
DIE BAUTECHNIK
19. Jahrgang BERLIN, 29. August 1941 Heft 37

AUc Rechte v o rb eh a lten . Schalung und Riistung im Eisenbetonbau und im Bruckenbau.
Von Professor Benno Lóser, Dresden.

Aus dem auf der Hauptversammlung des Deutschen Beton-Vereins in Munchen am 9. April 1941 gehaltenen Vortrag.
(Schlufi aus Heft 36.)

8. Geriiste fiir schwere Wolbbrflcken.
In den letzten Jahren slnd von der Relchsautobahn bemerkenswerte 

Granltbogenbrucken ausgefiihrt worden. Die Schwierigkeit der Bauaufgabe 
lag in der grofien Hóhe der Bauwerke und ln der grofien Schwere der 
abzustiitzenden Granitgewólbe. Auf 1 m2 Grundrifi betrugen die Gewólbe- 
Iasten mit 3 bis 5 t/m- ein Mehrfaches der Einheltslast von Eisenbeton- 
Balkenbrucken. Daher war auch der Holzbedarf der Wólbgerflste erhebllch 
grófier ais bel den Gerflsten unter Balkenbrflcken. Die folgende Oberslcht 
gibt Zahlen fiir fflnf Granltbogenbrucken; die Angaben verdanke Ich dem 
Entgegenkommen einer Obersten Bauleitung.

Tafel 7.
A n g ab en  fur W ó lb b riick en  aus G ran it.

G ra n itb o g e n

Lichte Welte des Bogens . . m 
Statische Stutzweite . . . . m 
Statische Pfeilhóhe . . . . m
Scheitelhóhe uber Gelande . m 
Gewólbebreite . . . . . .  m
Grundflache einer Ólfnung . m2 
Umbauter Raum einer Offnung m3 
Holzbedarf fur eine Offnung . m3 
Holzbedarf In %  des umbauten

R a u m e s ...............................
Gewicht des Granitgewólbes . t 
Gewicht auf 1 m2 lichterGrund-

fiache....................................t/m2
Scheitelstarke des Gewólbes . cm 
Kampferstarke des Gewólbes . cm 
Abstand der Gerflstbinder . . m 
Gerflstflberhóhung . . . .  cm 
Scheltelsenkung beim Wólben cm

20,00 37,00 50,50 54,00 33,50
18,36 33,42 45,52 53,75 32,96
5,30 9,67 12,73 — 12,92

12,70 21,46 32,00 34,34 .54,24
11,30 17,70 17,28 18,30 18,28

226 655 873 988 612
2385 11 383 23 167 27 839 29 123

101 353 926 1235 280

4,25 3,10 4,00 4,50 0,97
659 2800 4322 5029 2310

2,91 4,26 4,96 5,08 3,78
70 120 106 121 70

120 160 170 240 140
1,55 1,50 1,65 1,50 1,45
3,0 6,0 6,4 6,0 4,0
2,5 5,1 3,0 5,1 2,55

auf einem Hartholz. Der AnschluB der Streben an dieses Hartholz wird 
durch elserne Dflbel gesichert. Dle der Gewólbeleibung folgenden Kranz- 
hólzer bestehen aus zwei Hólzern 12/30 mit 6 cm Zwischenraum. Dle 
Streben endigen oben in einem Zapfen, der den Raum zwischen den

beiden Kranzhólzern 
ausfiillt. Dle oberen 

Knoten erhalten 
Schrauben und Ring- 
diibel. Die Kreuze 
senkrecht zur Blnder- 
ebene Hegen ln den 
von den Streben ge- 
blldeten Ebenen.

Das sparsam ent- 
worfene Lehrgerflst 
zelchnet sich durch 
groBe statische Klar-

Abb. 25. Netzwerk des Obergerflstes. aus. Zahlcnan-
gaben enthaitTafel 7.
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Abb. 26.
Obergang vom Obergerflst zum Untergerflst.

B ru ck e  IV.
54 m Bogcnlichtwelte 

(Abb. 27 bis 31). 
Ausfuhrung: 

Richter & Co., 
Leipzig.

Das Obergerflst 
und alle Zangen be
stehen aus Kantholz. 
Das Obergerflst ist 
durch Bauschrauben 
auf die aus Rundholz 
bestehenden Saulen 
des Untergerflstes 
abgesetzt. Im mitt
leren Tell bilden die 
Saulen des Unter
gerflstes je zwei 

Rundhólzer von 
22 cm • Kopfdurch- 
messer, die Stófie 
dieser Rundhólzer 
sind versetzt und

durch je zwei Schraubenbolzen gesichert. Ober jedem Stander des Unter
gerflstes treffen vier facherartige Streben des Obergerflstes zusammen. 
Sie stfltzen sich auf Hartholzschwellen, dle durch Eisendflbel mit den 
Streben verbunden sind. Wo Bauschrauben auf Langholz stehen oder

In den in Tafel 7 angegebenen Zahlen fflr den Holzbedarf slnd die 
Belaghólzer enthalten. Unter dem umbauten Raum, auf den der Holz
bedarf beżogen ist, ist der lichte Raum zwischen den Pfeilern, der 
Gewólbeleibung und dem Gelande verstanden. Bei Entwurf und Be
rechnung der Wólbgerflste tritt gegeniiber den bisher gezeigten Brflcken- 
gerflsten nichts grundsatzllch Neues auf. Dle gróBeren Lasten zwingen 
zu kleinen Binderabstanden.

Brflcke 111. 50,50 m Bogcnlichtwelte (Abb. 24 bis 26). 
Ausfflhrung: Grfln & Bllfinger AG.

Das Untergerflst hat einfache Rundholzsaulen, Zangen aus Kantholz, 
Kreuze aus Halbholz. Das Obergerflst besteht ausschllefilich aus Kantholz. 
Ober jedem Stander des Untergerflstes steht unmittelbar eine Bauschraube. 
Am Fufi und am Kopf der Schrauben slnd in Richtung der Binder und 
senkrecht dazu waagerechte Doppelzangen angebracht. In Binderrlchtung 
liegt zwischen den Zangen ein drucksicheres Kantholz vom Quer- 
schnitt 20/22. Dle facherartigen Streben des Obergerflstes sitzen unten

Abb. 24. Lehrgerflst der Wólbbrflcke III. Abb. 27. Lehrgerflst der Wólbbrflcke IV.
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LanghOlzer auf das 
Hirnholz der unteren 
Run'dholzsaulen tref- 
fen, sorgen liegende 
Stahltragerstflcke fur 
die erforderliche 
Lastverteilung.

Die oberen Kranz- 
holzer haben je nach 
der Beanspruchung 
den Querschnlttl8/24 
bis 24/24 cm. Sie 
ruhen auf Rahmen 
22/26 cm, die auf die 
Streben abgestfltzt 
sind, blsweilen unter 
Zwischenschaltung 

einer Hartholzplatte.
Das Gerflst ist 

sehr sicher aus- 
gebildet. Zahlen-
angaben enthalt
Tafel 7.

II II |l-U-----łMł-.Jl-----il_̂ u.

Abb. 33. Scheitel des Lehrgerustes

Abb. 28.
Aufbau des Obergerustes auf dem Untergeriist,

'ttarf/io/z tt-JS-S

Abb. 31.
Anschlufi der Streben an die KranzhSlzer. Abb. 29. Zangenstofi,

Abb. 35. Anschlufi der Wandstabe 
an den Untergurt des Lehrgertistes.Bauwerk V. Abgesprengtes Lehrgerfist (Abb. 32 bis 35). 

Ausfflhrung: Arbeltsgemeinschaft Philipp Holzmann AG.,
Grun & Bilfinger AG., Neue Baugesellschaft Wayss & Freytag AG.
Abb. 32 ist ein sehr schOnes Beispiel fflr ein abgesprengtes Lehrgerflst4), 

bestehend aus zwei Fachwerken, die sich wie die Scheiben von Dreigelenk- 
bogen gegeneinander abstfltzen. In
die Pfeiler wurden Eisentrager ein- ------------- --------------- -
gebaut, die ais Kragtrager die Ge- 5 Zin 1
rustscheiben aufnehmen. Die Lasten  ̂ 1 T ~~k—----------
werden durch SandtOpfe ubertragen. 'W M n  ^ort/io/z
Da bei symmetrischer Belastung der
Gerflste die Stfltzlinie innerhalb der / f\ \  z-to/zo
Gerustschelbenveriauft, werden beide tC ===I ł  1 / □ / \ n \ f
Gurtungen der Scheiben gedrflckt. 1— - J  i — j— j—V— l ------ i

4) Das Lehrgerflst ist ebenfalls be- \  \ fS/2v
schrieben in Bautechn. 1941, Heft 15, /  /  \  \
S. 156 bis 158. — Das oben in Abb. 34 w
gezeichnete Auflager ist in Abb. 14 Abb. 30. Anschlufi der Streben 
a. a. O. im Lichtbilde dargestellt. an die KranzhSlzer.

Abb. 34.
Auflager des Lehrgerflstes,

r i n n n D D L j a /

[ n n n n m D D D E
Bunker

Kessethaus

Turbrnenhaus

Siedtungshaus, zum Grd6envergle/c/i

Abb. 36. Krafthaus I, Querschnitt,

Punkt A

Punkt C

Querschnltt. Langsschnitt Einzelheiten.
Abb. 32. Lehrgerflst der WOlbbrflcke V. Abb. 37. Lehrgerflst des Krafthauses I.
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Der Obergurt hat im Viertei der Stutzwelte den Querschnitt 2 X 16/32 cm, 
der Untergurt 2X 8/28 cm. Die Wandglieder sind teils zweiteilig, teils 
einteillg.

