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Die Lehren aus der bisherigen maschinentechnischen Entwicklung 
fiir die zukiinftige technische Ausgestaltung der Strebbetriebe.

Von Dr.-Ing. Hans Joachim von H ip p e l ,  Liinen.

Vollstandig unabhangig von der Art des Losevorganges 
und der Banart der Abbautnaschinen ist die ghindsatzliche 
Fórderung, dafi der Stofi frei von Stempeln zu halten ist, 
so dafi zwischen Strebfórderer und Kohle keinerlei Hinder- 
nisse stehen. Aufierdem ist die Frage des Ausbaues nur 
unter sorgsamer Rucksichtnahmc auf das Fórderprobleni 
anzugreifen. Beides mufi einander erganzen, was besonders 
beim Umlegen zum Ausdruck kommt.

Mit anderen Worten bedingen diese Forderungen eine 
solide V o r p f a n d u n g ,  wobei aber keinesfalls eine Ver- 
lagerung der Vorpfander am oder im Stofi beansprucht 
werden darf. Diese Vcrlagerung wiirde zwanglaufig so- 
gleich wieder fur den Lósevorgang und im weiteren Ver- 
lauf fiir die Vorpfandung eine durchaus unerwtinśthte 
Belastung nach sich zielien. Die Vorpf;indung mufi also so 
schwer ausgebildet werden, dafi sie dem Druck standhalt, 
der sich innerhalb 24 Stunden nach dem Setzen des Stcmpels 
einstellt, d. li. etwa 200 t.

W eiterhin ist es erwiinscht, dafi am Hauptvorpfander, 
der iiber den Fórderer hinweg bis zum Stofi vorpfandet, 
ein H ilfsvorpfander1 angebracht werden kann, der in denk- 
bar kurzester Zeit und mit wenigen Handgriffen sofort das 
soeben durch die Abbaumaschine freigelegte Feld sichert. 
Sehr vorteilhaft ist es, wenn sich dieses Hilfsvorpfanden 
vom Stand neben dem Fórderer aus vornehmen lafit, d. h. 
ohne dafi sich der Mann in das gefiihrdete Feld zu begeben 
braucht. Man mufi sich von dem Oedanken fneimachen, 
dafi der Vorpf;inder ein G erat fiir sich sein darf. D e r  g u te  
V o r p f a n d e r  i s t  z u g le ic h  d e r  c n d g i i l t ig e  A u sb au .

Augenscheinlich ergibt die Erftillung aller dieser Be- 
dingungen in technischer Ausgestaltung ein schweres Ge
rat, das nicht mehr von Hand bedient oder umgesetzt 
werden kann. Da aber auch andere Grimde fiir eineMechani- 
sierung der genannten Vorg;inge sprechen, ist diesem Um- 
standc keine weitere Bedeutung beizumessen, nur mufi das 
Geriit auf jeden Fali so ausgebildet sein, dafi es bei Er- 
reichung der Hóchstlast vor dem Zubruchgehen nachgibt. 
Das Nachgeben darf aber nicht, wie bei allen bekannten 
Stempeln, gleitend, sondern mufi in kleinen Intervallen 
mehr oder weniger springerid erfolgen. In dem Augenblick 
namlich, wo aus der Reibung des Stempelschlosses im 
Ruhczustand der gleitende Zustand wird, verringert sich

a
Abb. 1. Vorpfand- und Hauptstempel in Verbindung mit 
Fórderertragvorrichtung, Raub- und Setzvorrichtung, Luft- 
steuerleitung a und Steuerorganen b fiir die in der Strecke 

stehenden Antriebe.
1 DRP. angcmeldet DROM.

naturgesetzlich der Reibungskoeffizient mit dem Erfolg, 
daB die Tragfahigkeit des Stempels erheblich abninunt. 
Ganz anders aber verhalt sich ein Schlofi, das nur eine 
springende Langenveranderung des Stempels zulafit: Sofort 
nach dem millimeterweiten Nachgeben wird der Stempel 
wieder starr und fiir die vollc Hóchstlast aufnahmefiihig.

Abb. 2. Hydraulischer Yorpfandstempel 
mit Hilfsvorpfiinder, der vor dem Vorpfanden im Einfallen 
liegt (auch ais Aufsetzdrehvorpfander fiir normale Stempel 

ver\vendbar).

AuBerdcm mufi zur rechtzeitigen W arnung der Beleg- 
schaft ein iiberhoher Gebirgsdruck so deutlich angezcigt 
werden, dafi der Hauer die W arnung selbst bej grófitcm 
Maschinenlarm nicht uberhóren kann. Schliefilich ergibt 
sich noch dadurch eine Schwierigkeit, dafi das Rauben des 
Geriites unter mehreren 100 t Druck erfolgt. Dabei ist 
gleichzeitig Sorge zu tragen, dali das G erat ohne wesent- 
liche Anderung fiir die versehiedensten Flózmachtigkeiten 
passen mufi, damit sein Preis durch die grofie Stiickzahl 
in der Reihenfertigung in ertraglicheri Grenzen bleibt. 
Sanitlichcn Erfordernissen werden die in den nachstehenden 
Abbildungen wiedergegebenen Konstruktionen gerecht, dL' 
indessen nur die grundsiitzliche Ausfiihrung zeigen. Zu
nachst ist dafiir zu sorgen, dafi der Vorpfanddruck am 
Stofi nach ruckwarts wiederum ais Druck auf das Hangende 
iibertragen wird. Dies gelingt durch Ausbildung des Vor- 
pfandarmes ais zwei- oder mehrarmiger Hebel, wobei das 
vom Stofi abstehende Ende kiirzer ist, ais das zum Stofi 
w eisendel . Hierdurch ergibt sich zwanglaufig urid den 
natiirlichen Druckverhaltnissen entsprechend ein hoherer 
Abfangdruck in gróBerer Entfernung vom Stofi (Abb. 1).

An oder in diesem Hauptvorpfander ist ein Hilfs- 
' vorpf;inder mit einer eigenen Setzeinrichtung angeordnet. 
Auch dieser Hilfsvorpfander ist ais zweiarmiger Hebel 
ausgebildet. E r wird entweder in einfachster Weise in 
seiner Langsrichtung vorgezogen (Abb. 8) oder er ist um 
eine senkrechte Achse am Ende des Haiiptvorpfariders

1 DRP. angem eldet DRGM.



590 G 1 ii c k a u f 77. Jahrgang, Heft 42

erfordert (Abb. 3).

Abb. 5. Langgliederige Fórdererkette fiir Kratz- 
tind Siausclieibenfórderer mit unverletzter W al/struktur 

an den Gelenkp.unkten.

Versatzfe!d Fluchtweg

Dieser Vorgang des Nachgebens kann zur Auslosung 
einer W arnhupe benutzt werden, wenn nicht die elastische 
Verformung, z. B. des Fischbauchtragerś, dazu heran- 
gezogen w ird1. Ein untergespanntes loses Band llingt sich 
scheinbar bei wachsendem Druck auf die Enden des Vor- 
pfanders und gibt ein kleines Luftyeniil frei, das eine Hupe 
/um  Ertonen bringt (Abb. 7 unten). Jeder zwanzigste oder 
fiinfzigste Stempel kann so ais W arner ausgebildet werden.

Um nun nicht eine Raubvorrićhtung, die fiir mehrere 
100 t  ausreicht, eiubauen zu mussen, wird der Hangend- 
druck in zwei Koinponenten zerlegt, eine grofiere, die der 
Stempel unmittelbar auf das Liegende weiterleitet und eine 
kleinere, an der die Raub- und Setzeinrichtung angreift 
(Abb. 1). Durch Neigung der Stempel gegeneinander und

Abb. 3. Hydraulischer Vor- und Nachpfander mit Spitzen- 
verzug. Oewinnungsmaschine iiber dem Unterband laufend

Wenn auch auf die Weise das Hangende iiber .dcm 
Fórderer wie auch das von einer Abbaumaschiite oder dem 
Mauer freigelegte Feld vorgepfiindet w ird, so ist doch 
dem Haupthangenddruck nicht weniger Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. Dieser kann zusatzlich unmittelbar vom 
Stempel (Abb. 1 rechts) abgefangen werden ohne Zwischen- 
schaltung des Vorpfandhebcls ais Druckiibertriiger, dar
iiber hinaus aber nochmals durch einen besonderen Stempel 
(Abb. 1 links). Beide Stempel lassen zwischen sich einen 
stets gesicherten Fluchtweg frei, weil das Hangende iiber 
dem Fluchtweg durch das riickwartige Ende des Vor- 
pfanders sauber abgefangen ist. Dieser ist nach statischen 
Gesetzen ais Fischbauchtrager ausgebildet, der mit gróBter 
Tragfahigkeit das geringste Gewicht verbindet.

Die Stempel sind ausziehbar. Das Schlofi w ird durch 
eine Doppelverzahnuug gebildet, deren Teile elastiseh an- 
cinandergedruckt werden, indem die beiden am Stempel- 
fufi angebrachten Stiitzen mil ihren gezahnten Kópfen sieli 
elastiseh an die obere doppelt gezahnte Stange anlegen. 
Der Anprefidruck kann durch bekannte Mittel geregelt und 
auf Wunsch zum Lósen auch negativ gc-
niacht werden. D ic Z a h n k u p p lu n g  ,------- ----------
e r g ib t  e in e n  a b s o lu t  s t a r r e n  (|-------
S te m p e l. Da aber an den zur Stempel- ' h - - ; / - -----
druckrichturig geneigten Zahnflanken 
eine Kraftkomponente auftritt, die das / '  /  X 
SchloB zu lósen bestrebt ist, kann der /  ( )
Hochstdruck eingestellt werden, bei dem /  ^ '
sich das SchloB elastiseh óffnet und der [
Stempel um einen Zahn absinkt. Der 
Hangęnddruck lafit vorubergehend nach,

w. ;'l

Abb.6. Fórdcrerriicker mit liings durch den Streb laufendem 
Zugorgan a, Sperrklinkentrieb b tmd Spindel c.

Orts-Verhieb zwischengespannte Zugelemente, z. B. einer Gewinde- 
spindel, kann das Rauben und Setzen bequem erfolgen, 
wobei auf die Ausziehbarkeit der cigentlichen Stempel in 
der Regel nicht zuriickgegriffen zu werden braucht. Diese 
Anordnung erlaubt das Setzen des Gerates unter Vor- 
spannung, was besonders dann vorteilhaft ist, wenn der 
Ausbau auch auf seitlichen Druck beansprucht wird, worauf 
ich spiiter noch zurućkkomme.

Rauben und Setzen erfolgen durch einen leichtcn, 
tragbaren 0,1-PS-Motor, der auf das Getriebe der Stempel- 
verspannung aufgesteckt wird (Abb. 1). Beim Rauben be- 
hiilt der links wiedergegebene Stempel dauernd Fiihlung 
mit dem Hangenden — auch beim Umsetzen —, da die 
rechte Seite infolge des Vorpfanders Ubergewicht hat. 
Sollte das Hangende nachkommen, wird an einem oder an 
beiden Stempeln die Verkiirzbarkeit in Anspruch ge
nommen, was besonders bei hydraulischer Stcmpel-

1 DU1>. anccn irU et D '-'r,M .

Richtung

S tr e b -W 1 
Richtung

Abb. 4. Grundrili des Fórderers mit Fórderertrag- 
vorrichtung, Stempclnachzieher und Fordererriicker. 
1 DRP. angem eldet DROM.

schwenkbar (Abb. 2), so dafi’er vor dem Vorpf;inden etwa 
in der Langsrichtung des Fórderers ze ig t1. Dieser Dreli- 
vorpfander kann ais Aufsatz fiir jeden beliebigen Stempel 
benutzt werden und dadurch sofort in den Strebbetrieb 
Einfiihrung finden, so dafi die dem Lósen gewidmete Zeit 
nicht durch Ausbauarbeiten verkiirzt wird (Abb. 2, oben 
links). In allen Fallen ist die U nterbringung eines Spitzen- 
vcrzuges móglich, wenn es ein sehr gebraches Hańgendes

aber der Stempel ist wieder starr bis zur Hóchstlast, indem 
das Schlofi in den nachsten Zahn einschnappt. Ideał ist die 
hydraulische Abfangung des Gebirgsdruckes, etwa nach 
dem USA-Patent 1486293, oder DRP. 510708 (Abb. 2 
und 3), weil derartige Stempel starr sind und beim Nach- 
geben keine Verminderung ihrer Hóchstlast aufwcisen. 
Freilich sind sie teuer und betriebsempfindlicher ais die 
bekannten mechanischen Konstruktiouen.
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ausbiidung einfach durchzufuhren ist. Das Umsetzen der 
Stempel wird im Zusammenhang mit dem des Streb- 
fórdeęers erórtert.

