrath ,'  Bochum. An
melder: Maschinenfabrik Mónninghoff, Bochum. Abdruckvorrichtung fiir
Fórderwagen. 20 . 9. 38.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U'
(E in e  E rk la ru n g  d e r  A b k u rzu n g en  i s t  in N r . l  a u f den  S e ite n  25— 27 v e rd f fe n tl ic h t .  * b e d e u te t  T e x t- o d e r  T a fe ia b b i ld u n g e n j

G eolog ie  und Lagerstattenkunde.
Loihringen. Falkę, H .: O b e r  d ic  K oh len  vo  r kon i m en im

1 o th  r in g i s c h e n  A n te i l  d e s  S a a r  k o h lc n b c c k c u s .  Bergbau 54 (1941) 
Nr. 18 S. 230/32*, Nr. 19 S. 239/40. Kennzeichnung der Ausbildung der un- 
tereu uud der oberen Saarbriicker Schichten sowie der O ttweilcr Schichten 
iu dem genannten Gebiet. Schrifttum.

Harz. von Velthcim, Franz Wilhelm W erner: G c o g n o s  t i s ch  e Be - 
t r a c h  t u n g  d e r  a! te n  S an  ds t e i u f o r rn a t i on  am H a rz  u n d  in den  
u ó r d l i c h  u n d  ó s t l i c h  d a v o n  g e l e g e n e n  L a n d s t r i c h e n .  Jb. 
Hallcsch. Verb. 18 (1940) S. 15 292*. Verbreitung der Formation im a ll
gemeinen. Kennzeichnung der Formation. Beschreibung der verschiedeucn 
Formationsgruppen, im besonderen der Steinkohleuablagerung von Lóbcjiin.

Bergtechnik.
Abbau. Ki'ehula, Franz: A b b a u  s c h w a c h e r  F ló z e  b e i  s t c i l e r  

u n d  h a l b s t e i l e r  L a g e r  u n g  u n te r  E i n s a tz  d e s  K e g e l f o r d e r e r s .  
Gluckauf 77 (1941) Nr. 39 S. 553/57*. Bauart uud Arbeitsweise des Kegel- 
fórderers..Einsatz und Organisation der Arbeit. W irtschaftlichkeit.

Fórderung. Muller, Bruno: D ie  z u r  Z e i t  g r ó B te  F ó r d e r -
m a s c h in e  a u f  e in e m  d e u ts c h e n  V c r b u n d  b e r g w e r k .  Montan. 
Rdsch. 33 (1941) Nr. IS S. 358* • Beschreibung der Bauari, der Arbeitsweise 
und der Hilfseinrichtungen.

Altgemeines. Beticr, M. G .: No t e s u r  un y oy a g e  d’e t u d e s  en 
r .R .S .S .  a 1’o c a s s io n  du C o n g r e s  G ć o lo g iq u c  de M o sc o u  
j u i l l e t - a o u t  1937). Ann. Mirics France 16 (1939) S. 195/267*. Bericht 
iiber eine geologisch-bergmanuische Studienrcise durch die Bergbaubezirke 
Rulllands. Kcnnzeichuung der wichtigsten Mineralvorkommeu und ihrer 
bergmannischen ErschlieBuug.

Schlagwetterausstrómung. W ijffels, F. C. M. und W. de Braaf: E en 
y e r s t e  r k t e  m i j n g a s u i s t r o m i n g  o p  s t a a t m i j n  » H e n d r ik  . 
Geol. Mynbouw. 3 (1941) S. 241 47*. Beobachtung uud Erklarung einer ver- 
starkteu Grubengasausstrómuug auf der hollandischen Staatsgrube Hcndrik.

Grubensićherheit. Breyre, Adolphc: R a p p o r t  s u r  le s  t r a v a t ix  
de  1940 1’I n s t i t u t  N a t io n a l  d e s  M in e s  F r  a mc r i e s -  P a t u - 
r a g  e s. Ann. Mines Belg. 42 (1941) S. 1/6S*. Bericht der bclgischen Ver- 
suchsstrecke uher die im Jahre 1940 durchgefuhrten Untersuchungen und 
Forschungsarbeitcn: Sprengstoffwesen, Lampen, eiektrische Gcratc, Staub- 
bekampfung, Atemgeriite, Diesellokomotiycn usw.