Am Scheitel liegt zwischen beiden Geriistschelbcn ein Blech. Der StoB 
Ist durch FflllhOlzer und aufgelegte U-Eisen verstarkt und gesichert. Das 
Gerflst ist sehr sparsam durchgeblldet, statisch und baulich klar und durch- 
sichtig. Zahlenangaben enthait Tafel 7.

und ausgefflhrt6). Die grofie Gebaudelange ermOglichte die mehrfache 
Verwendung der Rflstungen, die deshaib alle fahrbar gestaltet wurden.

Die Haupttragwerke sind wie folgt ausgeblldet. Die linkę Auflenwand 
ist unten eingespannt, oben mit dem Hauptbalken des Kesselhauses 
gelenkig verbunden. Gegen waagerechte Krafte (Wind und 100-t-Kran) 
ist die Saule der AuBenwand Trager auf zwei Stfltzen. Die obere waage
rechte Stfltzkraft nimmt der Hauptbalken auf und setzt sie auf den rahmen- 

artigen Mittelbau, der zur Aulnahme von Leitungen bestimmt 
[ ist, ab. Im Kesselhaus ist der Haupttrager links gelenkig an

den Mittelbau angeschiossen; rechts liegt er waagerecht ver- 
schieblich auf dem Bunkerbau auf. Die Hauptbalken sind VoII- 
wandtrager rechtecklgen Querschnitts. Sie Iiegen unterhalb der 
Dachhaut, die teils aus Eisenbetonplatten mit unteren WSrme- 

^  dammplatten, teils aus Bimsbetondielen besteht. Die VolI-
i- belastung eines Hauptbalkens betragt im Maschinenhaus 196 t,
' im Kesselhaus 152 t.

Abb. 37 zeigt das Gerflst im Kesselhaus. Es enthait drei 
Stfltzenreihen. In der Langsrichtung der Halle nehmen je zwei 
Geriistbinder einen Hauptbalken auf. Das Gerflst wurde der

6) Ausfuhrung des Bunkerbaues durch die Neue Baugesell- 
schaft Wayss & Freytag AG.

'Siedlungshaus, zum GróGenwrg/eich 
Abb. 39. Krafthaus II, Querschnitt.

9. Hohe fahrbare Hallengerflste.
K ra fth au s  I (Abb. 36 bis 38).

In Abb. 36 ist der Querschnitt des 134 m langen Krafthauses dargestellt, zum GróBen- 
vergleich ist ein zweigeschossiges Sledlungshaus elngezeichnet. Turbinen- und Kesselhaus 
wurden mit den hier behandelten Rflstungen von der Lóser-Bauunternehmung KG. entworfen

Abb. 41. Fahrbare Arbeitsgeriiste auf bei
den Seiten der linken, 119,5 m langen 

AuBenwand des Krafthauses I.

Abb. 38.
Lehrgerflst des Krafthauses I.

Abb. 42. Fahrgerflst fflr das auBere Arbeitsgerflst der linken AuBen
wand des Krafthauses II mit den Holzwalzen.

Links die 24 m hohen Tragwerke der AuBenwand, in der Mitte der dreigeschossige Rohrgang, 
rechts die eingerusteten Pfostentrager des Maschinenhauses.

Abb. 40. Einrustung des Krafthauses II.
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Abb. 43. Gerust fur das Kesselhaus des Krafthauses II. Abb. 44. Gerustblnder fflr das Kesselhaus des Krafthauses II.

Abb. 45. FuB des Gerustblnders ‘Abb. 46.

Hohe nach in zwei Teilen aufgebaut, wobei alle Binder 
liegend abgebunden und dann mit Winden aufgerichtet 
wurden. Unten stehen die Rundholzsaulen auf Bauschrauben.
Oben sind zur Obertragung der Lasten Stahltrager ver- 
wendet worden, die an ihren Enden mit kurzeń Steifen auf 
Elsenbetonbalken des Mittelbaues und des Bunkerbaues 
abgestiitzt wurden. Die Rustung fur einen Hauptbalken Im 
Kesselhaus enthielt ohne die Kanthólzer und Bretter zum 
Zulegen 25,8 m3 Holz und 0,8 t Stahltrager. Die Gerflste 
wurden nach dem Absenken ohne jede StOrung verfahren 
und mehrfach verwendet. Zum Bewegen wurden Nadel- 
holzwalzen von 20 cm Durchm. benutzt.

K ra fth a u s  II (Abb. 39 bis 48).
Maschinen- und Kesselhaus mit den hier behandelten 

Riistungen sind durch die LOser-Bauunternehmung KG. 
entworfen und ausgefiihrt worden6).

Gegeniiber dem ersten Krafthaus weist das Bauwerk II 
(Abb. 39) erhebllch grOfiere Abmessungen auf. Die Oberlicht- 
aufbauten wurden uber die ganze Llchtweite der Hallen verlangert und 
ais Pfostentrager ausgebildet. Die Durchbiegung dieser weltgespannten

PfostentrSger beim Ab
senken der Geruste 
betrug In Tragermltte 
hOchstens 15 mm.

In dem sehr hohen 
Kesselhaus wurde das 
Gerust auf einer 12 m 
hoch liegenden Eisen- 

betonbuhne auf- 
gesetzt. In dieser Hohe 
wurde zunachst ein 
leichtes, 12 m hohes 
Arbeltsgerust geschaf- 
fen. Auf diesem wur
den die Fachwerke 
bis zum waagerechten 
Untergurt liegend zu- 
sammengebaut und 
aufgerichtet. In Hohe 
dieses Untergurtes 
wurde abermals eine 

Arbeitsbuhne zu- 
gedeckt; auf ihr wurde 
liegend der oberste 
Fachwerkteil zusam- 
mengebaut und zum 
SchluB aufgerichtet. 
Von den HOlzern unter 
der Zwischenbuhne 
und dem Obergurt

der Abb. 44. Knoten des Gerustblnders der Abb. 44.

abgesehen, bestehen alle Stabe aus Rundholz. Die BInderform ergibt 
bei symmetrischer Belastung aufierordentlich kleine Stabkrafte fur die 
Wandstabe. Zu jedem Haupttragwerk des Daches gehOren zwei Gerust
blnder von 20,24 m Stutzweite. Der FuB des Gerustblnders (Abb. 45) 
ist durch eine starkę Schiene auf stahlerne Spundbohlen abgestiitzt, 
die auf der geneigten Walzenbahn ruhen. Die Neigung wurde so gewahlt, 
dafi die Stiitzkrafte bei Vollbelastung der Binder etwa in die Winkel- 
halblerende der beiden unten zusammenstoBenden RundhOlzer fiel. An 
den Knoten des Gerustblnders (Abb. 46) sind weitgehend Stahlschuhe 
eingebaut, die unverschlebllche Anschlflsse gewahrleisten. Grundsatz war

Abb. 47. FuB des in Abb. 44 dargestellten 
GerQstbinders wahrend des Verschiebens 

auf StahlrOhren.

6) Ausfflhrung des 
Bunkerbaues durch die 
Neue Baugesellschaft 
Wayss & Freytag AG.

Abb. 48.
Gerust des Maschlnenhauses nach dem Ausfahren, 

das noch offene Dach wird mit Bimsdielen geschlossen.
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dabei, dle Strebenlasten von oben móglichst unmittelbar auf das Hirnholz 
der unteren Stander zu iibertragen und StóBe zwischen Hirnholz und Lang- 
holz zu vermeiden.

Zum Bewegen des Gerustes wurden Stahlrohre von 10 cm Durchm. 
und 4 mm Wanddlcke verwendet, die mit Stampfbeton ausgefiillt waren. 
Im Dresdener Versuchsamt wurde die Bruchlast dieser Walzen belScheitel- 
druck zu etwa 30 t festgestellt. Die Walzen llefen unten auf einbetonierten 
Stahlblechen (Abb. 47). Das dargestellte Gerilst hat sich ausgezelchnet

bewahrt. Beim Betonieren betrug die Senkung ln Feldmltte nur 2,6 cm. 
Die Durchbiegung der Vierendeeltrager in Feldmitte beim Ausschalen 
blieb mit 1,5 cm hlnter dem erwarteten MaB erheblich zurflck. Ein zu 
einem Vierendeeltragergehórlger Gerflstabschnltt crforderte ohne die Hólzer 
zum Zulegen der Arbeitsbflhnen und ohne die Kanthólzer unter dem Unter- 
gurt der Pfostentrager 24,4 m3 Holz.

Entwurf der Rustungen und Betreuung der Bauausfflhrung lag in den 
Handen des Baumeisters Z ó n n ch en  (Lóser-Bauunternehmung KG.).

Alle Rechte 
yorbehalten. Von der Entwicklung, der Verwendung und dem Bau von Absetzgeraten.

Von ®t.=55ttg Th. Krauth, Direktor des Staatstechnikums Karlsruhe, und Sr.=3ng. L. Rasper, Oberingenleur, Liibeck.
Ober 350 MUllonen m3 Boden werden alljahrllch in den Abraum- 

betrleben des deutschen Braunkohlenbergbaues in der Natur umgewaizt, 
mit anderen Worten: mit Baggern aller GróBen gelóst, geiaden, gefórdert 
und auf einer Klppe verstiirzt und eingebaut. Diese Abraumbetrlebe 
stellen demnach die gróBte Erdbewegung dar, die wir im Baubetrieb 
kennen. In ihrem jahrlichen AusmaB dflrfte sie die bisherige G esam t- 
erdbewegung beim Bau der Reichsautobahnen noch ilbertreffen.

Das Arbeltsgebiet des Braunkohlenabraumes ist In Bau- und Bau- 
Ingenieurkreisen wenig bekannt, wohl deshalb, weil diese gewaltigen 
Massenleistungen sich auf verhaltnlsmaflig kleinen, teilwelse abseits des 
groBen Verkehrs gelegenen Gebieten zusammendrangen und weil der 
Bergingenleur neben dem elgentlichen Grubenbetrleb mit der selnerzeitigen 
Obernahme der Abraumbetriebe in den Elgenbetrleb der Gruben auch dle 
Leltung dieser Grofierdbetrlebe (ibernommen hat. Es darf aber nicht 
yergessen werden, daB der Bauingenieur selnerzeit mit der Einbrlngung 
seiner Erdbaugerate mafigebend daran betelllgt war, daB die deutsche 
Braunkohlenindustrie ln den letzten Jahrzehnten diese beisplellose Ent
wicklung nehmen konnte.