Ein grofier Fehler der vergangenen Zeiten war, dafi 
der Ausbau und die Gestaltung der S trebfórderung unab- 
hangig voneinander behandelt und weiterentwickelt wurden. 
Auch beim Bau eines Werkes iibertage ist die Tragkonstruk- 
tion fiir das Dach nur ein Teil und muli von vornherein auf 
die Transportproblem e Rucksicht nelimen, da sie zum Teil 
in Zusammenhang mit den einzubauenden Fórdermitteln 
steht. Nicht anders liegen die Verhaltnjsse untertage. W eiter 
ist es eine beschiimende Tatsache, dafi man unbedenklich 
eine viele Hundert Meter lange Fórdereini ichtung zum Um- 
legen taglich restlos auseinanderreifit und wieder zu- 
sammensetzt. Die Amerikaner haben schon vor Jahrzehnten 
vorgeschlagen, den Fórderer ais Ganzes umzulegen, und 
es hat auch nicht an Versuchen hierzu gefehlt. Leider sind 
sie jedoch bisher fehlgeschlagen, weil sie mit untauglichen 
Mitteln am dazu untauglichen O bjekt durchgefuhrt wurden. 
Dies hat zur Folgę gehabt, dafi der tiigliche Rhythmus im 
Abbau so gang uud giibe geworden ist, dafi man heute 
noch iiber die Vorziige eines restlos fliefienden Zufelde- 
gehens des Verhiebs sprechen und schreiben mufi. Und 
dies ist ganzlich unabhiingig davon, um welche Art des 
Lósens der Kohle es sich handelt, ob also ein Abbau- 
hammerbetrieb oder ein Abbaumaschinenbetrieb vorliegt.

Fiir die technische Durchbildung miissen auch hier 
einige grundsatzliche Bedingungen erfullt werden, wenn 
sich der Erfoig einstellen soli, namlich:

1. Jede heute auf dem M arkt befindliche und bewahrte 
Fórdererbauart mufi u n v e r a n d e r t  einsatzfahig sein, 
also Kratzband, Gurtband, U ntergurtfórderer sowie 
der Stauscheibenfórderer mit seinen Abarten.

2. Der Fórderer mufi vom Ausbau und dessen Bean- 
spruchungen ganzlich unabhangig sein, so dafi von 
dieser Seite aus niemals Stórungen im Betrieb auf
treten konnen.

3. Der Fórderer soli stets dicht an der jeweiligen Lóse- 
stelle der Kohle liegen, auch wenn sich im Streb 
mehrere Lósestellen verteilt befinden.

4. Das Umlegen sollte nicht in grofien Abstanden schlag- 
weise erfolgen, sondern der Fórderer sich gewisser- 
mafien unmerklich dauernd am Stofi halten, denn jeder 
Vorgang ist am giinstigsten — sowolil betrieblich ais 
auch wirtschaftlich betrachtet —, wenn er stetig ver- 
lauft.

5. Die vorgenannten Forderungen gelten auch fiir die 
Kraftleitung und die Beleuchtung.

Abb. 7. Ausbau mit Vorpf;inder und Hilfsvorpfander, 
Fórderertragvorrichtung und Stempelumsetzer. Fischbauch;- 

vorpfander mit W arnhupe ais Gebirgsdruckanzeiger.

6. Von jeder Stelle des Strebs aus mufi sich der Antrieb 
des Fórderers und der Umlegecinrichtung zuyerlassig 
beeinflussen lassen.
Die Abb. 1, 3, 4 und 7 veranschauliehen die ver- 

schiedenen Fórderarten. Ihr Einsatz wird dadurch ermóg- 
licht, dafi die Fórderer in einer Tragcinrichtung liegen, die 
folgenden Anforderungen gleichzeitig gerecht w ird :1

1. Die unveranderte Obernahine bewahrler Batiarten von 
Fórderern.

2. Die gleichzeitige Mitfuhrurig der I lauptkraftleitung, 
wobei die Abzweigungen zu der oder den Arbeits- 
maschinen ais Trager der Strebbeleuchtung und der 
Oberbandrollen eines U ntergurtfórderers dienen 
(Abb. 1).

3. Die AufsteckinQglichke.it fiir schwere Bandseiten- 
Schutzschilder nach dem Stofi zu, die fiir Scliram- 
maschinenbetriebc weggelassen werden, wenn die 
Maschine, wie z. B. beim Abbaupflug, iiber dem 
Fórderer liiuft (Abb. 3), die aber zur Fiihrung der 
Schram- oder Abbaumaschine dienen, wenn diese 
zwischen Stofi und Fórderer liiuft. Dadurch kann nun 
die Schrammaschine auch im Schragbau eingeset/t 
w'erden (Abb. 2).
Die Kettenfórderer bediirfen dabei noch der Weiter- 

bildung. Es ist durchaus unbillig, dem Bergmann noch die 
schweren Kurzglieder oder Ankerketten in die Hand zu 
geben, nachdcm in der langgliedrigen Stegakette eine viel 
leichtere und mindestens gleich betriebssichere Kette auf 
dem Markt ist. Freilich bedarf auch diese noch der Weiter- 
entwicklung, da die Schweifistellen der Glieder stets an 
einem Punkt grófiter Biegungsbcanspruchung und grófiten 
Verschleifiangriffes liegen. Ein Bruch tritt bei sonst ge- 
sundcm Glied daher immer an diesen Punkten ein. Wo 
Glied an Glied angreift, mufi sich unverlctzte W alzstruktur 
befinden, wie es beispielsweise die Ausfuhrung nach Abb. 5 
zeigt, die dariiber hinaus noch den VorteiI bietet, dafi so- 
wohl Instandsetzungeri wie Veranderungen in Abstand oder 
Grófie der Kratzer leicht und jederzeit ausgefuhrt werden 
konnen.

Auch der Stauscheibenfórderer mufi noch weiter ent- 
wickelt werden, da er heute noch nicht fiir alle Verhaltnisse 
voll brauchbar ist, wenn bei sehr steilem Einfallen und 
schwach geneigter Muldę oder in einem sehr flachen Flóz- 
teil die Kette aufschwimmt und die Kohle darunter weg- 
schieBt oder liegenbleibt. Vorbild mussen das Kratzbantl 
bzw. der Fliigelflachfórderer sein, deren grofifliichige 
Bodenberuhrung zwischen Rinne und Kratzer Schub- und 
Bremswirkung wesentlich erhóht und deren eine Kette bei 
eszentrischer Befestigung alle Vorteile des Einketten- 
fórderers kufweist, wie sie in der Schrift »Schragbau«2 
beschrieben sind.

Abb. 2 zeigt eine Ausfuhrung, deren besonderes Merk- 
mal darin besteht, dafi die Begrenzungsbógen der Stau- 
scheibe oder des Kratzers mit denen der Rinne iiberein- 
stimmen, so daB stets eine breite Bodenbestreichung ge- 
geben ist, auch wenn die, Scheibe auf dem Kopf steht 
(gestrichelt gezeichnet). AuBerdem hiilt sich dadurch der 
Rinnenverschleifi in kleineren Grenzen. Die vorteilliafte 
Form der Bremsschenkelrinne hat Hinselmann bereits im 
Jahre 1926 erkannt3. Auch fur sie ist das Prinzip der Uber- 
einstimmung der Begrenzungsbógen anwendbar.

Man wird auf diesem Wege zu einem Fórderer mit 
viel umfassenderer Anwendungsfahigkeit gelangen, ais es 
die heutigen Fórderer mit ruhender Rinne sind, und damit 
dem Bergbau eine weitere Entlastung geben durch eine 
Verminderung der Lagerhaltung der fiir seine Flóz- 
yerhaltnisse notwendigen Fórderertypen.

Das Ziel mufi sein, die V o rz iig e  d e s  S ta u s c h e ib e n -  
f ó r d e r e r s  m it d e n e n  d e s  K ra tz b a n d e s  zu v e r-  
b in d e n .

1 DRP. angem eldet DROM.
2 V erlag Criiwcll, Dortmund.
3 DRP. 449 838.
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Ich komme nun auf die Umsetzeinrichtungen fiir 
Forderer und Ausbau zuriick. Die Trageinrichtung fiir den 
Forderer weist in allen Stolistellen eine Biegefiihigkeit in 
waagrechter Ebene auf, so dali sie den W ellungen des 
Liegenden folgen kann. In senkrechter Ebene dagegen 
zeigt sie infolge der Blechbreite, die die des Fórderers 
noch etwas iibertrifft, grolie Starrheit (Abb. 4), so dali 
auch bei einer Bandforderung stets die gerade Ausrichtung 
gewahrleistet ist. Beim Umlegen des Fórderers und Um
setzen des Ausbaues leisten sich Trageinrichtung und 
Ausbau gegenseitig Hilfe. Der unter Vorspannung gesetzte 
Ausbau fangt die auf den Forderer wirkenden waag- 
rechten Krafte ab, sei es z. B. das Gewicht einer Abbau-. 
maschine im Schriigbau, die sich an der Trageinrichtung 
des Fórderers gefuhrt abstiitzt (Abb. 2), oder seien es 
die durch besondere Vordriicker (Abb. 6) auf die T rag
einrichtung wirkenden Umlegkrafte. Zum Nachholen der 
bis an das Spindelende ausgefahrenen Vordriicker dient der 
gleiche tragbare 0,1-PS-Motor, der auch zum Rauben und 
Setzen des Ausbaues dient (Abb. 1). Anderseits bildet die 
auf grolie Liinge hin seitlich steife und sich am Ausbau 
abstiitz.ende Trageinrichtung ein vorziigliches, sich iiber die 
ganze Streblange erstreckendes W iderlager zum einzelnen, 
nacheinander vorzunehmenden Nachziehen des Ausbaues. 
Dieses Nachziehen muli zur Vermeidung des Einsatzes ver- 
wickelter und teurer Sondereinrichtungen mit der gleichen 
Krafteinrichtung erfolgen, die das fortlaufende Umlegen 
des Fórderers besorg t1.

Abb. 5, 6 und 7 zeigen, 
wie dies mit Hilfe einer 
durch den Streb laufenden 
und in langsamem Rhyth- 
nius hin und her bewegten 
Zugelnrichtung ausgefiihrt 
wird. Die Umlenkrolle ist 
am Rchr langs versetzbar 
(in gleicher Weise wie etwa 
die T rethaken der Tele- 
graphenarbeiter am Mast).
Ebenso sind die Druck- 
spindeln fiir das Umlegen 
des Fórderers mit ihrem 
Antrieb am Rohr langs ver- 
schiebbar, so dali sie nach 
Bedarf in beliebiger Anzahl 
angesetzt werden kónnen, 
wobei man natiirlich den 
Ausbau auch mit diesen 
Spindeln nachziehen kann.
Abb. 7 lafit die beiden im 
Verlauf des gegense.itigen 
Umsetzens aufiersten Stel
lu ngen von Ausbau und 
Forderer z.ueinander er
kennen.

Die dargestellten bau- 
lichen Einzelheiten wollen 
und kónnen nur Beispiele 
sein, und es gilt auch hier,
Lósungen zu finden, die 
gleicherweise den Bediirf- 
nissen des Bergbaues wie 
denen billiger Reihenfor- 
tigung entsprechen.

Fiir einen vollstiindig 
fliefiend zu Felde gehenden 
Abbau bedeutet es einen
grofien Vorteil, wenn in jedem Augenblick der Gewinnung 
der Betriebszustand gleich ist. Durch ein besonderes Ab- 
bauverfahren kann dies erreicht w erden:1

Verlauft bei einem gezahnten Stoli der Forderer sehrag 
zUm Stofi, wie es Abb. S zeigt, so kann der Forderer stetig 
zu Felde geschoben werden, wenn der Verhieb an jedem

1 DRP. angemeldct DROM.

Zahn dauernd schwebend vor sich geht. Das Ganze ist fast 
ausschlielilich eine Frage der Organisation, bietet jedoch 
weitgehende Móglichkeiten zur Leistungssteigerung und 
Schonung des Bergmanns.

Zunachst kann, wenn gewiinscht, m e h r  a is  20 S tu n - 
den  taglich Kohle aus dem Streb kommen, da alle Neben
arbeiten laufend und regelmaBig w ahrend der Gewinnungs- 
schicht yorgenommen werden — auch der Versatz, der mit 
besonderem Forderer eingebracht wird, falls nicht Bruch
bau stattfindet. Der oben beschriebene Ausbau hat auch 
hierbei durch Anordnung von »Nach«pfandern (Abb. 3) 
den Vorzug, dali eine yersatzmaschine ohne Behinderung 
durch Stempel durch den Streb gezogen werden kann. Die 
Umlegschichten fallen fort. Der Versatzfórderer wird in 
ahnlicher Weise wie der Forderer am Stofi gleichmaBig 
oder in gróBeren Abstanden umgelegt.

Das Abbauverfahren ist von der Art des Lósens der 
Kohle vollstiindjg uriabhahgig; es kónnen Schram- und 
Abbaumaschinen Anwendung finden. Man darf sich nicht 
durch die Sagezahnform des Stolies beirren lassen: Eine 
Schrammaschine kann ohne Stórung die ganze Bauhohe 
durchfahren. Bei Einsatz von Abbaumaschinen liegen die 
Absatze des StoBes etwa 100 m auseinander. Dic Abbautiefe 
kann willkurlich nach Bedarf gewahlt werden. Erreicht 
die erste Maschine die’ obere Strecke, dann werden alle 
Maschinen gleichzeitig, am oder iiber dcm Forderer 
laufend, um je 100 m z.uruckgezogen und treten da sofort 
wieder in Tatigkeit, wo die im Vortrieb nachlaufende 
Maschine kurz zuvor aufgehórt hat. Zu jeder Tagesstunde 
ist der S t r e b  also s t e t s  b e t r i e b s b e r e i t  wie zu Beginn 
der Schicht.