Breyre, A. und J. F ripiat: Le m a t e r i e l  e l c c t r i q u e  a n t i g r i -  
s o u t e u x  a 1’I n s t i t u t  N a t io n a l  d e s  M in e s .  Ann. Mines Belg. 42 
(1941) S. 69/211*. Vorschriften fur die Anwendung des elektrischen 
Stromes untertage. Entwicklung der verschiedenen schlagwettersichcren 
Vorrichtungen und Gerate.

Lewien, E.: E i e k t r i s c h e  B e t r i e b s m i t t e l  f u r  s c h l a g w e t t e  r- 
u n d  e x p l o s i o n s g e f a h r d e t e  B e t r i e b e  d e s  B e r g b a u e s .  Bergbau 54 
(1941) Nr. 19 S. 233'39*. Kennzeichnung der schlagwettergcschutzten und 
der explosionsgcschutztcn Bauarten. Untersuchungen und Prufung derar- 
tiger Betriebsmittel. Ausfuhrungen von Betriebsmitteln schlagwetter- uud 
e x p 1 os i onsge s ch u t/1 e r Bauart fiir deu Bergbau. Gestaltung von Anlagen mit 
Staubexplosionsgcfahr.

A ufbereitung und Brikettierung.
Aufbereitung. Gótte. August: N e u e r u n g e n  in  d e r  S te  in k o  h i e n -

a.u f b e r e i t u n g  1938—1939. Gluckauf 77 (1941) Nr. 37 S. 530/38*. Nr. 38 
S* 541/49* und Nr. 39 S. 557/61 *. Ailgemeine Obersicht/ Untersuchuugs-' 
Acrfahren. Siebcrci. Siebklassierung. Entstaubung. Nafisetzarbeit. Schwer- 
fliissigkeitsaufbercitiuig. Rlnnenwaśche. Stromwascher. Schwimmauf- 
bercitung. Trockcne Aufbcreitiuig. Entwiisserung und Trocknung. Schlamm- 
wirtschaft und W asserklarung. Zerkleinerung. Probenahme und Mischung. 
Hcsouderc Aufbcreitungsvcrfahren. Bau-, Maschinen- und Beleuchtungswesen.

Brikettierung. Bilkenroth: P reO  d r u c k  u n d  P r c B d r u c k  m e s 
s u n g e n  b e i  d e r  B ra  u i i  k o h  le  n  b r i k e  11 i c r u n g .  Braunkohle 40 (1941) 
Nr. 37 S. 4S9/506*. Pressenarten und PreBdruck. Entwicklung der Druck- 
mcBcinrichtungen fur Strangpressen. Ergebnisse ueuerer Druckmessungeu. 
Brikettiiualitat und Koks.

Fritzsche, A.: O b e r  d ie  m a s c h in e l l e  V e r la d u n g ,  S t a p e lu n g  
und. E n t s t a p e l u n g  v o n  S c h u t t b r i k e t t s  u n t e r  B e r i i c k s i c h t ig u n g

1 Einseitig bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fur Kartcizwecke 
sind vom Verlag Gluckauf bei monatlichcm Versand zum Preise von 2,50 
fiir das Yicrteljahr zu beziehen.

y e r s c h i e d e n e r  B r i k e t t k t i h l y e r f a h r e n .  Biaunkohlc 40 (1941) Nr. 38
S. 509/26*. Physikalisches Verhaltcn der Schiittbriketts wahrend der Vcr- 
ladung. Bedeutung der Brikettkiihlung. Kiihlverfahren. Zcntralyerladecinrich- 
tung fiir den Bahnabsatz gckiihlter Schiittbriketts. Anleguug und Abtrag 
yon Schiittstapelu. Betriebserfahrungen, Kosten und Leistungen iu voll- 
mcchauisierten Verladebetrieben.

C hem ische T ech n o log ie .
Gaserzeugung. Sommer. Friedrich: S t a d t g a s  a u s  B r a u n  k o h  le  li

b r  i k e t t s  n a c h  dem  A h re n  s vc r f  ah  ren  f i i r  S p i tz e n  d e c k  u n g  und 
G r o B e r z e u g u n g .  Gas- u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 38 S. 521/28*. Di- 
Verbcsscrung der Eigenschaften des Braunkohlcnkokses durch die Fort- 
schritte der Brikettierung in Verbindung mit crhóhtcr Bindung yon Benzol- 
kohlcnwasserstoffen durch die hydrierende Spulung der stetig betriebencn 
Schwel- und Vcrkokungskanimern ermóglichcn dic Herstellung Von Stadtgas 
aus Braunkohlen zu ungewóhnlich niedrigen Sclbstkosten, die durch Spal- 
tuug des Schweltecres auf Benzin und Dieseltreiból noch weiter gesenkt 
werden kónnen.