Dle Rohbraunkohle hat bekanntllch nur etwa 1/3 des Helzwertes der 
Steinkohle. Sie Ist flberlagert von dem Deckgebirge, das abger3umt werden 
muB, um das Kohlenflóz frellegen und dle Kohie im .Tagebau" abbauen 
zu kónnen. Dieser Abraum wurde noch um dle Jahrhundertwende von 
Hand getatlgt. Dle Beseitigung des Abraumes belastete jede Tonne 
Braunkohle so gewaltlg, dafi dle Kohie nur In gerlngen Mengen gefórdert 
und nur órtlich verfeuert werden konnte, und dafi eine Befórderung auf 
gróBere Entfernung ganz unwirtschaftllch war. Wo das Deckgebirge zu 
machtlg war, wurde dle Kohie im „Tiefbau" gewonnen, ein Abbau, der 
bei 30—40°/0 Abbauverlusten besonders bel minderwertiger Kohie noch 
unwlrtschaftlicher ais der Tagebaubetrleb war.

Damals kamen findige Tlefbauunternehmer, ais gerade um die Jahr
hundertwende das deutsche Eisenbahnnetz im wesentlichen ausgebaut und 
auch einige Kanalbauten vollendet waren, auf den Gedanken, Ihr bei diesen 
Kanał- und Eisenbahnbauten frei gewordenes, damals brachliegendes Gerat, 
wie Eimerkettenbagger und LokomotIvfórdergerate nebst Gleisanlagen, ln 
der Braunkohle anzusetzen und so die Abraumbeseltlgung zu verbilllgen. 
Mit diesem Gerateelnsatz begann der Aufschwung der Braunkohlenindustrie. 
Hlnzu kam, dafi unter dem Einflufi des Weltkrleges die Nachfrage nach 
Kohie fflr Industrie und Hausbrand wuchs. Rasch wurde die Forderung 
nach einer Steigerung der Forderung immer gróBer, und immer grófier 
wurde daher glelchzeitig die Anforderung an eine Leistungssteigerung der 
Gerate, dies um so mehr, ais dle Kohlenfelder mit geringer Decke bald 
abgebaut waren und man Felder mit immer gróBerer Deckgebirgsstarke 
zum Abbau in Angrlff nehmen mufite.

Die Abraumtechnik wurde so zum Schrittmacher fflr die Entwicklung 
der heutigen Grofierdbautechnlk1). Ihr verdanken wir die Entwicklung 
des auf Schienen oder Raupen fahrbaren Eimerkettenbaggers zum Grofi- 
gerat in der heutigen Form2), dle Entwicklung der GroBraumfórderung 
mit elektrlschem und Dampfzugbefrieb mit Wagengrófien bis zu 60 m3

') K ra u th , Die heutige Grofierdbautechnlk. Bautechn. 1929, S. 701 
und 731.

2) K ra u th , Von der Entwicklung, der Verwendung und dem Bau des 
Eimerkettenbaggers. Bauing. 1938, S. 260.

a s=s Abwurfband, 
b — Aufgabeband, 
c — Eimerleiter, 
d= Fflhrerhaus, 
e = FOrderzuggleis,

/  =  fester Unterbau, 
g — Leerfahrts- und Rtick- 

maschinenfahrgleis, 
h — Pendelstutzfahrwerk, 
i — Schaltraum,

k =  2 ma! 43° schwenkbarer Oberbau, 
/ =  Sr.hwenkzapfen fiir den Oberbau, 

ttt as Windenhaus, 
rt =  yerfahrbarer Ausbaukran.

Inhalt und schllefillch dle Mechanlslerung der Kippe zur Aufnahme der 
gestelgerten Baggerleistungen, So entstanden nacheinander die Pflugkippe, 
die Spfllklppe und schllefillch die Absetzerkippe3).

Der Abtrag des Bodens, der Abraum, konnte oft glelchzeitig an 
verschledenen Stellen mit mehreren Geraten stattfinden. Fflr dle Unter- 
bringung dieser Baggerleistungen stand aber oft nur eine einzelne Kippe 
zur Verfflgung oder waren dle Mógllchkeiten zur Verkippung nur beschrankt 
gegeben. Das Ziel der Mechanlslerung der Kippe war und ist daher, ihre 
Aufnahmefahigkelt zu steigern, sie durch mógllchst pausenlosen Betrieb 
fflr die Zufuhr aus mehreren Baggerbetrieben aufnahmcfahig zu gestalten. 
Im Braunkohlentagebau kam ais weltere Forderung hlnzu, die ausgekohlten 
Tagebaue so schnell ais móglich wieder zuzufflllen, um neues Kulturland 
gewinnen zu kónnen. Je dicker das Kohlenflóz und je machtiger das 
flberlagernde Deckgebirge war, um so gróBer wurden dle Tlefen der Tage
baue, um so langcr dauerte es, bis man in langen Wlndungen mit Hand- 
klppen von 3 bis 8 m Hóhe in den ausgekohlten Tagebau hineinfahren 
und ihn wieder zuschfltten konnte (Abb. 1).

Absetzerkippe Absetzer

Abb. 2. Gegenfiberstellung des neuesten schwenkbaren GroBtiefabsetzers und der Bauform des ersten Absetzers der Abb. 1.

Abb. 1. 
Verglelch zwischen 
Hand- und Absetzer

kippe.

Eine VergróBerung dieser notwendigen KIppenhóhe wurde zunachst 
erreicht durch dle Elnfflhrung des Planierpfluges, dann durch dle Elnfflhrung 
der Spfllklppe, die aber nur beschrankt zur Anwendung kam, da sie welte 
ausgedehnte Spfllflachen und standig reichlich Wasser benótigte, und 
schllefillch durch Elnfflhrung des A b se tz e rs , der yorwiegend ais Tief- 
absetzer gebaut wurde.

Im Baubetrieb ist das Verstflrzen von Erdmassen nach der Tiefe 
aufierst seiten. Hier ist das Hochfórdern der Massen zum Elnbau in 
Damme und bel der Schflttung von Halden aller Art das Vorwiegende. 
Der Absetzer fand daher im Baubetrieb verhaitnIsmaBig spat Elngang. 
Solche auf kieiner Ortlichkelt zusammengedrangte Massenbewegungen wie 
in der Braunkohle slnd hier seiten, und der Hochabsetzer kam auch Im 
Braunkohlenabraum erst spater zur Elnfflhrung. Ais H o c h a b se tz e r  aber 
hat sich dieses Gerat Im Baubetrieb, vom Standpunkt der Leistungssteigerung 
und der Arbeitsvereinfachung aus gesehen, bereits hcrvorragend bewahrt, 
wie dle Schflttung des Staudammes von Ottmachau4), der Kanaldamme 
beim Bau des Shannon-Kraftwerks in Irland und die Haldenschiittungen 
am MIttellandkanal beweisen. In kleineren Ausfflhrungen und In Sonder- 
bauwelsen wird das Absetzgerat auch bel kleineren, besonders schwlerlgen 
Schflttyerhaitnissen bereits selt elnlger Zeit mit Vorteil yerwendet.

Selt der Aufstellung 
des ersten Absetzers Im 
Jahr 1915 sind 25 Jahre 
yergangen, eine kurze 
Zeit fflr dle beisplellose 
Entwicklung einer Bau- 
maschlne. Ein Oberbllck 
flber dle Entwicklung des 
Absetzers und Ober dle 
Grflnde, dle zur Weiter- 
bildung der Bauform vom

3) K ra u th , Ober An
lage, Betrieb und Leistung 
von Klppen. Bautechn. 
1936, S. 384.

4) M u lle r  - B a d er, 
Vom Bau des Staubeckens 
bei Ottmachau. Bautechn. 
1930, S. 673. — V o ig t, 
Dle Entwicklung der Ab- 
setztechnik. Braunkohle, 
Bd. 26 (1927), S. 463, letz- 
ter Absatz.

1940: Absetzer Nr. 120. 
Forderleistung: 3200 m3/h, 
Dienstgewicht: 1950 t, 

Antriebsleistung: 1500 kW.

1915: Absetzer Nr. 1. 
Forderleistung: 200 m3/h, 
Dienstgewicht: 20 t, 

Antriebsleistung: 40,5 kW.
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ersten Gerat bis zu den heutigen Rlesenelnrichtungen (Abb. 2) gefflhrt 
haben, diirfte daher gerade lm jetzlgen Zeitpunkt, wo lm Baubetrieb 
allerhóchste Leistungssteigerungen verlangt werden, wertvoIl seln.

Von Irgendwelchen Einzelbeschreibungen elnzelner Gerate wird Im 
folgenden abgesehen und hierfflr auf das lm Text angefflhrte Schrifttum 
verwiescn. Die folgenden Ausfuhrungen sollen ledigllch zusammenfassend 
das Grundsatzliche der Entwicklung der Absetzgerate aufwelsen.

A. Die Entwicklung der heutigen Bauform des Absetzers.
I. G e sc h ic h tlic h e s .

Im Jahre 1915 wurde auf der Grube „Marle-Anne" bel Kleinleipisch 
der Braunkohlen- und Brikett-Industrle AG. (Bubiag) das erste mechanische 
KIpp- und Absetzgerat (Abb. 3) in Betrieb genommen.

Jahrhunderts geilbt. Die Bauform des Hochabsetzers war damit im 
wesentlichen bekannt; geandert hat sich in diesem Falle ledigllch das 
Verfahren.