Bedeutsam wird dies Abbauverfahren aber erst da
durch, daB es vorziiglich fiir jede Art von Abbauhammer- 
betrieb geeignet, also im Gegensatz zu den Abbaumaschinen 
allgemein anwendbar ist. Indem je zwei Mann eine 
Kameradschaft bilden, yon der einer vor der Kohle steht, 
der andere sofort den Ausbau maschinell nachriickt, hat 
der erste die schwere Arbeit, der zweite die leichte zu ver- 
richten. Alle Stunden etwa wechselnd, bleibt die Gesamt- 
beanspruchung in niedrigen Grenzen, noch dazu, weil dic 
Ladearbeit weitgęhend fortfallt, da der Forderer jeweils 
gerade an der Lósestelle dem Stofi unmittelbar anliegt 
(Abb. 8 und 5) und der Hauer gcwissermafien dauernd aus 
dem Einbruch heraus den Knapp yornimmt. Es lafit sich 
dabei ohne Schwierigkeit die zu erwartende Strcbleistung 
errechnen: Wenn dem Hauer Laden und Ausbau ab- 
genommen werden, kommt er bei Wechsel zwischen Arbeit 
und Ruhe ohne Miihe auf eine Hackenleistung von 25 -30  t. 
Da stets zwei Mann zusammenarbeiten, betragt die Streb- 
leistung 12 15 t Mann uud Schicht. AuBer dem Lader am 
Strebende sowie einer Reparatur- und Richtkolonne sind 
keine weiteren Schichten aufzuwenden, so daB dic S tre b -  
leistung bei Bruchbau weit mehr ais 10 t betragen wird. 
Wenn man die vom Bergbau-Verein festgestelltcn Ziffern 
zugrunde le g t1, ergibt sich eine Leistungśzunahme, indem 
der Hauer statt bisher 23 nunmehr 50«/o seiner produk- 
tiven Arbeitszeit dem Lósen zuwenden kann, geteilt durch'2, 
da er nur die Halfte der Schichtzeit vor der Kohle steht.

Abb. 8. Abbauverfahren fiir 
vollstandig fliefiendes 

Zufeldegehen (Abbau- 
hąmmer- oder Abbau- 

maschinenbetrieb).

A B C
Abb. 9. Strebsteuereinrichtung mit Steuerleitung a , Steuer- 
hiihnen mit Reduzieryentilen b, Hauptkraft- und Auffiill- 
leitung c und Steuerkolben d,  e, f  mit wahlweise einstell- 
barem Gegendruck fiir die Antriebe A Fórdererriicker, 

B  Abbaumaschinc, Vorzieluvinde, C Band.

1 Bericht iiber d ie V ortragsveranstaltung der Hauptausschiisse fur 
Forschungsw esen beim Bcrgbau-Verein in Essen am 30. Okt. 1940, S. 15.
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Die Ersparnis aber liegt im Fortfall der Umleg- 
schichten, der W ert in der bedeutendeii ArbeitSentlastung 
des Hauers und der V o rzu g  darin, dali bei sieli iiber- 
deckendcn Schichten wahrend 20 Stunden taglich ununter- 
brochen Kohle aus dem Streb kommt. Die Verhieb- 
geschwindigkeit wird dadurch sehr hoch, und der gleiche 
Betriebspunkt liefert taglich erheblich mehr Kohle ais bis
her. Gleichzeitig verlangt der schwerere Gang der Kohle, 
daB mehr ais bisher geschramt wird. Der Einsatz der 
Schrammaschine ist aber wiederum durch ihre Fiihrungs- 
und Abstiitzmóglichkeit an der Tragein richtung des

Abb. 10. Abbaumaschine mit doppeltem Kraftanschlufi a, in der Kraftleitung 
gefuhrtem AnschluB /; fiir die Steuerleitung und mit Fernbedienung c 

der Kraffanschlulischalter oder Yentile.

Abb. 11. Ljings iiber dcm Strebfórderer 
vcrfahrbare Panzerhaube fiir Schidibetriebe,

F5rderers unter anderem auch fiir den Schragbau sicher- 
gestellt. Es bietet sich hier also fiir die A b b a u h a m m e r-  
b e t r ie b e  eine ganz ungewóhnliche' Móglichkeit der 
L e is tu n g s ś te ig e r u n g  und fiir den Bergmann eine bisher 
ungeahnte E r l e ic h te r u n g  d e r  A rb e i t ,  steht er doch nur 
noch die Halfte seiner Zeit unmittelbar vor der Kohle. 
Dies ist erreichbar ohne den Einsatz der heute in ihrer 
Ausgestaltung und beziiglich des Loseverfahrens noch um- 
strittenen Abbaumaschine. Mit deren Einfuhrung wird sich 
nochmals ein wesentlicher Sprung nach oben unter Bei- 
behaltungdes beschriebeneu Abbauvcrfahrens ergeben.

Zur yólligen Beherrschung 
des Betriebs bedarf es eines 
Zusatżgerates, das von jeder 
Stelle des Strebs aus die An- 
liiebsmaschinen zu becinflus- 
sen erlaubt. M.an mufi den Fór- 
dererantrieb sowohl stillsetzcn 
ais auch wiederanlaufen lassen 
kónnen, ebenso den Antrieb 
von Fórdererriicker und Steni- 
pelumsetzer. Das liifit sich mit 
einer einzigen Einrichtung ein- 
faeh und betriebssicher be- 
werkstelligen.1 Vorbild dazu 
ist die durchlaufende Druck- 
luftbremse der Reichsbahn. 
Wie Abb. 1 veranschaulicht, 
liegt in der Trageinrichtung 
parallel zur Hauptkraftleitung 
eine diiiuic Druckluftleitung 
mit Abzweigen und Steuer- 
liahncn. Die nahne erlauben 
in yerschiedenen Stcllungen 
den Leitungsdruck einzustel- 
len. Ein federbelasteterSteuer- 
kolben ani Ende der Leitung 
steuert seinerseits dic Schalter 
oder Ventile der Antriebs- 
maschinen. (Au den Steuer- 
ventilen im Streb sind einer- 
seits Druckreduzierventile aus- 
laliseitig angebracht, ander- 
seits Verbindungen mit der 
Hauptluftleitung Abb. 9). Bei 
willkiirlich in iler Steuerleitung 
gesenktem Druck wird so zu
nachst der Riickerantrieb auf 
»langsain« und schliefilich.still- 
gestellt. Wenn der Leitungs
druck' schliefilich auf Nuli 
sinkt, steht der Antrieb des 
Forderers still. Bei Wiedcr- 
auffiillung der Steuerleitung 
laufen die Maschinen nachein- 
ander wieder an. Mit dieser 
ebenso einfachen wie billigen 
Einrichtung kann irgendeiner 

i ni Streb auftauchenden Schwierigkeit sofort an Ort und 
Stelle Rechnung getragen werden. Auch laBt sich auf diese 
Weise die am Strebende stehende Vorziehwinde einer Ab
bau- oder Lademaschine entsprechend steuern. Totzeiten 
werden auf ein Mindestmali herabgedriickt.

Uber die eigentlichen Loseeinrichtungeu, d. h. alle 
Arten von Abbaumaschinen kann man zusammenfassend 
sagen, daB sie nicht mit dem Ausbau zusammenhangen 
sollen und auch, wenn móglich, nur wenig mit dem Streb
fórderer ais solchem. Nichtbeachtung dieser Regel setzt 
die Betriebssicherheit herab, da Stórungen an dem einen 
Gerat sich allzu leicht auf die anderen auswirken. Leichterc 
Maschinen, wie die Kohlenschaler oder verwandte Arten, 
dic mit grofier Geschwindigkeit vorgehen, sind schwereren 
Maschinen vorzuziehen. Man solite lieher die leichteren

1 DRP. anjfcmcldet DROM.

Abb. 12. Langfrontbau 
machtiger Flóze in einer 
Scheibe fiir Bruchbau oder 
Versatzbau mit Druck- 

kam m em  ohne vorlaufen- 
den Kopf- oder FuBstreb.
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Maschinen, die in Reihenfertigung billiger herzusteilen 
sind, in grófierer Anzahl je Betriebspunkt ansetzen ais 
schwere Maschinen, die bei einer auftretenden Stórung 
unter Umstanden die Fórderung eines ganzen Betriebs- 
punktes fur mehrere Schichten ausfallen lassen. Doppel- 
anschltisse an den Maschinen und Fernsteuerung der 
AbschluBorgane oder Schalter1 muB man vorsehen, um 
unnótige Stillstande zu vermeiden, die bisher durch das 
Wechseln der Kraftzufuhr verursacht werden (Abb. 10).

ZumSchluB seien noch zwei Lose- bzw. Abbauverfahren 
erwahnt, dic bisher einem Einsatz der ublichen Bandfórder- 
mittel hartnąckig W iderstand geleistet haben: Das SchieBen 
und der Abbau machtiger Flóze in einer einzigen Scheibe. 
Auch hierfur kónnen alle ublichen Fórdermittel Anwendung 
finden.

Wenn man beim S ch ieB en  das Abtun cler Schiisse so 
regelt, daB nacheinander immer nur jeweils einige Meter

Abb. 13. Einscheibenbau machtiger Flóze mit vorlaufendem 
Kopf- und FuBstreb; Abbaumaschine senkrecht arbeitend, 

■ von Druckkammer zu Druckkammer verfahrbar.

Abb. 14. Einscheibenbau machtiger Flóze mit Druck- 
kammern und bankweise erfolgendein waagerechten, 

maschinellem Abbau fiir feste Kohle.

des StoBes gelóst werden, die iiber eine im Streb herauf- 
ziehbare Panzerhaube (Abb. I I ) 1 stiirzen, wird gerade an 
dieser Stelle der Fórderer sicher geschiitzt. Die Panzer
haube ist ais Bunker mit beweglichern Boden ausgebildet 
und entleert in Fahrtrichtung riickwarts die Kohle auf das 
Strebband. Indem die langsam vor!aufende Panzerhaube 
durch Kontakte selbst die jeweils richtig sitzenden Schiisse 
zur Auslósung bringt, wird in einem Zug fortlaufend das 
Feld herausgenommen. Ist dabei der W etterstrom  gleich- 
laufend mit der Vorziehrichtung der Panzerhaube, kann 
ebenso fortlaufend in frischen W ettern der Rest weg- 
geladen und der Ausbau nachgefiihrt werden. Das Panzer- 
geriit selbst ist kriiftig und aus unter sich gleichen Seg- 
mehten aufgebaut, so dafi jederzeit eine Veranderung 
seiner Lange bedarfsgerecht vorgenommen werden kann. 
Die W andę sind teilweise durchbrochen (ais Oitter) aus- 
gefiihrt, damit der Luft- und Gasschlag, ohne Schaden zu 
verursacheri, abgeleitet wird. Auch hierbei ist der unter 
Vorspannung eingebrachte Vorpfandausbau, wie er oben 
beschrieben ist, vorteilhaft, da er den Einwirkungen des 
Schiefiens viel mehr W iderstand bietet ais der iibliche Aus
bau. Das gleiche tr iff t auf die Druckluftsteuereinrichtung 
zu, zumal fiir Antriebsmaschinen, deren O rt im abziehenden 
W etterstrom in den Nachschwaden liegt.

Die Abbauverfahren fiir m a c h tig e  F ló z e  sind weder 
fiir Stein- noch fiir Braunkohle durchentwickelt, sondern 
gerade hier ist noch alles im Fhtfi und noch nicht einmal die 
Richtung abzusehen, in der sich dic Entwicklung bewegt. 
Dies ging auch kiirzlich aus den Vortragen auf der 
Braunkohletagung in Dresden am 2. Mai 1941 hervor. Ander
seits bedarf dies Problem immer dringender einer Lósung, 
zumal fiir die Braunkohle wegen der dafiir erzielten gerin- 
geren Erlóse.

Abgesehen wohl von oberschlesischen Gruben mit 
grofier Gebirgsschlagneigung mufi das Ziel sein, derartige 
Flóze i n e in e r  S c h e ib e  a b zu  bau  en. Die sich dcm erit- 
entgcgenstcllenden mannigfalfigen Schwierigkeiten kónnen 
bei dem heutigen Stand der Technik sehr wohl uberwunden 
werden. Stetig vorruckcnder Langfrontbau ist auch hier an- 
zustreben. Abb. 12 gibt in Ansicht und Querschnitt die 
Form von H ohlstem peln1 wieder, die gleichzeitig zur Siche
rung des Hangenden, zur Abschirmuiig gegen den Versatz 
und zur Stiitzung der Kohlenfront (oder der Erzfront) 
dienen. Diese Stempel ergeben aneinandergereiht eine be- 
liebig latige Abbaufront, die aber in sich aufierordcntlich 
bcweglich ist, da jeder Stempel ais Einheit, unabhangig von 
den Nachbarstempeln, stets Fiililung mit dem Stofi halt. 
Auch beziiglich der Flózmachtigkeit sind diese Stempel 
aufierordcntlich anpassungsfahig infolge ihrer Aufteilung in 
unter sich gleiche Abschnitte etwa von den Abmessungen 
eines Fórderwagens, so dafi sie sich beąuem durch Schacht 
und Strecke befórdern lassen. Soweit die nach dem StoB zu 
offenen Stempel nicht durch den Versatz vorgedriickt 
werden, holt sie eine am Stofi entlang ziehbare Windę vor, 
die sich jeweils an den beiden benachbarten Stempeln ab- 
stiitzt.