Wassergas. Thau. Adolf: W a s s e r g a s e  r z c u g u n g  b e i  a u B e rc r  
W a r m e z u f u h r .  Gas- u. Wasserfach 84 (1941) Nr. 37 S. 509/13*. Wege 
der W armezufuhr. Vcrfahrcn mit W armezufuhr von auBen. Das Didier- 
Bubiag-Verfahren. Schrifttum.

Scfiweitccr. Thau, Adolf: S c h w e l t e c r  a i s  H e iz ó l .  Teer u. Bi- 
tumen 39 (1941) Nr. 18 S. 171/73*. Spiilgasschwelanlagc mit Einrichtung 
zur thermischen Nachbehandlung der Teerdampfe von Jiippelt und Stein- 
mann. (Fortsetzung f.)

P  E  R  S Ó  N  L I C H E S
Der Erste Bergrat H i ld  vom Bergreyier W aldenburg-Nord und der 

Bergrat B e r n h a r d t  yont Bergreyier Gjeiwitz-Nord sind iu freie Erste 
Bergratstellen eingewieseu worden.

Ernannt worden sind:
dic Bergassessoren G rc B m a n n  beim Bergamt Dresden und Dr. jur. 

Dipl.-Ing. S c h u tz  beim Oberbergamt Freiberg zu Bergriiten.
der Dipl.-Ing. S t i r n w e i f i -  beim Oberbergamt Freiberg zum Berg

assessor,
der Bergschullehrer Dipl.-Ing. W u rm  iu Zwickau zum Stellvcrtreter 

des Bcrgschuldirektors Dr.-Ing. S e e g e lk c n .
Abgeordnet worden sind:
der Bergrat Dr.-Ing. R. M e y e r  vom Bergamt Stollberg an das Berg

amt Karlsbad (die Abordnung an das Bergamt Tcplitz-Schónau ist bis auf 
weiteres aufgehobcn),

der Bergrat L e m p e  yom Bergamt Karlsbad an das Bergamt Teplit/- 
Schónau,

der Dipl.-Ing. D i e t r i c h  von der Bergwirlschaftsstclle des Ober- 
bergamts Freiberg an das Sachsischc Ministerium fiir W irtschaft und Arbeit.

Der Bergrat Dr. jur. Dr.-Ing. R e h a k  beim Bergamt Teplitz- 
Schónau fuhrt jetzt den Familiennamcn G r o th a u s .

Angestcllt worden sind:
der Dr.-Ing. T h o m a s  an Stelle des ausgeschiedenen Oberingeiiieurs 

Dr.-Ing. T h a m e r u s  ais Betriebsleiter beim Braunkohlen- und GroB- 
kraftwerk Hirschfelde (Kr. Zittau), ' .

der Dr. M a r t  in e k  an Stelle des ausgeschiedenen Dipl.-Ing. 
S c h m e lz e r  ais Betriebsleiter beim Braunkohlen- und GroBkraftwcrk 
Bóhlen. •. '..

Der Bergassessor S o h l  ist am 30. September aus den Diensten der 
Fried. Krupp AG. ausgeschieden und in den Vorstand der Vcreinigten 
Stahlwerke AG. cingctreten. Ais sein Nachfolger ist der Bergassessor 
K y llm a n n  von den Vcrciuigten Stahlwerken AG. ais Abteilungsdirektor 
in die Dienste der Fricd. Krupp AG. getreten und hat die Leitung der 
Hauptverwaltung des Erzbergbaues ubernommen.

Der Bergrat Dr.-Ing. c. h. Richard Z ó r n e r ,  fruherer Generaldirektor 
der Maschinenbauanstalt Humboldt, der am 27. August in kórperlicher und 
geistiger Frische das 80. Lcbcnsjahr vollendet hat, kónnte am 1. Oktober 
in Kensberg die 60. Wic lerkehr des Tages seiner ersten Schicht begehen.