Der Gedanke des 1915 zum ersten Małe in die Tat umgesetzten 
Tiefabsetzers ging auf eine Erfindung der Oberingenieurs Jacob U ih le in  
vom Jahre 1910 zurflck. Damals fehlte fflr die maschinenmaBige Her- 
stellung der Klppe aber noch eine wesentliche Vorbedingung: die Kenntnis 
von dem maschinellen Rflcken der Gleise.

Fflnf Jahre vergingen — die Rflckmaschlne wurde Inzwischen erfunden 
und ausgefflhrt —, bis der Leutemangel Im Weltkrlege und die Forderung 
nach gesteigerter Kippenlelstung infolge der erhóhten Baggerleistungen 
zu der ersten Verwirklichung des Uihlein schen Gedankens drangte, die 
nach seinen Entwurfen von der Lubecker Maschinenbau-Gesellschaft durch- 
gefflhrt wurde (Abb. 3).

Abb. 5.
Entwurf der Lflbecker Maschinenbau- 
Gesellschaft aus dem Jahre 1913.

Abb. 3. Erste Bauform des Ulhlein-Absetzers (Ausfflhrung Lubecker 
Maschinenbau-Gesellschaft).

Abb. 4. Patent Uihlein.

Das Patent von Uihlein (Abb. 4) ging von der damals flblichen Yer
wendung von mit Hand zu óffnenden Holzkastenkippern aus, dereń Ent- 
laden und SchlleBen von mindestens sechs bis zwólf Mann vorgenommen 
werden mufite und besonders bel ungunstlger Witterung, bei schwerem 
Boden und schlechter Gleislage eine mflhsame Arbeit war. Das Patent 
beanspruchte Schutz auf ein Gerat, das sowohl den Kastenklpper mit 
einem HebelgestSnge zum Entleeren brachte ais auch mit einer Kratzer- 
oder Schaufelkette den ausgekippten Boden auf die Boschung absetzte.

Es sollte die Handarbelt beim Klppen der Wagen und  beim Frei- 
schaufeln der Kippkante durch eine vollstandig mechanische Schaufel- 
vorrlchtung ersetzen. Das mechanische Kippen der Wagen wurde nach 
der Entwicklung der Wagen ais Selbstkipper flberflflssig.

Es ist bemerkenswert, dafi das in der Patentzelchnung nledergeiegte 
Gerat der tatsachlichen Erstausffihrung bei weitem flberlegen war. Das 
Absetzgerat sollte so weit hinter der Kippmulde verfahren, dafi der 
Fórderzug nach Anheben der Schaufelkette am Absetzer vorbeifahren 
konnte. Die Grflnde, weshalb die von der Lflbecker Maschinenbau- 
Gesellschaft bereits 1913/14 ausgearbeiteten, gut durchdachten Entwflrfe 
(Abb. 5 u. 6) nicht zur Ausfflhrung gelangten, sind heute schwer fest
zustellen. Man hat sich jedenfalls gescheut, in ein noch nicht erprobtes 
Gerat gróBere Mittel hinelnzustecken, zumal die Gefahr des Verlustes 
bel eintretenden gróBeren Kippenrutschungen bei der noch fehlenden 
Erfahrung flber die Standfestlgkelt hoher Kippen nicht von der Hand zu 
weisen war. Tatsachllch traten auch solche Kippenrutschungen in der 
ersten Zeit verschiedentllch auf (Abb. 7).

Trotz dieser beengenden Bedingungen ist man bei der Erstausfflhrung 
von der grundsatzlichen Aufgabenstellung des Absetzers nicht abgewichen. 
So verwlrklicht die erste Bauform:

1. die Mógllchkeit der standigen Freihaltung einer Kippmulde fflr die 
nachfolgend herangebrachten Erdmassen. Diese Kippmulde trennte 
das Zufflhrungsgleis von der Hauptkippe, das auf diese Weise gegen
flber der Handkippe wenigstens 4 bis 5 m hinter der Hauptkippe lag,

2. das maschinelle Entleeren der Kippmulde,
3. die stete Aufnahmefahigkeit der Hauptkippe bis zur Hóhe der 

Gleisebene,
4. die Mógllchkeit der maschinellen Einebnung der Kippmulde und 

der Anschflttung, um ohne Nacharbeit das Absetzerglels vorrflcken 
zu kónnen.

Abb.
rd. 12,00-------------------------------------- -I

6. Entwurf der Lubecker Maschinenbau-Gesellschaft aus dem Jahre 1913.

Wohl keiner der mit seiner Durchblldung und Inbetrlebnahme 
betrauten Personen hat die grofie Entwicklung geahnt, die dieses 
unscheinbare, kaum 20 t schwere Gerat elnleiten sollte. Dagegen 
sollten sie recht schnell die Schwlerlgkeiten und Bltterkeiten kosten, 
die vielfach untrennbar mit bahnbrechenden Leistungen verbunden sind. 
Fur den schweren Boden der Grube ,Marie-Anne“ war das Gerat zu leicht, 
so dafi es nach kurzer Zeit in einen anderen Betrieb der Bubiag umgestellt 
wurde. Auch dort fand es aus betriebiichen Grflnden wenlg Anklang 
und siedelte nach dem Tagebau Gruhlwerk, elnem Betrieb der Rheinischen 
Aktlengesellschaft fflr Braunkohlenbergbau und Brlkettfabrlkatlon, flber, 
wo es lange Jahre zur vollen Zufriedenheit des Betrlebes arbeitetc.

Der Absetzer hat die Aufgabe, von Fórderzugen oder Fórderbandern 
herangefflhrte andernorts gelóste Erdmassen zu einer Klppe oder Halde 
anzuschfltten. Wird das Fórdergut dabei von der Ebene seiner Zufflhrung 
aus gerechnet in die Tiefe verstflrzt, dann sprlcht man von einem T lef- 
a b s e tz e r ;  wird das Fórdergut auf flber der Zufuhrungsebene liegende 
Halden gcschflttet, so sprlcht man von elnem H o c h a b se tz e r .

D er T le fa b s e tz e r  fa h r t in m ehr o d er w e n ig e r  g rofiem  
A b sta n d  von d er B ó sc h u n g sk a n te  g le ic h la u fe n d  zu Ihr und  
b r in g t d ie  E rd m a sse n , d ie  d ie  F ó rd e rz u g e  In e in e  n e b e n  dem  
F ó rd e rg le ls  b e f ln d l ic h e  K ip p m u ld e  e n t le e re n ,  aus d ie s e r  
M uldę m it s e in e n  F ó rd e re in r ic h tu n g e n  auf d ie  H au p tk ip p e . 
Er vermeidet so jedwede Handarbeit. Nach dem Auffflllen des yerfflg- 
baren Kippraumes mufi ein am Absetzer befindliches Grabwerkzeug die 
Anschflttung und die Kippmulde so weit clnebnen, dafi Fórderzug- und 
Absetzerglelse von den Gleisrflckmaschinen zur Schaffung neuen Kipp
raumes entsprechend vorgerflckt werden kónnen. Beim Hochabsetzer 
kann bei rlchtiger Anlage der Kippmulde jede Einebnungsarbeit entfallen.

Vorschlage zur maschinellen Herstellung der Klppe waren seit Anfang 
des Jahrhunderts bis zur Inbetrlebnahme des ersten Absetzers bereits 
mehrfach gemacht worden. Hieruber gibt V o Ig t5) hlnrelchend Aufschlufi.

Das Anschfltten von Dammen durch Baggergerate mit angebauten 
Fórderbandern wurde bereits in den 80er und 90er Jahren des yorigen

s) V o lg t, H., Uber die Entwicklung des Gedankens der Abraum- 
fórderbrucke in der Vorkriegszeit. Braunkohle, Bd. 33 (1934), S. 224; 
ders., Die Entwicklung der Absetztechnlk. Braunkohle, Bd. 26(1927), S.453.
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Betriebe versuchten aber zumeist unter allmahlichem Anheben der 
Schaufelleiter bis in die Waagerechte mOglichst grofien Kippraum und 
damit zur Minderung der Gefahr von Kippenausbriłchen den grOfit- 
mOglichen Abstand zwischen HauptbOschung und Gleisanlage zu 
schaffen.

Die Elnebnung des Kippgrabens wird bei hochgehobener Schaufel
leiter von dieser selbst durchgefuhrt (Abb. 10).

Die bis 1921 von der Lubecker Maschinenbau-Gesellschaft heraus- 
gebrachten Bauformen dienen mehr der maschinentechnischen Ver- 
besserung und Vereinfachung ais einer VergrOfierung der Ausladung 
oder einer sonstigen Anderung der Bauform.

Der lm Jahre 1917 fiir die Grube Pfannerhall im Geiseltal gelieferte 
Absetzer Nr. 8 arbeitet heute noch dort. Wenn auch in der Zwischenzeit 
auf Grund der durch den Betrieb gesammelten Erkenntnisse verschledene 
maschinentechnische Neuerungen durchgefflhrt wurden, so hat sich das 
Grundsatzliche an diesem Gerat doch bewahrt. Das Gerat wurde fiir 
eine KlpphOhe von 18 m geliefert und hat dic Kippe in dreimaligem 
Oberklppen bis zu einer Hohe von 30 m angekippt unter Errelchung 
einer Durchschnittsleistung in losem Boden von etwa 200 m3/h.

II. Der E influB  d er V erg ro B eru n g  d e r  K ip p le is tu n g  auf 
d ie  B auform .

Die bisherlgen hohen Handkippen im Abraumbetrieb hatten zufolge 
der terrassenfOrmlgen Hintereinanderschaltung von Einzelklppen mit 3 bis
8 m HOhe aufier der geringen Kopfleistung den Nachteil, dafi fur die 
Fahrten der FOrderzflge umfangreiche Gleisanlagen, grOfitenteils in 
Stelgungen und im Gefaile liegend, und standige Gleisunterhaltungs- 
arbeiten notwendig waren. Dle Absetzmaschine mufite also in der Lage 
sein, die Leiśtungen der verschiedenen Handkippen in einer einzigen 
Kippe zu erreichen (Abb. 1).