Die Hohlstempel, die infolge ihrer Form eine sehr hohe 
Druck- und Knickfestigkeit aufweisen, steilen Bunker dar, 
entweder ohne Einbauten mit unten angeordnetem Bunker- 
verschlufi oder mit Schachtwendeln, die die Kohle sturzfrei 
dem an der Sohle befindlichen Strebfórderer zufiihren. Die 
Abbaumaschinen laufen entweder in den Hohlstempeln 
(Abb. 13), indem sie durch einen M aschinentrager von 
Stempel zu Stempel gefiihrt werden, oder quer nach Abb. 14, 
indem sie die Front bankweise wegnehmen.

Fiir weiche oder zum Ausfliefien neigende Kohle sind 
etwa senkrecht zur Verhiebrichtung vorstehende Leisten 
an den Vorderkantcn der Hohlstempel wichtig, die ver- 
hindern, daB sich die Kohle von selbst und ungeregelt in 
den Hohlstempel driickt (Abb. 12). Das Fassungsvermógen 
der Bunker ohne Einbauten wird zweckmafiig so bemessen, 
dafi ein Zug der Abbaumaschine den Bunker fiillt. Sturz 
der Kohle laBt sich dadurch vermeiden. Oft wird es vor-

1 DRP. angem eldet DROM. 1 DRP. angemekłet DROM.
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tcilhaft sein, oben und unten einen Streb kurz vor!aufend die Sohlenstrecke (Kohlenabfuhr), durch den Streb unten,
mitzufiihren, in dem oben oder unten die Tragermaschine an dessen Ende(n) durch oben offene Holilstempel zum
fur dic Abbaumaschine fiilirt. Die Kraftzufuhr zur Abbau- Streb oben und zur Hangendstrecke (Versatzzufuhr).
maschine erfolgt dabei gleichtrommelig iiber die die Ab- Die notwendige Belegschaftsstarke ist gering. Die
baumaschine lialtende Tragermaschine. Strcbleistungen solcher Betriebe werden sich mit denen von

Tagebaubetricben vergleichen lassen. Na- 
tiirlich ist es, ebenso wie fur Abraum- 
brucken, auch hier notwendig, dafi man 
ungestórt einige Kilometer mit dem Ver- 
hieb zu Felde gehen kann. Dic Abbau- 
frontliingen erfahren machinentechnisch 
nur durch die I.eistungśfahigkeit der 
Strebfórderer eine Begrenzung.

Die Unfallsicherheit ist infolge der fast 
allscitigen Abkapselung der Betriebs- 
punkte aufierordentlich grofi. Die Arbeits- 
bedingungen sind vofzuglich, da der 
H auer nicmals an der eigentlichen Lóse- 
stclic arbeitet, sondern fast ausschliefilicli 
ais Maschinenfuhrer tiitig ist. Je nach der 
Lage des Fiózes und den Eigenschaften 
des Hangenden kónnen die Holilstempel 
a u f . den Rucken oder die Bi ust gelegt 
werden. Dic dadurch moglichcn Abwand- 
lungen erlauben den Einsatz der Holil- 
stempel auch unter erschwerten Bedin
gungen, z. B. bei steiler Lagerung.

Abb. 15. Tragbarer Krafthandlader fiir Abbauhanimerbetricbe. Z u sa m m e n fa s su n g .

10 Uhr

1

7"

13 Uhr

Abb. 16. Schwercr Krafthandlader, Doppelschwenkschaufel 
(Hauer bedient nur etwa ein Viertel des Oesamtgew'ichtes).

Man kann Bruchbau oder Vo!lversatz anw^enden, bei 
dem am Stempelkopf durch Band und Abwurfwagen oder 
Schleudermaschine verfiillt wird (Abb. 12 und 13). Bei 
Bruchbau hat die Stempelriickseitc niemals Schliige, sondern 
nur schleifende Beanspruchung auszuhalteni Die Blech- 
starke der Hohlstempel betragt 10 bis 15 mm. Da die Hohl- 
stempel oben geschlossen sind, laBt sich durch den Streb 
eine einwandfreie W etterfiihrung erzielen, namlich durch

Bei der Entwicklung jeder Art von 
Maschinen oder Geriitcn fiir den Abbau 
sind gleichzeitig drei gruiidsiitzliche For- 
derungen zu erfuUćn:

1. Der Bergmann mufi unter allen Um
standen mit dem Einsatz der Ma
schine eine Erleichterung seiner Be
anspruchung erfahren.

2. Der Bergbau mufi die gleiche Ma
schine oder das Gcriit mit hóchstens 
unwesentlichen Auswechśelungen fur 
móglichst vielscitige Verh;iltnisse an- 
wenden kónnen.

3. Die Maschinenfabrik darf das Geriit 
oder die Maschine nur in Reihen- 
fertigung und groficr Sttickzahl auf- 
legen, damit der Preis niedrig wird.
Die Ausgestaltung ller Vorpfiinder ais 

endgiiltiger Ausbau — die Durchbildung 
der Fórdererrucker — vereint mit dem 
beschriebenen Abbauverfahren ais Or- 
gaiiisation lassen die vom Bergbau und 

•d er Arbeitsfront erstrcbtcn Ziele ais un
bedingt erreichbar, wenn nicht ais uber- 
treffbar erscheinen.. Das bisher Erreichte 
gestattet den sicheren Schlufi, dafi wir 
erst am Anfang der Entwicklung stehen. 
Der W eg zu sehr weitgehender A\echani- 
sierung wird beschritten werden. Die Ent- 
wicklungszeit aber, die bis dahin vergeht, 
sollte nicht to t sein fiir die Abbau- 
hammerbetriebe. Da das Laden einen 

grófien Anteil der produktiven Zeit bcansprucht, sollte man 
dem Hauer hicrfilr ein Prefiluftgerat in dic Hand geben. Dic 
Abb. 15 und 16 zeigen ein Ieichtes ortsbeweglićhcs G eriit1, 
dessen hervorstechcndes Merkmal seine Kleinheit trotz 
groBcr Wirkungsliinge ist, die durch die Anordnung zweier 
Schaufeln hintereinander erzielt wird.

1 DRP. angcmeldet DROM.
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Das Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier und das Ruhrrevier.
(Schlufi.)

Von Dipi.-Ing. Dr. mont. Franz S c h m id , Mahr.-Ostrau.

Technisch-wirlschaftliche Betrachtungen.
Wenn von einer Erhohung der Produktion, also von 

einer Erhohung der Forderung und Betriebskapazitat 
im Bergbau gesprochen wird, so mufi man sieli grundsiitz- 
lich zwei Tatsachen vor Augen lialteii. Erstens ist dcm 
Nichtfachmann, d. i. dcm Niclitbergmann gegeniiber immer 
wieder zu betonen, daB Betriebskapazitat im Gruben- 
betriebe nicht verwechselt werden darf mit Betriebs
kapazitat irgendeines industrieunternehmens oder W erkes 
iibertage. Im Bergbau verlahgt jede Steigerung der Forde- 
rung eine Planung auf weite Siclit, dic vor allem in der 
planmafiigen Durchfuhruug der liotwendigen Aus- und 
Vorrichtungsarbeiten zur Bereitstellung neuer Kohlen- 
gewinnungspunkte (Abbaubetricbe) tuBt. Hierzu ist dic 
Auffalirung und gleichzeitige Erhaltung eiites grofien 
Streckennetzes mit den yerschiedenen Verhindungen in der 
Kohle und den fiir die kiinftige Abbaufuhrung notwendigen 
Wetterwegen erforderlich.

Zweitens miissen wir Berglcute selbst uns stets vor 
Augen lialten, dali Betriebskapazitat, d.i. Leistuiigsfiihigkeit 
nicht ein Bcgriff ist, mit dem man beliebig herumwerfen 
kann und der sich etwa abtun liifit mit dem plótzliclien 
EutschluB, an dieser oder jener Stelle eines Gruberifeldes 
eine 10000-Tonnen-Anlage zu errichten, weil diese den 
Typus der ncuzeitlichen Schachtplanung darstellt, sondern 
daB Betriebskapazitat ein sehr cinpfindlicher Begriff ist, 
der aufierst rorsichtig behandelt sein will, da von seiner 
richtigen Festlegung das Wohl utid Wehe der ganzen 
Schachtanlage abhangt.

Fordcrkapazitiit ist ein bergmiinnisch genau be- 
grenzter und umrissener Begriff, der von nachstehendeu
1 lauptfaktoren abhangt: I. yon der Menge der in einem 
bestimmten Grubenfeld yorhandenen und greifbaren 
Kohlensubstanz und 2. von dem in bezug auf geologisehe 
Verhaltnisse, d.i. Regelmiifiigkeit der Ablagerung, Machtig- 
keit der Floze, Methan- und W asserfiihrung, Verhaltnisse 
iibertage und ahnliche Momentc, genau abgewogcnen 
Optimum seiner OroBengestalturig.

In den weiteren Ausfiihrungen greifc ich zunachst 
in den reichen Schatz unserer bergmannischen Zeit- 
schrift :Gluckauf« und ftihre aus dcm V ortrag eines 
hervorragenden Ruhrfachmanneś folgende Siitze a n 1: 
»Wir erinnern uns noch gut der Zeit, ais von der 
strukturellen Uberkapazitiit des Ruhrkohlenbergbaues und 
voti der Notwendigkeit, sich einem verkleinerten Mantel 
anzupassen, gesprochen wurde. W ir haben den Mantel, 
der uns nach der Ansicht vieler Kritiker zu grofi 
geworden war, damals nicht nur jahrelang getragen, 
sondern dariiber liinaus unsere Produktionsanlagen noch 
leistungsfahiger gcmacht. Die Richtigkeit unseres Tuns steht 
heute aufier Zvveifel.« W eiterhin ' ist der Ruhrbergbau 
treffend mit den Worten gekcnrrzeichnet: »Unberuhrt voh 
Kriseii, Zeitstrómungen und selbst Anfeindungen hat der 
Ruhrbergbau an der Steigerung seiner Leistungsfahigkeit 
gearbeitet. Infolgedessen befatid er sich zu Beginn des 
gegenwartigen Aufschwuuges in einer technischen Bereit- 
scliaft, die ihn erst zu groBen I.cistungen befahigte.«

Neidlos miissen wir dem Ruhrbergbau und seinen 
Maiinern zu ihrer Ehre zubilligen, dafi sie im Kampfe um 
die Rohstofffrciheit des deutschen VoIkes die Haupt- 
aufgabe /ugewiesen erliielten und sich dieser glanzend 
cntiedigten. W ahrend wir also in diesem Falle von einer 
Oberkapazitat zu sprechen bęrechtigt sind, konnen wir 
Ahnlielies vom Ostrau-Karwiner Bergbau kaum behaupten. 
Seine Anlagen sind auf keińen Fali mit allzugroBen 
Reseryen aiisgestattet, also uberbemessen; der Mantel, den 
das Ostrau-Karwiner Revier in den Nachkriegsjahrcn ge- 
tragen hat, ist eher zu eng, er ist in vielen Fallen nicht 
nach dem neuesten Schnitt und der neuesten technischen 
Mode, sondern veraltet und in Einzelfalleii sogar stark  
abgetragen und verbraucht. Wir miissen daher eher von 
einer Unterkapazitat unseres Revieres reden.

1 B u sk u  h i ,  E ,: Leistuńgen und Aufgaben des RuKrjfeohlenbcjJjbaues 
im Rahmen der neuen kohlen- und enerj?iewtrtschaftlichen Entwicklung, 
Oluckauf 75 (1939) S. 505.

Die Griindc hierfiir wurden bereits cingangs dargelegt, 
uud hier wiire auch in erster Linie der Hebel anzusetzen. 
Wir miissen dic Fordcrkapazitiit des Revieres erhohen 
und kommen damit Hand in Hand auf eine Erhohung der 
Leistungsfahigkeit der Schachtanlagen selbst.