Die zunehmende Leistung der Baggergerate liefi an Stelle der 4-m3- 
Holzkastenklpper den 5,3-m3- und schliefilich den 8-m3-Selbstkastenkipper 
treten, denen im Jahre 1926 der mit Druckluft ausgeriistete 16-m3- 
Abraumwagen folgte. Der Ubergang zu starkeren Zugmaschlnen und 
grOfieren Fahrgeschwindlgkelten hatte aber nur Sinn und Zweck, wenn 
die angelieferten Massen auf der Kippe auch abgenommen werden 
konnten, wenn also die maschlnelle Absetzleistung stcigerungsfahig war. 
Die schneller fahrenden ForderzOge, ihr grOfieres Gewicht und nicht zu
letzt das standige Anwachsen der Kipphóhen verlangten zur Minderung 
der Gefahr des Absturzes durch BOschungsausbrtiche eine Veriangerung 
der Schaufelleiter auf 8 bis 10 m.

Abb. 8, 9 u. 10. Arbeltsweise der ersten Bauform des Uihlein-Absetzers.

Abb. 7. Klppenrutschung auf der Absetzerkippe. Der Absetzer nebst 
FOrderzug ist mit der Kippe abgegangen.

Sie laBt die unabhangige DurchfahrtsmOgllchkelt des Fórderzuges 
auf einem besonderen Gleis vermissen. Man hat also das Gerat, den 
allgemeinen Anschauungen der Zeit folgend, mOglichst leicht gemacht, 
hat dic Entfernung zwischen Kippmulde und Hauptkippe begrenzt, um 
an Baukosten zu sparen.

Der erste Absetzer bestand demnach aus einem auf zwei Schlenen 
verfahrbaren vierr3drlgen Gestell, das in Anlehnung an den ursprflng- 
lichen Entwurf des Uihlelnschen Patentes eine etwa 4 bis 5 m lange 
Schaufelkette hatte, dle am Ende eines anhebbaren Armes angelenkt und 
mittels eines Windenzuges heb- und senkbar war. Der untere Ketten- 
strang der Schaufelleiter hatte einen unterhalb der Verblndungsllnie der 
Umlenkrader liegenden Knickturas. Die Schaufelkette wurde zwischen 
dem im Anlenkpunkt befindllchen Umlenkturas und dem Knickturas 
geradiinig gefiihrt. Bei den nachfolgend gebauten Absetzern wird die 
Schaufelleiter schon 8 m lang ausgefiihrt.

Abb. 10. Plahierstellung 
der Schaufelleiter.

Wenn diese ersten Gerate auch, an dem hohen heutlgen Stand der 
Maschinentechnlk gemessen, unzulanglich waren, so bedeuteten sie fiir 
dle damalige Fachwelt doch eine ernst zu nehmende Neuerung, die 
zelgte, welche Vorteile die Mechanisierung brachte. O hne L e is tu n g s 
s te ig e ru n g  auf d e r  K ippe w are  d ie  E rhO hung d e r  B agger- 
le ls tu n g  n u tz lo s  gewesen.

Das Arbeitsverfahren dieses ersten Tiefabsetzgerats ist in Abb. 8,
9 u. 10 veranschaulicht. Im ersten Arbeitsspiel wird die Schaufelkette 
in die ln Abb. 8 dargestellte, nach unten geneigte Stellung gebracht, in 
der sie zunachst dle von den Forderzugen entleerten Erdmassen auf 
einer so weit ais mOglich dem natiirlichen Boschungswinkel der Bodenart 
angepafiten schiefen Ebene hinabschiebt. Die nach unten geknickte 
Llnlenfilhrung des unteren Kettenstranges schafft aufierdem die fiir eine 
aufnahmefahige Kippmulde notwendlge stelle Bóschung neben dem 
Fórderzuggleis. So konnte der Kraftbedarf fiir dle Schaufelkette gering 
und ihre Abmessungen leicht gehalten werden.

Nach Fullung des vorhandenen Schuttraumes (Kippmulde) wurde 
mittels des Windenzuges die Schaufelleiter allmahlich angehoben. Dabei 
bewegt sich das aufiere Umlenkrad auf einem Kreisbogen nach oben 
und schafft damit neuen aufnahmefahigen Schuttraum, bis die Boden- 
anhaufung am Umlenkrad die Ebene des Gleisrostes erreicht hat (Abb. 9). 
In dieser Arbeitsstellung hat sich die Kippmulde in einen Kippgraben 
umgebildet, In den bis zur endgdltigen Fullung der Inhalt der FOrder- 
zuge gekippt wird.

Dieser zweite Arbeitsgang war aber nur bel lelchtem Fórdergut 
praktisch durchfuhrbar, da bel schwererem bindigerem Boden der Antrieb 
der Schaufelkette nicht den bei waagerechter Leiterlage auftretenden 
Schaufelwiderstanden gewachsen war. Dann mufite man sich damit 
begnugen, den Inhalt der FOrderzuge ln die Kippmulde zu verstflrzen 
und mit der waagerecht angehobenen Schaufelleiter so weit vorzuschieben, 
bis sich die ln Abb. 9 mit II bezcichnete Bóschungsllnie ergab. Die

Abb. 8. SchaufelleiterstellunR bei 
Beglnn des Atiffiillens der Kippe.

Hierbei zelgte sich, dafi die ursprungllch von Uihlein gestellte 
Forderung einer D u rc h fa h rt des F ó rd e rz u g e s  und des Abriickens der. 
Gleisanlage des Absetzers von der Kippmulde dle uneriafillche Vor- 
aussetzung fiir eine Erhóhung der Arbeitsleistung bildete: Die ungestórte 
Durchfahrt des Zuges machte ein pausenloses Absetzen móglich. Bel 
Bedarf konnten sogar mehrere Absetzer auf eine Kippe gestellt werden.

Abb. 11. Uihlein-Absetzer 
mit Durchfahrt tind ver- 
schlebbarer Schaufelleiter 
(senkrecht und waagerecht).

Es entstand der Absetzer mit Durchfahrt (Abb. II). Das Forderzug
gleis und das dahinter llegende Absetzergleis bildet einen breiten Gleis- 
rost. Das dicht neben der Kippmulde liegende Fótderzuggleis setzt durch 
die Verl3ngerung der Schwcllen nach hinten dem starkeren Kippschlag der 
gróBeren Wagen einen crhóhten Widerstand entgegen. Die Gleisarbelten 
werden hierdurch nicht unerheblich verringert.
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Mit der Einfiihrung von Fórderwagen grófieren Inhalts erhóhte sich 
das Aufnahmevermógen des Zuges auf die Langeneinheit (das „Zug- 
aufnahmevermógen“). Es mufite dafflr auch das Aufnahmevermógen der 
Kippmulde entsprechend gesteigert werden. Dies wurde dadurch ermóglicht, 
dali man, um das gerSteseitige Umlenkrad der Schaufelleiter auch u n te r  
die Einebnungsstellung absenken zu kónnen, die Schaufelleiter in dem 
Absetzergerflst hóhenverstellbar lagerte (Abb. 11).

So entstand aus der Forderung der freien Durchfahrt der Fórderzflge 
und der VergróBerung der Aufnahmefahigkeit der Kippmulde eine neue 
Bauform, bei der die Schaufelleiter auch an ihrem gerateseitigen Ende 
in weitem MaSe mittels einer mehrfach geflaschten Aufhangung hóhen- 
verstellbar war, sich unter die Einebnungsstellung absenken liefi, ln 
waagerechter Richtung dagegen eine Fuhrung an einem senkrechten 
Gerflstvorbau erhielt. Um aber das Einebnen bis unmlttelbar an das 
Fórdergleis heran durchfiihren zu kónnen, wurden mehrere Fflhrungs- 
schlitze (Abb. 11) im Vorbau geschaffen, in die je nach dem Arbeitszweck 
die Schaufelleiter wahlweise eingefahren werden konnte.

In bestimmten Zeitabstanden war das Absetzergleis vorzurflcken. 
Dies verursachte eine Unterbrechung des Betriebes und eine Minderung 
der Absetzerleistung. Je grófier die mógliche Rflckbreite und je grófier 
demzufolge die Zeitabstande waren, in denen geriickt werden mufite, um 
so geringer wurde die mit der Rflckbreite verbundene Leistungsminderung.

Die nach unten gesprengte Form der Schaufelleiter besafi in der 
bisherigen Ausfuhrung zum Einebnen nur das gerade Leiterstflck von
2 bis 4 m Lange zwischen dem gerateseitigen Umlenkrad und dem Knick- 
turas. Will man die Gesamtiange der Schaufelleiter ais Einebnungsstrecke 
nutzbar machen, dann mufi man das untere Kettentrum geradlinig gestalten. 
Dies fflhrte zu der in Abb. 12 gezeigten Bauform der Schaufelleiter.

Abb. 12. Kippgraben vor Beginn der Einebnungs- 
arbeiten. Schaufelleiter mit waagerecht gefuhrtem 

unteren Kettenstrang.

Die nach unten gekriimmte Form war jetzt zur Bildung der Kipp
mulde entbehrlich geworden, da die Schaufelleiter hóhenverstellbar durch- 
gebildet war. Man ist jetzt in der Lage, bei gegebener Leiteriange den 
grófitmógllchen Schilttraum zu efzielen und die Kippmulde weiter von 
der Hauptbóschung abzurflcken.

Die Schuttgutaufnahmestelle entsprach bei dieser Bauform der Schaufel
leiter noch immer nicht allen Bediirfnissen des Betriebes. Wie aus Abb. 12 
ersichtlich, hlnterliefi die Schaufelkette nach Auffflllung des Schiittraumes 
bis zur Gelandehóhe einen vom Kippgleis bis zur Spitze der Schaufelkette 
verlaufcnden grofien dreieckfórmlgen Graben. Seine Einebnung erforderte 
eine erhebliche Schiittgutmenge, die jeweils nach zugweisem Heranschaffen 
schrittwelse eingeebnet werden mufite. Wenn auch die Haufigkeit des 
Gleisrilckens verringert war, so hatte sich doch die Zeitdauer fiir das 
Einebnen selbst veriangert.

Abb. 13.

Deshalb glng man zu der gelenkigen Untertellung der Schaufelkette 
Ober, wie sie in Abb. 13 fur eine Eimerleiter dargestellt Ist. Ein kurzes 
Leiterstflck neben dem Fórdergleis wurde nach unten abknickbar gestaltet 
und zur Schaffung eines vollstandigen Kippgrabens benutzt. Seine Grofie 
brauchte von nun ab nur dem Zugaufnahmevermógen angepafit zu werden.

Das letzte Glied dieser Entwicklung bildete die Móglichkeit der freien 
Verschieblichkeit der Schaufel- oder Eimerleiter in waagerechter Richtung 
(Abb. 14), so daB fflr das Einebnen die beste Anpassung an alle Zu- 
faillgkeiten eines rauhen Betriebes móglich war.

Mit der wahlwelsen Verschiebbarkeit der Schaufelleiter in waagerechter 
und senkrechter Richtung sowie in ihrer Kippbarkeit um belieblge 
waagerechte Achsen, dem absenkbaren Knickstiick am gerateseitigen 
Umlenkrad zur Schaffung eines Kippgrabens und nicht zuletzt In der 
Zusammenfassung der Schwellen der unmlttelbar hintereinanderllegenden 
Fórderzug- und Absetzergleise zu einem gemeinsamen Glelsrost war jene 
Bauform gefunden, die auch heute noch ais beste Lósung angesprocheu 
werden mufi, und die auch heute noch ais einzlge Bauform gestattet, das 
Absetzen und Einebnen in gleich vollkommener Weise ohne Zusatzgerflte 
auszufflhren.

Die Entwicklung drangte aber nach weiterer Vergrófiung der Fórder- 
lelstung. Die Erfahrung mit den bisher erstellten Absetzern hatte gezeigt, 
dafi die Leistungsgrenze der Schaufelkette je nach Bodenart bei 200 bis 
250 m8/h lag. Das ursprflnglich von dem Erfinder Uihlein erhoffte Ab- 
schleudern des Fórdergutes am aufieren Umlenkrad durch die Schaufeln, 
blieb bei den zur Verwendung gekommenen Kettengeschwindlgkeitcn von 
etwa 1 m/sek aus. Dagegen nahm der Schaufelwlderstand besonders in 
bindigen Bóden erhebllch zu. Ais Mittel zur Vergrófierung der Fórder- 
leistung setzte sich daher der Schalenelmer durch, der beim Fflllen durch 
das Vorhandensein der bflgelfórmigen Messer und beim Vortragen des 
geschópften Bodens durch Vermeidung der Bodenreibung geringeren 
Kraftverbrauch aufwies. Bel ausreichender Vergrófierung des Eimerinhalts 
war jede gewflnschte Leistungssteigerung erzielbar. In neuerer Zeit ist 
verschledentlich auch der bodenfreie Schrappereimer verwendet worden, 
jedoch ohne daB er gróBere Verbreitung gefunden hat.

Das Anwachsen der Absetzerleistungen zeigt am besten den ungeheuren 
Aufschwung der Absetztechnik. Wahrend im Jahre 1935 die ersten Gerate 
fflr eine Tagesieistung von 25000 m3 gewachsenen Bodens unter Ver- 
wendung von 1200-1-Elmern in Betrieb gesetzt wurden, wurde im Jahre 
1940 bereits die 50 0 0 0 -m3-Tag es l e i s tu n g 6) b e i e in em  E im e rin h a lt  
von 1800 1 u b e r s c h r i t te n .

III. D ie B e e ln flu s su n g  d e r  B auform  du rch  d ie  S ta n d s lc h e rh e i t
d e r  K ippe.

Der maschinelle Klppenbetrleb setzte es sich zum Ziel, die Kipp- 
hóhen zur Erzlelung betriebllcher Elnsparungen zu steigern, und nicht 
zuletzt es zu ermóglichen, den Betrieb unabhangig von Witterung und 
Bodenart zu gestalten. Dies bedeutete zweifelsohne eine Vergrófierung 
der Ausbruchgefahr der Kippe, der Uihlein durch Geringhaltung der 
Absetzergewichte und Abrflcken der Gleisanlage von der Hauptkippe 
durch Zwischenschaltung der Kippmulde begegnen wollte.

Die Vorteile des maschlnelien Absetzens hatten die betelligten Kreise 
inzwlschen flberzeugt, so dafi auch elnzelne grófiere Kippenausbrflche 
(Rutschungen)7) kelnen Rflckschlag ln der Entwicklung herbeizufflhren 
vermochten. Man beschaftigte sich vlelmehr damit, das geeignetste 
Schflttverfahren zu ergrflnden, und entwlckelte die Theorien flber die 
Standslcherheit der Kippen8). Man sah ein, dafi d ie  A u sla d u n g  ver- 
g ró fie r t werden mflsse, damit wenigstens teilweise die Bildung von 
Vord3mmen móglich sei.

Fflr die Standfestigkeit einer Kippe ist die Zeitdauer des Setzens 
der Kippe vor dem Befahren ausschlaggebend. Man war auch aufmerk- 
sam geworden auf die besonders bei bindigen Bodenarten auftretenden 
Einrflttelungsvorgange und die damit verbundene Beschleunigung der 
Setzungserscheinungen durch die fahrenden Fórderzflge. Es lagen zahl- 
reiche Beobachtungen vor, daB Kippenausbrflche vielfach ihren Ausgangs- 
punkt von den Kippgraben aus nahmen. Man suchte diese Tatsache 
durch Regenwasseransammlungen im Kippgraben und durch den Kipp- 

schiag der entleerenden Fórderwagen zu erklaren. Jeden- 
falls hatte der Absetzer mit dem vo r dem Fórderzug- 
gleis liegenden Kippgraben den Vortell, dafi bei auf- 
tretender Rutschung in vlelen Fallen Zflge und Absetzer 
von dem Abstflrzen verschont blleben, was um so 
wlchtiger war, ais der Verlust von Fórderzug und Ab
setzer bei zunehmender Vergrófierung und Vervoll- 
kommnung von Zugmaschlnen, Fórderwagen und Ab
setzern immer empfindlicher wurde. Diese Erfahrungen 
und Erkenntnlsse drSngten darauf hln, die Ausladung 
der Absetzer je nach der Kippentiefe gegenflber den 
bestehenden Ausfflhrungen noch erhebllch zu vergrófiern.

Jetzt setzt die Verwirklichung des von der Lflbecker 
Maschinenbau-Gesellschaft Im Jahre 1913 angefertigten 

Entwurfs nach Abb. 6 ein. Die Maschinenfabrik Buck a u erstellte Im 
Jahre 1922 ein derartlges Gerat mit 500-1-Eimern und einer der Zeit- 
auffassung nach grofien Ausladung, das gegenflber der kennzelchnenden 
Bauform des Ulhlein-Absetzers die Schflttgutaufnahmestelle In Form eines 
Kippgrabens h in te r  dem Absetzer vorsah und von Anfang an den 
Schalenelmer ais Aufnahme- und Fórdermittel fflr das Schflttgut benutzte.

Bei der Bauform mit hlnten liegendem Graben Ist die Einebnung 
des Kippgrabens durch allmahllches Heben des Knickstflckes der Eimer-

Gelenkige Unterteilung der Eimerleiter zur Herstellung des Kippgrabens.

®) R asper, GroBabsetzer fflr Tiefschflttung, 50 000 m3Tagesieistung, 
mit teilweiser Schwenkbarkeit des Aufbaues. Braunkohle, Bd. 40 (1941), 
S. 55 bis 57.

^  K litz in g , Ober Kippenrutschungen und dereń Verhfltung. Braun
kohle, Bd. 31 (1932), S. 441.

8) K eg e l, K., Standfestigkeiten der Bóschungen. Braunkohle, Bd. 30 
(1931), S. 221.Abb. 14. Frei verschieblich aufgehangte Eimerleiter.
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Abb. 15. Anordnung der Nachkippe 
bei Absetzern mit hinten Iiegendem 
Graben. Abwurfwagen zur Vertei- 

lung des Fórdergutes (Krupp).

leiter nur unvollkommen durchfiihrbar. Es fehlt auch der gemeinsame 
Schwellenrost des Absetzer- und Fórderzuggleises, was zum Teil ais 
ungfinstlg fur Gleisunterhaltung und Gleisrucken angesehen wird. In 
der Nahe des Schwenkpunktes mufi das Fórderzuggleis beim Vor- 
treiben der Kippe teilweise auf dem aufgeffillten Kippgraben Iiegen.

Es entstand noch eine andere Abart der Kippstelle hinter dem Ab
setzer, die sogenannte N ac h k ip p e  (Abb. 15). Die Ebene der Zufilhrungs- 
gleise llegt hóher ais die Ebene der Absetzerglelsc. Wahrend des Vor- 
treibens der Nachkippe mufi der Betrieb des Absetzens eingestellt werden.

Abb. 19.
Uihlein-Absetzer mit schwenkbaiem Oberbau fur Tiefschflttung,

tAt.\ yat/ay

Abb. 17. Uihlein-Absetzer mit 
vorgeschaltetem Fórderband, 

Einebnungsstellung: Eimerrinne 
abgenommen, Fórderband ausgeschwungen

Abb. 16. Uihlein-Absetzer mit 
vorgeschaltetem Fórderband, 

Schflttstellung: Eimerrinne unter der 
hochfórdernden Eimerleiter.