Ais erster die Fordcrkapazitiit beeinflussender Faktor 
wurde die vorhandehe Kohlensubstanz genannt, dic daher 
zunachst zahlen- und vcrh;iltnismafiig naher beleuchtet sei. 
Ich habe das Kohlenvermógcn des Ostrau-Karwiner Reviers 
in folgende mnemotechnisch leicht zu behaltende Fonu ge- 
Icleidet: Bei einer Forderung von 10 Mili. t/Jahr, wie sie 
das Revier im Durchschniit der Nachk.riegsjahre erreicht 
hat, ist bis zu einer Teufe von 1000 m Kohle fiir rd. 
1000 Jahre vorhanden. Der Kohlenvorrat des Revicres kami 
also mit rd. 10 Milliarden t veranschlagt w^erden. Nach 
Dr. Karl P a t t e i s k y  entfallen auf: |

1. Revier Ostrau — F r i e d e c k ....................... 1900
2. Ostsudeiisches R andgeb ie t............................800
3. Olsagebiet Peterswald — Karwin bis zur

Biała ........................................................6S00
zus. 9500

Man sieht also, daB Kohle im Revier genug vorhanden 
ist, um im grofien und auf weite Siclit zu plancn. Wichtig ist 
es, ein bestimmtes Verhiiltnis zwischen Forderung und 
kohlcnfiihrender Flachę cinzuhalten. Liegt die Forderung 
unter dieser ais bergmannische Norm anerkaniitcń Żalił, 
dann kann geschlossen werden, dafi sic noch weiter 
steigerurigsfahig ist; liegt sie dariiber, dann ist das 
Grubenfeld iiber sein Kohlenvermógen liinaus ungesund an- 
gespannt und in Aiispruch genommen. Diese Verhaltnis- 
zalil ist verschieden, je nach der Dichte der abbauwiirdigen 
Floze und wird fiir das Ruhrrevier mit 800 bis 1000 t 
Tagesfórderung je 1 kin2 angegeben!. Fiir das Karwiner 
Revicr kann man die gleiche Verhaltniśzalil 1000 t je 1 km- 
anwenden; dagegen ist es notwendig,, fiir die Gruben, 
die lediglich in den schwaclikoliienfuhrendcn Ostrauer 
Schichten bauen, dic untere Grcnz.e stark herabzusetzen, 
da hier nur mit einem durchschnittlichen Kohleriinhalt von
2 o/o gerechnet werden kann, wahrend dic Sattelflóz- 
schichten mit 13 o/o, die Karwiner Schichten mit 7,5 o/u 
kohlenfuhrehd sind.

Eine Uberprufung der Schachtanlagen des Karwiner 
Gebictes uud des Hultschincr Landchens — ohne Ostrauer 
Gruben — auf Grund des zur Verfugung stehenden 
Materials ergibt folgendes Bild. Von den 17 untersuchten 
Anlagen erreichen 14 nur, etwa die Halfte des angefiihrten 
Standards, ein Zeichen also, dafi sie unter ihrer geologi- 
sclien Kapazitat ausgenutzt und damit weiter ausbaufahig 
sind, wahrend 4 Anlagen die Norm iibcrschreiten, d. h. 
je km- bis 15001 fordem , ein Zeichen, daB sie iiberbean- 
sprucht sind. Es sind dies hauptsachlich die Anlagen mit 
kleineni Grubenfeld und YerhaltnismaBig grofier Forderung. 
Dcmnach besteht absolut und relativ gemessen die Mog- 
lichkeit, die Fordcrkapazitiit des Revieres um ein Be- 
deutendes zu erhohen. Der Weg hierzu fiihrt einręal iiber 
die yorhandenen Anlagen, und zum anderen iiber Neu- 
anlagcn.

Das zunachst greifbare und raschere Mittel zur Er
hohung der Forderung des Reviercs ist die bessere Aus
nutzung der bestehenden Anlagen. Die Fórdermengc wird 
hier bestimmt durch die Querschnitte der Fordcrschachte. 
Dort, wo der Forderschacht mit seinen Einrichtungen bis 
an die Grenze seiner Leistungsfahigkeit ausgenutzt wird, 
ist eine Erhohung praktisch nicht mehr moglich; in den 
meisten Fallen wird die Schachtkapazitat allerdings nicht 
erreicht. Sie ist vielmehr gebreinst und gedrosselt durch 
yerschiedene betriebliche Faktoren, wie zuriickgebliebene 
Aus- und Vorrichtung, Schwierigkeiten in der W etter- 
fiihrung u. ii., oder infolge ungeniigender Bemessung be- 
stiinmter Tagesanlagen, wie der Wasche, dic nicht imstande 
sind, die Hochstfórderung durchzuschkusen, wobei jeder

1 B u s k u h l,  E .: Leistun^en und Aufgaben des Ruhrkohlenbergbaues 
im Rahmen der neuen kohlen- und enertriewirlschaftlichen Entwicklunif. 
Ohlckauf 75 (1939) S. SOS.



18. Oktober 19*11 O 1 ii c k a u f 597

Von diesen Faktorcn zum engsten Quersclinitt der Anlage 
Werden und sie dann an ihrer Entfaltung bis zur tatsach- 
1 ich en Vollkapazit;it hindern kann. Die Beseitigung dieser 
Eiigpaśse und engen Querschnitte und dic Steigerung der 
Fórderung bis zur móglichen und sicheren Schaęttjlcistimg 
bilden die nachstlieggide Aufgabe, die an uns in Ostraii- 
Karwin herantritt.

Der zweite W eg zur Erhóhung der Fórderkapazitiit 
geht iiber Neuanlagęh, wobei sich wieder zwei Móglich
keiten bieten, namlich 1. die Zusammenfassung besteheiuler 
Anlagen zu einer neuen Zentralfórderschachtanlage, 2. die 
Errichtung neuer Fórderanlagen in bisher unverritztem 
Feld.

Vor etwa 15 bis 20 Jahren haben im Uutertagcbetrieb 
Bestrebungen zur Zusammenfassung von Klein- zu Grofi- 
abbaupunkten eingesetzt, woraur bereits im.Zusammenhang 
mit der Entwicklung des Bruchbaues hingewiesen worden 
ist. Es sei nochmals betont, tlafi das Ostrau-Karwiner 
Revier zu dieser Betriebszusammenfassung von sich aus kam, 
iinbeeLnfliifit von den gleichen, in den anderen Bergbau- 
revieren wesentlich spiiter einsetzenden Bestrebungen, und 
zwar auf Grund seiner damals schon weitgehenden Erfali- 
rtmgen im Strebbruchbau, dic ihm den Ubergang zu langen 
Fronten viel leichter macliten ais z. B. dem Ruhrrevier, das 
damals bekanntlich noch auf Vollversatz eingestellt war 
und den Ubergang von Vollversatz zum Bruchbau erst auf 
dem W eg iiber den Blindort und den Rippenversatz 
suchtc.

W ahrend aber z. B. im Ruhrrevier die Bestrebungen 
der Betriebszusammenfassung nicht auf den Abbau und 
.die anderen Betriebsvorgange des Untertagebetriebes be- 
schriinkt blieben, sondern sich weitgehend auf den Tages- 
betrieb ausdehnten und diesen crfaBten, blieben die Tages- 
anlagen im Ostrau-Karwiner Reyicr vou diesen Bestre
bungen weniger beriihrt. In den Jahren 1920 bis 1038 
wurden im Ruhrrevier im Zuge dieser Entwicklung
00 Zechen1, im Ostrau-Karwiner Reyier im gleichen 
Zeitrauin teils wegen Erschópfung der Kohlcnsubsfąnz, 
teils aus wirtschaftlichen Griinden 6 Zechen stillgelcgt. 
DaB die im Grubenbetrieb mit so grofiem Erfolg durcli- 
gefiihrtc Betriebszusammenfassung nicht auch in gleichcm 
MaBe die Tagesanlagen des Ostrau-Karwiner Reviers cr- 
griffen hat, ist vor allem darauf zuruckzufuhren, daB sich 
der Typus der Mittel- und Kleinschachtanlage viel leichter 
der schwankendcn Konjunktur anzupassen in der Lage war 
und damit wirtschaftlich besser abschnitt ais der in 
Zeiten von Absatzschwierigkeiten und Feicrschichten viel 
zu schwerfiillig arbcitende GroBbetrieb mit seiner teueren 
Verwaltung und uriausgenutzten Vollinechanisierung.

So selie ich eine weitere kiinftige Aufgabe in der 
Zusammenfassung von zwei oder mehreren Klein- und 
Mittelschachtanlagcn zu einer GrpBanlagc in ahnlichcr 
Weise, wie dies im Rulirreyier bereits weitgehend und 
erfolgreich geschehcn ist und auch bei uns in Einzelfiilleii 
versucht und durchgefiihrt wurde. Die bewahrte Richtlinie 
des Ruhrbezirks zielt dahin, zwei oder mehrere Fórder- 
schachte zu einer Zcntralfórderscliachtanlagc zusahitnen- 
zufassen und die vorhandenen Schachte fiir die W ctter- 
fiilming, M aterialfórderting, gegebenenfalls zur Verkiirzung 
der M annschaflsfahrt usw. bestehen zu lassen oder sie, 
wenn sie zwecklos sind, zu verscliiitten. Der Hauptvorteil 
liegt in der Zentralisierung und in der Moglichkeit einer 
weitgehenden Mechanisierung der ganzen Arbeitsvorg;inge 
vom Fiillort bis zur Hangebank, von der Hangebank iiber 
die Wasche bis zur Verladung usw. Dazu kommt die Móg- 
lichkeil, die verschiedenen Sicherheitspfeiler, mit denen die 
einzelnen Schachte gesichert sind, sowie die Mark- 
scheidepfeiler, die die einzelnen Grubenfelder aus Siclicr- 
lieitsgriinden voneinander trennen, abzubauen oder sie zu- 
mindest weitgehend zu scliwiicheh. Wenn z. B. Anlagen 
im Ostrau-Karwiner Revier bei kegelfórmig konstruiertem 
Schachtpfeiler bis 600 m Teufe 20, bis 1200 m 60 »'o ihres 
Feldes durch Sicherheitspfeiler festgelegt und ge
bunden haben, dann ist das mit den Gesichtspunkten 
der heutigen Betriebsfiilirung nicht nur nicht in Einklang 
zu bringen, sondern lauft auch Yolkswirtschaftlichen Inter
essen entgegen, da die in den verschicdenen Sicherheits- 
pfeileru gebundene Kohle meist nur sehr sehwcr zugiing- 
iich und nur mit erhóhten Kosten gewinnbar ist.

Was Ncuanlagen betrifft, so wissen wir, daB man im 
Ruhrrevier in neuester Zeit die GroBschachtanlage mit

1 F r i t z s e h e ,  C. H .: Die Beratcchnik des Ruhrkohlcnbcrgbaucs, cin 
Ruckblick und Ausblick, Gliickauf 76 (1040) S. S0.

einer taglichen Fórderinenge von 10000 t bevorzugt; ob 
sieli dieser Zechentypus allgemein durchsetzen und be- 
wiihren wird, bleibt abzuwarten. Ich selbst halte Schacht- 
anlagen dieser GróBciiaiiordnung fiir unscre Gruben- 
verhaltnisse fiir zu groB und glaube, dafi unser giinstiger 
Schachtquerschnitt bei etwa 3000 -5000 t  Tagesfórderung 
liegt, wobei unter besonders giinstigen Umstandeu diese 
Zahl noch entsprechend erhóht werden kann. Selbst- 
verst!indlich ist die klare Voraussetzung fiir eine solclie 
Schachtanlage ein Grubenfeld von 4- bis 5 fachem Aus- 
mafi, ais es bisher iiblich war, d. h. von 10 km2 und mehr.

Ich erwiihnte bereits cinleitend, dafi das Optimum 
einer Anlage selbst in ihren geologischen Verhaltnissen, 
also in der Rcgchnafiigkeit ihrer Ablagerung, in der 
Wasser- und Gasfiiluung der Schichten, in der Machtigkeit 
der Flóze usw., zu suchen ist und inóchtc dies aus unserer 
Grubenpraxis heraus nlilier erliiiitern und begrijnden. 
Fiir jeden Abbau ais kleinstc Betriebseinlieit z. B. 
gibt es bekanntlich ein Optimum, das abhangig ist 
von Lange, Belegung und Vorgriff der Abbaufront 
im Zusammenhang mit den zur Verfuguiig stehenden 
mcchanischen Hilfsmitteln. Die Lange der Abbaufront 
selbst wieder ist eine Funktion erstens und liaupt- 
sachlich der regelmafiigen Ablagerung, zweitens der
Machtigkeit und drittens der Beschaffenheit des Gebirges. 
Man sieht also eine Unz.alil von ineinandeispielenden und 
voneinander abluingigen Grofien, die bei Festlegur.g tles 
gunśfigsten W ertes richtig gegeneinander abgestimnit sein 
wollen. Und das, was fur einen Abbaupunkt gilt, trifft im 
allgemeinen auch fiir eine Bauabteilung ais groBere Einheit 
und fiir einen ganzen Schacht ais Haupteinheit zu.