Die Nachkippe, die auch nur zur Umgehung des
------------pr------------ ---------------1---------- durch Patent geschfltzten Grabens vorgeschlagen

\  war’ becleutete eine teilweise Rtickkehr zur Hand-
\  ^*PPe un(l stellt elgentllch einen Riickschritt in der

\  Mechanisierung des Kippverfahrens dar. Die mit
Schnitt A-B A s '  \  /  dieser Schdttgutaufnahmestelle ausgerusteten Ge-
^  j-C £ .—|^—---------------------  X  rate slncl nach mehr oder mlnder langer Betriebs-
Hlr-----| S  ze^ au* K*PPgrat)en':)etrleb umgestellt oder vólllg
\ \  /  /  r l  \  /  aufier Betrieb gesetzt worden. In diesem Zusammen-
\ \ /  /  l \  [SĄ /  hang erschcint es infolge der heutigen Bedeutung

I I A  ^es Schaufelrades im B a g g erb au 3) erwahnens-
1— 4  ITT1 ___  S  wert, dafi das einzige bis jetzt ais Aufnahme-

I"'- LgUi _ ,Ui _ _______________A ._______________  fórderer verwendete Schaufelrad (Humbold 1925)
elner Nachkippe arbeitete und wahrschclnllch 

*—3 schon aus diesem Grunde auf keinen Enderfolg
Abb. 18. Anordnung der Durchfahrt bei Absetzern mit hinten Iiegendem Graben. rechnen konnte.

Verschiebbares Abwurfband zum Verteilen des Fórdergutes. Man erkannte aber auch die Grenzen, die der
Vergrófierung der Ausladung des Eimerabsetzers 

durch vermehrten Verschleifi und vor allem durch die Gewlchts- 
vermchrung des Auslegers gesetzt waren, und ging nicht iiber 

1 \  \  23 m Ausladung hinaus.
I Eine weitergehende Ausladung erzielte man durch Einfuhrung
I \  \  des F órderbandauslegers an Stelle der schweren Eimerleiter und

\  \  \  / T \  /  \  \  fflhrte damit in Anlehnung an die langst bekannte Bauform des
\  \  Baggers mit ruckwartigem Fórderband die Eimerleiter wieder Ihrer

r ,  | \ J  \  ^  ^  ursprunglichen Aufgabe zu, das Fórdergut aus dem Kippgraben
—r—A— \  \  zu heben, dem Fórderband zuzuwerfen und den Kippgraben selbst

i ;yK ------— --------^ ' T m  einzuebnen. Es entstand der B a n d a b s e tz e r ,  der erst die
• c > _ I ~7Z=̂  : Móglichkeit bot, auch Hochkippen anzulegen, und der das Absetz-

|—. i)-~ rg T n > ^J. gerat ais solches bei den GroBerdschiittungen des Baugewerbes zur
f  v.t,  ł v T - r * v >,r--T •. f  r . t t - i Einfa*ru"g brachte

Wohl ais erstes Gerat wurde von den Eintracht-Werken ln 
Welzow (Niederlausltz) etwa 1922 ein Absetzer mit einem hinter 

Abb. 20. Absetzer mit hinten Iiegendem Graben und schwenkbarenfAbwurfband dem Gerat liegenden Kippgraben mit Fórderbandern von etwa
zum Verteilen des Fórdergutes. 18 m Ausladung ausgeriistct. Andere Bandabsetzer, die nur ais

Hochschutter ausgebildet waren, folgten etwa 1925 und hatten 
bereits Ausladungen von 30 bis 40 m.

| ------ -------  Dem Uihlein-Absetzer wurde 1926 unter Wahrung
^ ' / T I  1j seiner bekannten Vorteile ein ausschwingbares Fórdei-

^ y  * band vorgeschaltet, und der In der Leltermittelebene
/  V .  ^ £ k c / ' X  / T \  N M N rT ^ r -p ^ '7! wahlwelse kippbare, senkrecht und waagerecht ver-

^  y  \  l \ l— schi ebbare Kettenfórderer wurde wahrend des Ab-
' rji setzens unter Einschaltung einer abnehmbaren Rinne ais

s\ Hochfórderer (Abb. 16) und wahrend des Einebnungs-
vorgangs ohne Rinne ais Einebnungsgerat (Abb. 17)

Abb. 21. Uihlein-Absetzer mit um 360° schwenkbarem Oberbau fflr wahlweise Hoch- 9) K ra u th , Der Schaufelradbagger und seine Ver-
und Tiefschuttung. wendung. Bautechn. 1938, S. 416.
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Beim Bau von Hochabsetzern 
mit h in te r  dem Gerat liegendem
Kippgraben versuchte man den __________
Nachteil der Trennung der Schwel- 
lenbette von Fórderzugglels und 
Absetzergleis durch Schaffung 
einer innerhalb des Gerats be- 
findlichen Durchfahrt fflr die Fór- 
derziige zu begegnen. Dies er- 
forderte eine oder zwei neb en  
dem Fórderband angeordnete 
Eimerleitern, die enigegen der ■
KippenfOrderung arbeiteten und
in Aufgabeschurren entleerten ^
(Abb. 18).

Bei den Versuchen, stand- i z r —
feste Kippen zu erzielen, wurden ------------ —
die Vorteile der la g e n w e ise n  ------------ —
S c h flttu n g  von Tief- und Hoch- __________
klppe offenbar. Die Verwirk- C. —--------
llchung dieser Gedankengange -----
fflhrte zu mannigfachen neuen r r r —
Bauformen. zz z—

Der Einbau eines Abwurf- -ir z:—
wagens bei Bandabsetzern (Abb.15) -----
wurde nach wenlgen Einzelaus- t n r .—
fflhrungen infolge der damit ver- 
bundenen starken Bandabnutzung wieder verlassen.

Das verschiebbare und wahlwelse gegenlaufig fór- 
dernde Abwurfband wurde bei Hochabsetzern zur An- 
schuttung flacher BOschungen oder Damme benutzt 
(Abb. 18). In wenigen Einzelausfuhrungen ist das um 
360° schwenkbare Verteilungsband, das am aufieren 
Ende des Verladebandes hangt, vertreten; es dflrfte
aber trotz unbestreitbarer Vorteile aus statischen Grflnden 
keine allgemeine Verwendungsmóglichkelt finden.

Beim Uihlein-Absetzer mit vorgeschaltetem aus- 
schwingbaren Band wurde der Oberbau einschliefillch 
der beiden Fórderer von der Mittelebene aus um 2 mai 40° 
schwenkbar gestaltet (Abb. 19, Patent Lflbecker Maschinen- 
bau-Gesellschaft).

Der damit geschaffene S c h w e n k a b se tz e r  bietet 
den Vorteil, dafi die fflr die Schflttung vorgeschriebenen 
Grenzen genau elngehalten werden kónnen.

Beim Bandabsetzer fflr Tiefschflttung mit hinter dem 
Gerat beflndlichen Kippgraben (Abb. 20) lafit sich das 
Fórderband um je 90° bis 110° aus der Mlttellage aus- 
schwenken und gestattet damit eine Verl8ngerung der 
Kippstrosse. Fflr die Einebnung der Kippstrosse ist ein be- 
sonderes Einebnungsgerat vorgesehen (Patent Brennecke).
Ein derartlger Bandabsetzer kann unter standigem 
Schwenken des Abwurfbandes die Kippe lagenweise 
aufbauen.

Die immer starker werdenden Deckgebirge ln der 
Braunkohle zwangen dazu, den Abbau von einer mittieren Abb. 23. Absetzanlage mit getrennten Fahrgestellen fflr Aufnahme- und Planierfórderer 
Standsohle aus vorzunehmen. Dies fflhrte, wenn die und um 240° schwenkbarem Abwurffórderer.
anfallenden Massen mógilchst waagerecht 
zur Kippe gebracht werden sollten, zur 
Entwlcklung der Gerate fur w a h lw e ise  
H och- und  T ie fsc h flttu n g  mit Hilfe 
eines Schwenkbandes (Patent Lflbecker
Maschinenbau-Gesellschaft). C~Ó^7f7]~/ a'

Durch vlele sinnreiche Einzeldurch- J S L  a " fff? ̂  nstenn.
bildungen wurde die Uihlein-Bauform zum :___ P/i Ni , ,-4l*  ‘
wahlweisen Hoch- und Tiefschutter um- -̂ r — , 7  Ł ' L  vr , H
gestaltet (Abb. 21). Die Abbildung zeigt ..........................------------------------------------------------------------------------------------------------ ^
den klaren und einfachen fórdertechnischen ^ ^
Aufbau und die geschlossen liegenden *
Schwellenroste der zwischen beiden Klpp- \
graben beflndlichen Gleisanlagen fflr Fórder-
zuge und Absetzer. In den Arbeltsstellungen — 270° __________  \
kann der Oberbau bis zu 40° nach jeder ' n.
Selte aus der Mittelebene ausgeschwenkt \  \  —
werden. \  \  --------------  —

Beim Bandabsetzer mit fest angeord- / \  \  ------------
netem Aufnahmefórderer war eine Schwenk- Ł ■ ....  ................  ......... - ...........------- J - 3
barkelt um 180° nicht ohne welteres erziel- ©+-(-© j ----------—
bar, weil diese Fórderer ln einer lotrechten, IWiWiWiwiwiWIwHiWTTinwiWTWTWriTTWFiwmTl- /  /  -------------- —
quer zur Fahrtrichtung liegenden Mittel- 11! 1 /  / -------------------------
ebene angeordnet waren. Die Lósung brachte =ca=3[=E:;c:H=!al=!al=ll=ll=lc:!al=^  * / <  /  ---------------- --
hier die raumliche Auseinanderziehung der --------— ------------
Aufnahmelelter und des Schwenkbandes in ________ ____
zwei nebeneinanderliegende Ebenen und Abb. 24. Absetzanlage mit Aufnahmegerat,
die fórdertechnische Verblndung belder das unabhanglg von dem um 240° schwenkbaren Abwurfband verfahrbar ist.