Dieses Optimum ist nicht durch den crzielbąren 
I lóchstwert, sondern durch den Bcstwert gekenn/.eichnet, 
fiir den die geringsten Gestehungskosten bei kleinstem
Bedarf an Arbeitskraften und grófiter Sicherheit maB- 
gebend sind. In den meisten Fiillen liegt der Optimalwęrt 
mehr oder weniger unter dem erzielbaren Hóchstwert. 
Jedem Grubenfeld entspricht also auf Grund seiner
geologischen Verhaltnisse und Ablagerung ein giinstigstcr 
Fórder- und Kapazitiitswcrt, und es ist eben Sache und 
Kunst der technischen Betriebsfiilirung im Bergbau, aus 
den verschiedencn Móglichkeiten fiir den gegebenen Fali 
gerade den einen richtigen herauszufinden.

Z usa  ni m e n f a s s u n g.
Nach einem Uberblick iiber die Entwicklung des Berg- 

baues im Ostiati-Karwincr Revier und sein GróBeit-
verhaltnis zum Ruhrbezirk wird auf zwei bergmannisch- 
technischc Fragen niiher eingegangen, hinsichtlich deren 
eine gegensiitzliclie Auffassung herrscht. Es sind dies dic 
Fragen der Schicfiarbeit uud der Abbaufiihrung (feld- 
warts oder heimwiirts).

In der SchieBfrage besteht der Gegensatz darin, dafi 
im Ostrau-KarWiner Revier in Strecken mit anstehender 
Kohle brisant geschossen wird, was nach den Vorschriften 
des Ruhrbezirks vcrboten ist. Der Kern dieses Problenis ist, 
dafi man in Ostrau mit langen Schiissen und verh;iltnis- 
mafiig grofien Ladungen schiefit und der Durchfiihrung 
der ganzen SchieBarbeit die grofite Sorgfalt besonders 
hinsichtlich der Gasreinhcit der Schicfiorte zuwendet, d. li. 
»wenig und sehr sorgfiiltig« schiefit. Ferner beschriinkt 
sich die SchieBarbeit bei dcm in Ostrau vorherrschenden 
Heiniwartsbau hauptsachlich auf die reinen Vorrichtungs- 
strecken, die fiir den kunftigen Riickbau ins unverritzte 
Feld gehen und von keinem Abbau und keiner Raum- 
schaffung begleitet sind.

Diese Darlegungen leiten auf die eigentliche Abbau- 
fiihruug iiber, deren Entwicklung fiir beide Reviere naher 
beschrieben wird. Der Unterschied liegt darin, dafi der 
Ruhrbezirk den Strebbruchbau aus dem VoIlvcrsatz iiber 
den Blindort und Rippenversatz entwickelt hat, wahrend 
sieli in Ostrau der Strebbruchbau im Zuge der Ver- 
laiigcrung der Abbaufronten unmittelbar entwickelte, wo- 
durch das Ostrau-Karwiner Revier in dessen Fiihiung 
einen Vorspmng von rd. 20 Jahren vor anderen 
Reyieren hat.

Weitcrhin wird der Riickbau von den zwei haupt
sachlich gegen ihn ins Treffen gefuhrten Gesichtspunkten 
des hoheren Kapitalbedarfs und starkeren Gebirgsdrucks 
aus beleuchtct. Ais einer der wichtigsten Vortei!e des Riick- 
baues ist dic W etterfiihrung anzusehen, die den Alten 
Aiann unberiihrt laBt, wahrend sie beim feldwiirts- 
gehenden Betrieb den Alten Mann dauernd und stiindig
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bewettert und damit die Briihgefahr fórdert. Vor- und 
Nachteile beider Abbaufuhrungen kann man wie folgt zu
sammen fassen: Beim Riickbau grofie Hohlraume im aus- 
gekohitęn Rautu gefiillt mit Methan, das iiber der Ex- 
plosionsgrenze liegt, daher ein ausgezeichnetes Mittel 
gegen li rand- und Explosionsherde ist, besonders bei 
Flózen, die zur Selbstentzunduiig und Briihung neigen; das 
Oanze im Riicken der besctzten Abbaufront, wo weder 
geschossen nocli gefahren wird und praktisch niemand 
Zutritt hat. Damit w ird das gegen den Riickbau ins 
Treffen gefuhrte Bedenken des methangefiillten Gaso- 
meters im Riicken der Abbaufront entkraftigt. Beim Ins- 
feldgchen keine;grofien, in sich geschlossenen Hohlraume, 
dafiir aber eine Unzalil von kleinen Behaltern, gefiillt mit 
hochexp!osibe!n Schlagwettern; fiir Flóze, die zu Briihung 
neigen, ungeeignet. Das Ganze vor der besetzten Abbau- 
front, wo gefahren w ird und sich die SchieBarbeit 
abspielt. Die Richtigkeit der vertretenen Ansicht wird mit 
der Tatsache begriindet, dali sich im Ostrau-Karwiner

Revier in dem 15jahrigen Zeitabschnitt vom 1. Januar 
1926 bis 30. Dezember 1040, abgesehen von 3 órtlichen 
Gasverpuffuiigen, die keine Opfer erforderten, nur
1 Schlagwetterexplosion mit 2 Toten ereignet hat.

In einem angeschlossenen bergmannisch-technischen 
Teil werden verschiedene wirtschaftliche Fragen, die das 
Ostrau-Karwiner Revier botreffen, beriihrt. Vor allem 
w ird der Begriff der Fórderkapazitat von Schachtanlagen 
erórtert und die Móglichkeit einer Leistungssteigerung 
des Ostrau-Karwiner Reviers besprochen. Die fiir die 
Fórderkapazitat hauptsachlich maligebenden Faktoren, 
Kolilenvorrate und geologische Verhaltnisse, werden fiir 
das Ostrau-Karwiner Revier zergliedert und besonders auf 
die W ichtigkeit eines richtigen Verhiiltnisses zwischen 
Forderung und kohlenfiihrender Flachę hingewiesen. Ein 
weiteres Mittel zur Verbesserung der Betriebsfiihrung 
bietet die Zusainmenfassung von Klein- und Mittelschacht- 
anlagen zu Grofianlagen, wie sie im Ruhrbezirk bereits 
mit grofiem Erfolg durchgefiihrt worden ist.

U M S C H A  U
D a s  A b t e u f e n  d e s  S c h a c h t e s  S a c h s e n  3 .

In dem unter der obigen Oberschrift erschienenen 
A ufsatz1 ist von mir das Eiiibringen eines Betonklotzcs 
durch die Firma Deilmann in Kur i auf der Sohle des 
000 m tiofen und bis 52 m Teufe ersoffenen Schachtes 
Sachsen 3 geschildert worden. Bei der Verfestigung des aus 
Grauwacke bestchenden Kleinschlages wurden Zementier- 
rohre verwandt, die im unteren Teil auf eine der Hóhe 
des eingebrachten Schotters entsprechenden L.ange gelocht 
waren. Mehrere Stellungnalinien zu dieser Art des Ein- 
bringens eines Betonklotzes unter W asser veranlassen mich 
zu dem Hinweis, dafi schon haufiger Zementieraibciteii 
unter Verwendung von gelochten oder im unteren Teil 
aufgcbórtlelten Rohren vorgenommen worden sind:

1. Im fieise-H erbst2 w ird das Einbringen eines Betou- 
Idotzes auf der Sohle des Schachtes Vienenburg 
geschildert. Man brachte ein 50 cm hohes Bett von 
Gabbro-Kleinschlag auf der Sohle ein und sparte dabei 
111 der Schachtmitte einen W asserkasten aus, aus dem 
das zuflieliende W asser durch ein perforiertes Rohr
1 O luckauf 77 (19-11) S. 505.
5 5. Auflage, Bd. 2. Berlin 1932. S. 320.

(s. Abb. 3S6 auf S. 320 des Heise-Herbsl) abgesaugt 
wurde. Nachdem iiber dem Kleinschlag etwa 10 ni 
Mauerwerk cingebracht worden war, wurde der 
Gabbro-Schotter durch das perforierte Rohr hindurch 
zementiert.

2. In der Zeitschrift Gluckauf hat W al d e c k 1 Zementier- 
arbeiten in einem ersoffenen Gefrierschacht geschildert. 
Fiir die Zementierung von Schwimmsandschichten' 
verwendete man Gefrierrolire mit S3 mm aufierem 
Dmr., die in die Bohrrohre hiueingcsehobcn wurden. 
Dic Gefrierrolire waren im unteren Teil durchbohrt, 
wie die Abb. 20 auf S. 412 des Gluckauf 1938 zeigt. 
Die austretende Zementmilch wurde durch Schlitze in 
den Bohrrohren in die zu zementierenden Zonen 
geleitet.

■ 3. Die Firma Schachtbau Thyssen hat in den letzten 
Jahren beim Abteufen der Schiichte Walsum 1 und 
Haus Aden 1 Betonklótze im toten W asser in der 
Weise eingebracht, dafi die Zementmilch zur Ver- 
festigung des auf der Schachtsohle liegenden Schotters 
aus im unteren Teil aufgebórdelten Rohren austrat.

M a e v e rt.
1 Oluckauf 74 (1938) S. 3S5.

P A T E N T B E R I C H T
G ebrauchsm uster-E intragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 2. Oktober 1941.
5b, 1508725. Hauhinco Maschinenfabrik G. Hausherr, Jochums & Co. 

KO., Essen. Hochdruckpumpe zur Betatigung von hydraulischen Pressen.
4. 7. 41.

5b, 150S727. Karl Baingo, Berlins-Borsigwalde, Kohlcbohrcr fur elek- 
trische Maschinen mit Hartmetallaufłage. 7. 7. 41.

5c. 1508719, Adolf Baron, Beuthen (O.-S.). Elastische Betonverzugs- 
platte fur den Grubenausbau. 21. 3. 41.

5c. 1 508726! Heinrich Toussaint, Berlin-Grunewald, und Bochumer 
Eisenhiitte Heintzmann & Co., Bochum. Zweiteiliger eiserner Gruben- 
stem pel. 5. 7. 41.

5c. 1508728. Hermann Schwarz KO., Wattenscheid. Grubenstempel- 
kopf. 11. 7. 41.

lOb. 1508 689. Hugo Nothwang, Klingen (W urtt.). Feueranzunder. 
27. 3. 41.

lOb. 1508 868. Niederschlesische Bergbau AG., NeuweiBstein (Schles.). 
Zundbliittchen fiir Kohlenanzunder. 31. 7. 41.

35 a. 1508 691. Demag AG., Duisburg. Kreuzgelenk fiir Fórdergestell- 
aufhangungen. 28. 8. 41.

P atent-A nm eldungen1,
die vom 2. Oktober 1941 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
Ib ,  6. M. 146411. Erfinder: Dr.-ing. Richard Heinrich, Frankfurt 

(Main). Anmelder: M etallgeselłschaft AG., Frankfurt (Main). Vcrfahrcn 
zur elektrostatischen Scheidung von Gemengen. 31. 10. 39. Protektorat 
Bohmen und Mahren.

Ib ,  6. M. 148639. Erfinder: Dr.-ing. Richard Heinrich, Frankfurt 
(Main). Anmelder: M etallgeselłschaft AG., Frankfurt (Main). Verfahren 
zur elektrostatischen Trennung von Staubgemengen. 10. 9. 40.

5b , 39. M. 141544. Erfinder, zugl. Anmelder: Arthur M uller, Neu- 
oełsnitz (Erzgeb.), Abbaumaschine. 5. 5. 38.

5d, 6/40, K. 159047. Erfinder: Dr. Paul Hófer, Berlin. Anmelder: 
Kali-Forschungs-Anstalt GmbH., Berlin. Verfahren zur Bekampfung von 
Staub und Staubexplosionen. 23. 10. 40.

1 In den Patentanmeldungen, die am SchluB mit dem Zusatz ■» Protektorat 
Bohmen und Mahren i  versehen sind, ist dic Erklarung abgegeben, dafl der 
Schutz sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

10a, 5/01. D. 80786. Erfinder: Dr.-ing. W alter Litterscheidt, Essen. 
Anmelder: Didier-Kogag, Koksofenbau und Gasverwertung AG.. Essen. 
Regenerativkammerofen fur die Erzeugung yon Koks und Gas. 6. 7. 39.

lOa, 8. D. S0793. Erfinder: Dr.-ing. Kurt Baum, Berlin-Dahlem. 
Anmelder: Didier-Werke AG., Berlin-Wilmersdorf. Im Zugwcchsel betrie- 
bener waagerechter Kammerofen fiir die Erzeugung von Koks und Gas. 
7. 7. 39.

10a, 12/01. O. 22731. Erfinder: Dr.-Ing. Carl Otto, Essen, und 
Ebcrhard Grafihoff, Bochum. Anmelder: Dr. C. Otto & Comp. GmbH., 
Bochum. Koksofentur mit selbsttatiger Ent- und Verriegelung durch dic 
Tiirabhebevorrichtung. 28. 12. 36.

10a, 36/01. M. 148023. Erfinder: Heinz Hartmann und Dipl.-łng, 
Friedrich Meyer, Frankfurt (M ain). Anmelder: M etallgeselłschaft AG., 
Frankfurt (Main). Vorrichtung zum Fullen yon Kammerofen zur Koks- und 
Gaserzeugung und zum Verdichten des Kammerinhaltes. 21 .6 .40 . Protek
torat Bohmen und Mahren.

lOb, 14. P. 78998. Erfinder, zugł. Anmelder: Georg Piering, Eich 
(Sa.). Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Feueranzundern.
6. 4. 39.

S ie , 136. P. 79725. Erfinder, zugl. Anmelder: Erich PrieB, Freital- 
Dresden. Bunker mit pyramidenfórmigem Absperrorgan. 7. 9. 39. Protek
torat Bohmen und Mahren.

D eu tsch e Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
5c (9«o). 710347, vom 8. 12. 39. Erteilung bekanntgemacht am 31 .7 .41 . 

P a u l  A lv e r m a n n  in D o r tm u n d .  Sternpelbewehrang fur Grubenausbau. 
Der Schutz erstreckt sich auf das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Die zur Aufnahme eines Quetschmittełs dienende, im besonderen fur 
vieleckigen Grubenausbau aus Profileisen, z. B. Eisenbahnschienen bestinimte 
Bewehrung besteht aus einem Stab a aus Rund-, Quadrat-, Flach- oder son
stigen Profileisen. Der Stab wird z. B. mit Hilfe von in der Nahe der 
oberen Stirnfliiche der Stempel b in deren Steg oder FuB Yorgesehenc Boh* 
rungen quer oder schriig durch dic Stempel hindurchgefuhrt und mit den 
Stempeln losbar yerbunden. Der Stab ist der Form des Quetschmittels 
móglichst angepaBt und liegt auf dem Kopf c  und dem FuB d des Stem
pels auf. Die Bewehrung, die eine Einsparung erheblicher Werkstoffmengen 
gestattet, wird den Erfordernissen im Grubenbau vollauf gerecht; sie kann 
ohne Zuhilfenahme besonderer Mittel fest, jedoch Iósbar in denkbar ein-
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fachster Weise und sehr sclmell an den Steni- ----- ^ - 3  C
peln angebracht und mit diesen geraubt werden. — ‘\ \  J /  \

5c (10oi). 710716, vom 3 .6 . 38. Erteilung f  V— j .  1, )
bekanntgemacht am 14. S. 41. Dipiom-Berg- I I  r— * /
ingenieur W a l t e r  W ie b e c k e  in A l s d o r f  —L / ' / I  s - '
(Kr. Aachen). Raubvorrichtun.il fiir das rei hen- £Zj O —
weise Rauben von G rubenstem peln. durch Zug’
mittel.

Die Vorrichtung dient zum Rauben von P — _______ 
bekannten in Reihe stehenden, mit einer aus \  w ,  ^  \ ^
zwei, auch im entlastetcn Zustand zugfest mit* \  I \
einander yerbundenen Teilen bestehenden Druck- A . ,  ~T ' /
entlastungsyorrichtung versehcncn Orubenstem- jC j_  I i \
peln. mit denen der eine Teil der Druckent- 1
lastungsvorrichtung Yerbunden ist. Zum Rauben 
der Stempel dient, wie bekannt. ein m it dem ' ~ 'v  /"I
zweiten Teil der Druckentlastungsvorrichtung i ( f /  \
samtlicher Stempel verbundcnes, an der Trom- i ;
mel einer Windę befestigtes Zugmittel. Die cj .  .1  l c  
Verbindung des einen Teiles der Druckent- ■
lastungsvorrichtung der Stempel mit dem 
Zugmittel ist gemaO der Erfindung so, daB die 
DruckcntIastungsvorrichtungen aller Stempel
durch das Zugmittel hintereinandergeschaltet sind uud dic Stempel 
von dem der Bruchstelle am nachsten stehenden Stempel an nach- 
einandcr<gcraubt und abgeschleppt werden. Zur Erzielung der beabsichtigten 
Wirkung kami der das Lóstmittel der Druckentlastungsyorrichtung bildende,

sein, uud die in der Langsrichtung des Ofens hintereinanderliegenden Rego- 
neratoren kónnen an gemeinsame Sohlkanaie angeschlossen sein. Ferner 
kónnen unterhalb der Ausgitterung der Rcgeneratoren Rohre infinden. die 
unter der Sohle aufierhalb des Maucrwerkes des Ofcns an die Zufuhrungs- 
leitungen fiir die Verbrennungsstoffe und an die Abieitungen fiir die Abgase 
angeschlossen sind.

lOa (52o). 710675, vom 15. 10. 40. Erteilung bekanntgemacht am 
7. 8. 41. Dr. C. O t to  & C o m p . GmbH. in B o ch u m . Umstellvorrichtung 
fiir Koksofcnbattcrien. Erfinder: Wilhelm Haarmann in Bochum-Sticpel.

Die Vorrichtung hat endlose, iiber Rollen und eine Antriebwinde «:e- 
fiihrtc Zugmittel (Seile oder Kctten), an denen zum. Einstellen der Luft* 
klappcn. GashShne und Abhitzeyentile der Ofenbatterie dienende Arme 
befestigt sind. Gemiifi der Erfindung sind an beiden Trummen (Strangen) 
der eudlosen Zugmittel Kontaktgcber befestigt und in der Niihe der Antrieb- 
winde fiir die Zugmittel Widerstande ortsfest angeordnet, iiber die dic Kon* 
taktgeber gleiten. Die Widerstande sind iiber ein Schutz so hintereinander 
geschaltet, daB letzteres beim Zuruckbleiben eines der Zugmittel durch die 
Veranderung des W iderstandswertes des durch die Kontaktgcber des zuriick- 
gebliebenen Zugmittels beeinfluHten Widerstandes ausgelost wird. Der Kon- 
taktgeber jedes Zugmittels kann iiber eine Reihe von Kontaktstiicken feleitcn. 
In diesem Fali werden entsprechende Kontaktstiicke der den beiden Trum
men jedes Zugmittels zugeordneten Kontaktstiickreihen leitend mitem- 
ander verbunden, so dafi beim Zuruckbleiben eines Zuginittelstraugćs ciii 
Stromkreis unterbrochen wird. Dadurch werden Wamgeriitc ausgelost, d. h. 
in Betrieb gesetzt.

lOa (lSoi). 710305, vom 22. 10. 39. Erteilung bekanntgemacht am 
31. 7. 41. R he  in in e t a l i - B o r  s ig  AO. in B e r l in  und C a r l  G c i s s c n  in 
B e r l in - S c h ó n e b e r g .  Verfahren zur V er hi lider ung des Flieflcns des mii 
feinkornigen Besiandteilen angereicherten Schwelgutes. Zus. z. Pat. 008726. 
Das Hauptpat. hat angefangen am 25. 1. 38. Der Schutz erstreckt sieli auf 
das Protektorat Bóhmen und Mahren.

Dem Schwelgut wird vor seinem Eintritt in den Schwelofen groberer 
abgcsiebter Schwelkoks zugesctzt. Dieser kann ganz oder teilweise in wieder* 
holtcm Krcislauf durch dic Schwelofen hindurchgefiihrt werden. Groberer 
Schwelkoks, dessen KorngroBe im allgemeinen mehr ais 2 mm betragt, 
wird regelmaUig vom Schwelkoks abgesicbt und steht daher in unmittelbarcr 
Nahc der Schwelofen zur Verfugung.

10a (33oi). 710676, voin 29. 7. 37. Erteilung bekanntgemacht am 
7. 8. 41. L u d w ig  K i r c h h o f f  in B e r g is c h  G la d b a c h .  Vorricktung 
zum Laden nud Entladen von zur Aufnahme von SchwelkoJisformkfisten 
bestimmten Jochen. Zus. z. Pat. 710161. Das Hauptpat. hat angefangen 
am 11.6.37. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Bei einer Ausfuhrungsform der durch das Hauptpateut geschutzten 
Vorrichtung werden die dic Formkasten fiir den Schwelkoks aufuehniendcn 
Joche m it den mit ausgeschwcltcm Koks gefiillten hcifien Kiisten und den 
mit frischer Kohle beschickten kalten Kiisten mit Hilfe einer cndloscn Kette 
so durch eine Vorwannkammer gezogen, dafi in dieser Kammer ein Wiirme* 
austausch zwischen den Kasten bzw. deren Inhalt stattfindet. GcjnaJi dcc 
Erfindung wird die endlose Kette, dic dic Joche mit den Kasten durch die 
Vorwarmkammcr zieht, dazu verwcndct, die Joche so an den Stellen yorbei- 
zufuhren, ,an denen dic Formkasten an die Joche angchiingt und von den 
Jochen abgenommen, d. h. die letzteren bcladcn und entladen werden, daB 
gleichzeitig cin mit ausgeschwcltem Koks gefiilltcr Kasten von den Jochen 
des sich aufwarts bewegenden Trumms der Kette abgenommen und ein vom 
Koks eutlceitcr und mit frischer Feinkohle gefullter Kasten an den Jochen 
des sich abwarts bewegenden Trumms der Kette augehangt wird. Falls 
zum Fullen der Formkasten mit frischer Feinkohle eine Kohlenstaubschieuder 
Yerwendet wird, au der die Kasten yorbeigefuhrt werden, kann zwischen 
dem Kphlebunker und der Schlcuder cin Fórderband angeordnet werden, 
das mit der die Joche durch die Vorwarmkammer ziehenden Kette so ver- 
buuden ist. dafi yon dein Fórderband nur dann Kohlenstaub zugefuhrt wird, 
wenn die endlose Kette stillsteht, d. h. die Joche mit den Formkasten 
nicht in Bcwegung sind.

35a (9o(.). 710236, yom 1. 9. 39. Erteilung bekanntgemacht am 31. 7. 41. 
G u t e h o f f n u n g s h u t t e  O b e r h a u s e n  AG. in O b e r h a u s e n  (Rhld.). 
Bockgeriist mit Fuhrungsgerust fur Schacht for der anlagen. Erfinder: Gerhard 
Hagenbeck in Oberhausen-Sterkrade. Der Schutz erstreckt sich auf das 
Protektorat Bóhmen und Mahren.

mit dcm Stempel a bewcglich verbundene Teil b der Druckentlastungs- 
voriichtung ais zugubertragendes Glicd in das Zugmittel c cingeschaltct 
oder daran angeschlossen werden. Dic Stelle, an der der das Lósemittcl der 
Druckentlastungsvorrichtung bildende Teil b gelenkig m it dem Stempel a 
yerbunden ist, kann au der von der Bruchstelle abgewendcten Seite des 
Stempels angeordnet werden, und das zum Rauben der Stempel dienende 
Zugmittel kann .mit den Lósemitteln von zwei parallelen Stempclreihcn vcr- 
bunden sein. Ais Druckentlastungsyorrichtung kónnen aus zwei gegen- 
einander verschicbbaren Teilen d e bestehende Stempelschuhe dienen, dic 
mit Keilfl.ichen aufeinander ruhen und durch ein mit einem der Teile des 
Schuhes drehbar verbundcnes Glied /  in der Stutzstellung gehalten werden. 
In diesem Fali wird das die Schuhteilc in der Stutzstellung haltendo Glied /  
mit einem Arm g und der eine Teil des Schuhes mit einer ó sc  h yersehen. 
Der Arm g der Druckentlastungsyorrichtung jedes Stempels a wird durch 
ein Zugmittel i gelenkig mit der Ose h des einen Schuhteiles des benach- 
barten, niiher nach der Bruchstelle zu liegen* 
i!en Stempels a yerbunden, wahrend der
Arm g der Entlastungsyorrichtung des der 'W/////?’̂ '/A
Bruchstelle am nachsten stehenden Stempels a 
ir.it dcm zum Rauben der Stempelreihe 
dienenden Zugmittels c yerbunden wird.

lOa (4oi). 710674, yom 6 .7 ,3 9 . Erteilung . Z
bekanntgemacht am 7 .8 .4 1 . D id i e r - W e r k e  | \ \
AG. in B e r l i n - W i l m e r s d o r f .  Regenera’iv  i y 3 - L  l \ |  |
beheizter Kammerofen fiir die F.rzeugung von i i  I I  \ 1
Koks und Gas. Erfinder: W alter Kopmann \ t] ] \ |  |  |
in Berlin-Halensee. \ |  \ Ł u \ \ •

Der Ofen hat waagerecht liegende Ver* l i i i  \ \
kokungskammern mit Zwillingshcizzugen und \ |  j  [ \ \
unterhalb dieser Heizziige liegcndc, von den l i l i i  \ \
Gasen in senkrechfcr Richtung durchstrómte i i  1 1 ^ 1  i 1
Rcgeneratoren. Gemafi der Erfindung ist jeder | |  |  \ \ \ \
aufwarts und jeder abwarts beflammte Zug , i |  \ \ \ \
der Zwillingsheizzuge a jeder Kammer b an 
je zwei Rcgeneratoren c angeschlossen. Die 
vier Rcgeneratoren jeder Kammer liegen quer O -M - j
zur Langsrichtung der Kammer. Innerhalb Sf M MJL
der die beiden Regeneratorcnpaare jeder Ę t M
Kammer voneinander trennenden Wand d ist q J J  -M -; M 9
ein an eine Starkgasleitung e angcschlossener q |  pi P  1
Kanał (oder cin Rohr) angeordnet. Die Re- Rp ' r t a
generatoren jeder Kammer sind in einem sich m I
uber die ganze oder uber die halbe Lange _t BJ PcL i J
des Ofcns erstreckcnden, durch dic Trenn- " ' a f r a i  
wande des Untcrbaues gebildeten Raum ein- p l m ■ PĄ i
gebaut und durch leicht auszubauendc Wande, O
durch die Ausgitterung der Regeneratorer. 
oder durch Wiinde und dic Ausgitterung von- 
einander getrennt. Jeder aufsteigcnde und 
jeder abfallende Heizzug der Kammern kann
nur an. einer Wand der Kammern angeordnet & C

Das Fuhrungsgcrust a ist in der Querrichtung getcilt. Der obere 
Teil b des Gcriistcs ist an dera Bockgeriist c  aufgehiingt, wahrend der 
untcrc, mit dcm Schachtrahmentrager d yerbundene Teil e des Geriistes 
auf Giundungen /  oder auf dem Schachtinauerwerk aufruht. Der am Bock- 
gerust aufgehangte G crustteil b kann im Bereich der Hiingebank g endigen 
und mit dem unteren Gerustteil e durch einen langs yerschiebbaren StoB h 
yerbunden sein. Durch die Ausbildung des Geriistes wird das Schacht- 
mauerwerk entlastet, und infolge der Ausbildung kann bei hohem Grund- 
wasserstand das Einrammen von Spundwiinden yermieden werden.
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81 e (48). 710525, vom 2 6 .3 .39 . Erteilung bekanntgeniacht am 7. 8. 41. 
J o s e f  B ra n d  in D u i s b u r g - H a m b o r n .  Ausbildung und Anordnung 
vóa Teilen, dic einen schnęllen Auf- und Ausbau einer aus einzelnen 
Schussen aus keramischem W erkstoff gebildelen Wcndclrutschć ermóglichen.

Die Schusse a der Rutsche sind an beiden 
Endcn (Randcrn) mit Ausnehmungen b versehcn 
und unter Zwischenschaltung von aus T-Eiseu 
bestehenden Ringen c aufeinandergesetzf. Der 
Steg der Ringe c hat an beiden Enden Nocken d, 
die in die Ausnchmungeu b der Schusse a cin- 
greifen. Der Schenkel der Ringe c g reift von 
auRen uber die Enden (Rander) der Schusse a.
Einzelne der Ringe, die einen bestimmten Ab- ; 
stand yoneinander haben. sind mit nach aullcu j 
vorspringendcn Konsolen e versehen. die sich | 
beim Einbau der Rutsche in einen Blindschacht 
auf einen der Einstriche /  des Schachtes auf- 
lcgen. An den Konsolen e sind lose Nocken vor- 
gesehen, dic in am Steg der Ringe c angebrachte 
gabelformige Haltcr g eingreifen. Die Ausneh- 
mungen der Schiisse a sind so zueinander vcr- 
se t/t angeordnet, dafS dic Wendcl der Rutsche 
stetig vcrlauft. wenn die Nocken aller Ringe c 
mit den Ausnchmungeu der Schusse in Eingriff 
sind. Die Ringe c aus T-Eiscn kónnen durch 
mehrere Segmcntc aus I-Eisen crsetzt werden, 
deren Stege in entsprcchcnde Ausnchmungeu der 
Rander der Schiisse eingreifen und deren Schenkel 
die Rander der Schiisse auBcn und innen um- 
fassen. Die Ausnchmungeu der Schusse werden 
in diesem Pall so angeordnet, dal5 beim Eingriff 
aller Segmcnte in Ausnchmungeu der Schusse dic 
Wcndel der Rutsche stetig vcrlauft.

81 e .(62). 710526. vom 1. 12. 39. Erteilung be- P3
kanntgemacht am 7 .8 .4 1 . O. P o ly s iu s  AO. in \> \
D e s s a u .  Yorrichtung zum Fordem  i on pulrer- 
fórniigcni Massengnt mil H ilfe von Prcfiluft, bei 
der zwei Behalter unter V erwendung eines 7ei7- 
relais abwcchselnd gcfullt werden. Erfinder:
Hans Horn in Dessau. Der Schutz erstreckt sieli 
auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Die Vorrichtung hat ais Zcitrelais (-schalter) ein sich bei auftreten*
den Storungen selbsttiitig einschaltendes Quecksilberrelais. Die Lange der

vcranderlichcn Zejtspannc des Relais wird durch ein mechauisches Arbeits* 
mittel, z. B. eine Kolbenstange o. dgl., bestimmt.

81 e (89oi). 710215, vom 14. 10. 37. Erteilung bekanntgemacht am 
31. 7. 41. G e s e l l s c h a f t  f i i r  F ó r d e r a n  la g e n  E r n s t  H e c k e l  mbH. in 
S a a r b r u c k e n .  Rutschkuppelgetriebc fiir den Antrieb yon hln und her 
gehenden Fordermitleln, besonders in Fullvorrichlungen von Schachtgefa/}- 
fórdcranlagcn. Erfinder: Arthur Schurig in Schafbriicke iiber Saarbrucken. 
Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Das Gctriebe, das besonders zum Antrieb von Fórdcrmittcln zur 
schonendcn Verladung von Kohle in Fullbunker von Schachtgcfali- 
fórderungen Vcrweudung finden soli. hat zwei hintereinandcrgeschaltete Um- 
laufgetriebc a. b. deren innere Zahnkranzc c, d in einem ais Brcmsmittel 
dienenden geschlosseneu, drehbaren Gchiiuse c  angeordnet sind. Dic uin- 
laufende Kurbel /  des Getriebcs b treibt die das Fórdermittel antreibende 
hohlc Welle g an. Die eine Bremse des Getriebcs. z. B. die Bremse //, kann 
auf das drchbarc Gehiiiise c und die zweite Bremse i  mit Hilfe einer 
Welle k unmittelbar auf das Sonneurad des zweiten Umlaufgetriebcs b und 
mit Hilfe dieses Rades auf die mit dem Rad verbundcnc umlaufcnde 
Kurbel / des crsten Umlaufgetriebcs a wirkeri. Mit den beiden Bremscn 
des Oetriebes lassen sich gleichzeitig die Bcwcgungsrichtung (Fórdcr- 
richtung) und die Geschwindigkeit des Fórdermittcls andern. AuBcrdem 
kann das Fórdermittel bei laufendem M otor stillgesetzt und beim Abstcllcn 
des Motors der Auslaufweg des Fórdermittels abgebremst werden.

B  U  C  H  E  R
Die wirkliche Mechanik des Geschehens im Lebenden und

Toten. Von J. P. A re n d . 456 S. Zuricli 1941, Rascher-
Verlag. Preis geb. 10 M.U.
Nach Vollendung seines Studiums der Cheińie und 

Pliysik hatte der Verfasser, der heute Direktor in der 
Zentralverwaltung der Arbed in Luxeinburg und Leiter 
der wissenschaftlichen Abteilungen des Konzerns ist, Gele- 
genheit, die sedimentaren Eisenerzlagerstiitten im Staate 
Minas Gcraes und in Lothringen-Luxemburg eingehend 
geologisch und physikalisch-chemisch zu untersuchen. Die 
Ergebnisse dieser Forschungen fanden ihren Niederschlag 
in einer groBeren Reihe zunachst lagerstattenkundlicher 
Arbeiten.

Gcwisse geologisch-tektonische GesetzinaBigkeiten in 
den untersuchten Lagerstatten waren dann fiir den Ver- 
fasser Ausgangspunkt zu Erkenntnissen und Veróffent- 
lichungen, deren inhalt iiber den Rahmen des Fachlichen 
hinausgehend sich mit Fragen allgemeinnaturwissenschaft- 
licher und erkenntnistlieoretischer Art befaBt, wie z. B. 
schon sein Aufsatz »Kolloiditat und E rdkrustengestaltung1̂
In seinem Buch »AtombiIdung und Erdgestaltung. — Das 
kausal-unitarische W eltbild 2« unterninunt der Verfasser 
»in voIler und betonter Ehrfurcht vor den herrschenden 
wissenschaftlichen Auffassungen den augenblicklich wohl 
manchem Leser etwas gew agt erscheinenden Versuch, aus 
nur einem Urstoff und den an diesen geknupften An- 
ziehungs- und AbstoBungskraften eine W eit aufzubauen«, 
wobei die physikalisch-cheinisch-geologisch-astronomischen 
Bcziehungen dieses W eltbildes erórtert werden.

Das vorliegende Buch stellt, da »AtombiIdung und 
Erdgestaltung« nach den eignen W orten des Yerfassers 
noch nicht vollkommen waren, einen Ausbau seiner E r
kenntnisse und Gedankengange in der Richtung eines jeg- 
lichen Geschehens im W eltall und seiner Grundursachc, 
also der wirklichen Mechanik des Geschehens im Lebenden 
und Toten, dar. Ais Auslósungsursache seiner Erkenntnis 
bezeichnet er die Naturbeobachtung in Minas Geraes, 
»getnaB der dic Raumdifferenzierung ais eine absolute 
Dichtedifferenzierung des absoluten Raumes in der Aqui- 
valenz der Stoffarten erkannt wurde«. Das von ihm dem- 
gemaB aufgestellte oberste W eltgesetz lautet: »Das jeweilig 
Dichtere verlagert sich portionsweise beschleunigt fort- 
gesetzt in der Richtung des jeweilig geringsten Minder- 
dichten, RaumgróBten, korrespondierend und im Nach-

1 Z. Dtsch. Geol, Ges. 86 (1934) S. 430.
- Stuttgart 1936, besprochen z. B. in der Geologischen Rundschau 32 

(1941) S. 200.
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einander in allen Raumrichtungen des Weltalls.« (S. 85.) 
Die Verlagerung der Raumteilchen ist also wechselseitig 
erzwungen.

Auf dieser Grundlage folgt dann das Buch schritt- 
weise dein jahrzehntelangen Ringen und Erleben des Yer
fassers. In 16 Kapitelu entwiekelt er, nunmehr in bewuBtem 
Gegensatz zu den herrschenden Lehrmeinungen der 
Wissenschaft, die mit der Unbestimmtlieit ihrer Auf
fassungen und Begriffe eine Fehlentwicklung aufzuweisen 
habe, seine Gedankcn weiter und crkliirt mit der einen 
im Allkosinos giiltigen, wirklichen A^echanik ais Grund- 
ursache das bisher unbestimmte Geschehen, also alle
Erscheinungen und Vorgange, wie Leben, Wachsen,
Krankheit, Sterben, Bewegung, Anziehung, Atome, 
Quanten, Iinpulse, Schwingung, Lichtgeschwindigkeit, 
Sinncsempfindung, Stammformen, Sprachen usw.

Aus der Erkenntnis der wirklichen Mechanik folgt, 
wie dcrV erfasser im Vorwort und amSchluB seines Buchcs 
auf S. 444 erkliirt, die Erkenntnis des allkosmischen
Kausalzusanunenhangs; sie iindert das Verhaltnis des 
Menschen zum W eltall. Eine bewegte Ordnung, die der 
nur vorausgesetzten genau entgegensteht, wird nun beweis- 
bar und begreifbar. Diese Ordnung ist einheitlich, wechscl- 
seitig und ununterbrochen erzwungen. Die Ignorabimus- 
Apologetik fiillt. Die sieben Weltriitsel und noch andere 
Problcme, dic Dubois-Reymond nicht gemutmaBt hat, sind 
gelóst. Die wirkliche Mechanik erschlieBt alles Geschehcn 
im unendlich Kleinen und im unendlich GroBen, im 
Lebenden und im Toten, dem totalitar cxistenzialen 
Gultigkeitsnachweis und damit aucl; dem absoluten Be
griff. Ihre gróBte Leistung fur alle Zeit wird in der Tat
sache beruhen, daB sie den Menschen das Begreifen und 
das Beweisen des Wirklichen, des W ahren ermóglichte.

P E R S Ó N L I C H E S
Bei der Saargruben-AO. sind ais Bctriebsinspektoren angestellt worden: 
der Diplom-Bergingenieur G ó r g e n  bei der Grube A^crlcnbach, 
der Diplom-Bergingenieur T o e p e l  bei der Grube Jagersfreudc.

D en  T o d  f i i r  d a s  V a t e r l a n d  f a n d e n :
am 15. September der Anwaltsasscssor Dr. Ernst K n c b u s c h , Lcut- 

nant in einem Gcbirgsartillerie-Rcgimcnt, im Alter von 30 Jahren. 
Kncbusch, der bis zum Bcginn des Kricges in der Rechtsabteilung des 
Bergbau-Vercins tatig  war, geuolJ nicht nur ais pflichtgetreuer und be
sonders bcfiihigter M itarbeitcr, sondern ebenso ais frischer. aufrechter und 
gcradliniger Mensch hohe Wcrtschiitzung. In sicgreichcm Sturmangriff an 
der nórdiichsten Front hat er in Treuc zu Fiihrer, Volk und Reich einen 
stolzcu Soldatcntod gefunden,

am 18. September der Diplom-Bergingenieur W e r n e t ,  W irtschafts- 
ingenieur des Steinkohlenbergwerks Ensdorf Y iktoria der Saargruben-AO.