Abb. 22. Absetzer mit hinten liegendem Graben und ln 
Fahrtrichtung versetzt angeordnetem, um 180° schwenkbarem 

Abwurfband fur wahlweise Hoch- und Tiefschflttung.

benutzt (Patent Lflbecker Maschinenbau-Gesellschaft). Die erste Ausfflh
rung wurde fflr eine Ausladung von 35 m und eine Absetzieistung von 
700 m3 gebaut. Wird das Fórderband ausgeschwungen, dann kann 
wahlweise mit der Eimerleiter ailein abgeworfen und die Kippe auf- 
gefullt werden, was bei Fórderung schlammigen Bodens einen nicht hoch 
genug einzuschatzenden Vorteil bedeutet.

Fórderer durch einen in der Fahrtrichtung angeordneten Querfórderer 
(Patent Brennecke). Diese Bauform ist in drei yerschiedenen Aus- 
fuhrungen verwirklicht.

Die erste Ausfuhrungsform sah die durch den Querf0rderer ver- 
bundenen Aufnahme- und Abwurffórderer auf einem gemeinsamen Fahr- 
gestell vor (Abb. 22).
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Die zweite Ausfiłhrungsform 
yereint Aufnahmefórderer und Ein- 
ebnungsgerat ln einem einzigen Fahr- 
gestell, wahrend das um etwa 250° 
schwenkbare, h6henverstellbare Ab- 
wurfband auf einem zweiten Fahr- 
gestell untergebracht ist (Abb. 23).
Der Zwlschenfórderer ist ein selb- 
standiges Bauwerk, das auf dem 
einen Ende am Bandgerat angelenkt 
und auf dem anderen unter Beach- 
tung der notwendlgen raumlichen 
Freiheltsgrade durch Fahrwerke auf 
das Gleis abgestutzt Ist.

Bei der dritten Bauform (Abb. 24) 
wurde die Auflockerung der Ver- 
bindung der Fórderer am weitesten 
getrleben. Der Zubrlngerfórderer ist 
an dem Bandgerat angelenkt und wird 
zeltwelse verfahren, wahrend das 
wahlwelse Schiitten der Tlefklppe oder der Hochkippe unter standigem 
Schwenken des BandgerStes vor sich geht. Der Aufnahmefórderer fahrt 
auf die Lange des Fórderzuges uber den Zubringefórderer hinweg, entleert 
den Kippgraben und wirft die Massen dem ZubringefOrderer zu (Patent 
Lubecker Maschinenbau-Gesellschaft).

Mit zunehmender Grófie und auf Grund der inzwischen gesammelten 
Betrlebserfahrungen verwischten sich die Nachteile der Bauart mit hinter 
dem Gerat angeordnetem Kippgraben mehr oder weniger, und die Yorteile

Abb. 25. Uihlein-Absetzer fiir Tlefschflttung mit Schwenkbarkeit des 
Oberbaues um je 40° aus der Mlttellinie.

Abb. 25 bis 29, 31, 32, 37, 38, 40 bis 42, 44,
Ausfuhrung: ‘'Lubecker Maschinenbau-Gesellschaft.

liegt, sind in neuerer Zeit Klppen- 
ausbrflche, denen das Gerat zum Opfer 
fiel, nicht bekanntgewordcn. Wohl 
befindet sich an manchen Kippen
der vorgeschflttete Damm in standlger 
Bewegung, so dafi die Klppe lange 
Zeit ohne Glelsrucken aufnahme- 
fahig bleibt, aber der gewahltc grofie 
Abstand zwischen Kippgraben und 
Hauptkippe reicht aus, um Kippen- 
ausbrflche nicht bis zu den Glels- 
anlagen gelangen zu lassen.

Abschllefiend seien die haupt- 
sachlichsten heute bestehenden be- 
wahrten Bauformen von Grofi-
absetzern aufgefiihrt:

1. der Uihlein-Absetzer fflr Tief- 
schflttung mit Schwenkbarkeit 
des Oberbaues um je 40° aus 
der Mittelebene (Abb. 25),

2. der Uihlein-Absetzer fflr wahlwelse Hoch- und Tiefschflttung (Abb. 26
u. 27),

3. der Bandabsetzer fflr Tlefschflttung mit Aufnahmefórderer, Planler-
gerat und um je 90° aus der Mittelebene schwenkbarem Abwurf-
band (Abb. 28),

4. der Bandabsetzer fiir wahlwelse Hoch- und Tlefschflttung mit Auf- 
nahmegerat, Zwlschenfórderer und schwenkbarem Abwurfgerat 
(Abb. 29).

Abb. 27. Uihlein-Absetzer fflr wahlweise Hoch- und Tiefschflttung 
mit um 360° schwenkbarem Oberbau (ais Tiefschfltter arbeitend).

Wesentllche VorbedIngungen zum Erfolg des Gesamtentwurfs der- 
artiger Rlesengerate waren die Kiarung der Fragen der Stand- und Abtrieb- 
sicherhelt10), die Ermittlung der angrelfenden, allen Betriebsbedlngungen 
genflgenden aufieren Krafte und die stahlbaullche Durchbildung der raumlich 
aufgebautenTragwerke11). Es ist dasVerdienst einer rastlosenGemelnschafts- 
arbeit12) des deutschen Erdbau-, Maschinenbau-, Stahlbau- und Elektro-

Abb. 28. Absetzer mit hlnten liegendem Graben fflr Tiefschflttung 
mit Aufnahmefórderer, Planiergerat und um je 90° aus der Mittel

ebene schwenkbarem Abwurfband.

Kolie mehr. Man kennt auch Lósungen (Beispiel Abb. 18), die bei 
dieser Bauform den Vorteil der geschlossenen Gleisanordnung errelchen, 
dafflr aber den Vorteil der wirtschaftlichen Bauweise preisgeben.

Der Stand des Absetzerbaues der Gegenwart ist tolgender: Im 
wesentlichen sind die Gerate schwenkbar und haben Ausladungen von 
40 bis 65 m. Die Klpptiefen liegen zwischen 25 und 40 m, die Schfltthóhe 
der Halden bei 20 m. Trotzdem die Dienstgewichte der Absetzer fast 
2000 t erreichen, die Dienstgewichte der elektrischen Abraumlokomotiven 
und der beladenen Abraumwagen heute bereits 150 t Cberschreiten, der 
Achsdruck sowohl beim Absetzer ais auch beim Fórderzug etwa bei 25 t

Abb. 29.
Absetzanlage fflr wahlwelse Hoch- und Tiefschflttung mit Aufnahmegerat, 

Źwischenfórderer und schwenkbarem Abwurfgerat.

Ingenieurs, dlcse Aufgaben in einer Weise gelóst zu haben, die befruchtend 
und rlchtungwelsend auf den Bau grófier Fórdergerate anderer Zwelge der 
Kranbau- und Fórdertechnik der Welt elngewirkt hat. (Schlufi folgt.)

I0) L. R asp er, Die Standslcherheit der Grofibagger und Absetzer. 
Braunkohle, Bd. 32 (1933), S. 681.

u ) K. B eyer, Die Stahlkonstruktlonen fflr Grofibagger und Grofi- 
absetzer. Braunkohle, Bd. 39 (1940), S. 555 u. 569.

12) W. E n g e l u. L. R asp er, Gewichtsersparnis bel Konstruktionen 
durch technische Gemeinschaftsarbeit. Z. d.Ydl 1936, S. 18.

Abb. 26. Uihlein-Absetzer fflr wahlweise Hoch- und Tiefschuttung 
mit um 360° schwenkbarem Oberbau (ais Hochschfltter arbeitend).

dieser Bauart konnten der deutschen Abraum- und Erdbautechnlk nutzbar 
gemacht werden. Der Kippgraben wird meist mit dem Abwurffórderband 
zugeworfen und durch Planlerpflflge oder Mencksche Planlerraupen ein
geebnet. Bei der Beurteilung der Ausbruchsgefahr der Kippe spielt bel 
den heute zwischen 40 und 60 m schwankenden Ausladungen die An
ordnung des Klppgrabens vor oder hinter dem Absetzer keine mafigebliche

3  ■ ; -V, t % . v-
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Yermischtes.

Abb. 2. Langsschnltt des Tunnels.

Q u e rsc h n itte .  Der Tunneląuerschnitt ist viereckig (Abb. 3). Der 
Tunnel soli ln Eisenbeton ausgefiihrt werden, er enthalt ein Eisenbahngleis 
und eine 6,75 m breite Fahrbahn, flber der die Lflftungskanaie liegen. 
Auf Saltholm wird die Fahrbahn auf 10 m Breite erweitert und die 
Eisenbahn doppelgleisig angeordnet. Die Dicken der AuBenwande sind 
von der Wassertiefe abhangig und wechseln zwischen 0,50 und 1,05 m. 
Die Zwischenwand ist durchweg 0,50 m dick.

L flftung. Der Tunnel ist, wie die meisten neuzeitlichen Tunnel, 
mit Querliiftung versehen. Es hat sich hierbei ais notwendig erwiesen, 
insgesamt zehn Liiftungsgebaude anzuordnen (/ bis X  in Abb. 2). Der 
grOBte Abstand zwischen zwei Lflftungsgebauden wird dann 1500 m. Die 
grOBte notwendige Luftmenge betragt etwa 3000 m3/sek. Die Ansicht 
eines Lflftungsgebaudes ist in Abb. 3 wiedergegeben.

Der ErlaB und das Normblatt sind Im Ztrlbl. d. Bauv. 1941, Heft 27,
S. 476, abgedruckt. Ais Sonderdruck im Verlag von Wilh. Ernst & Sohn, 
Berlin W 9.

2) ingenioren 1941, Heft 22, S. B. 57.

Der jetzt vorgesch!agene Tunnelentwurf erinnert in vielen Punkten 
an den Maastunnel in Rotterdam, der sich jetzt seiner VoIIendung 
nahert1). Wahrend aber beim Maastunnel das Senkverfahren wegen des 
welchen Sandbodens des Maasflusses natflrlich ist, ist es im Óresund, 
wo der Boden gróBtenteils aus Kalk von verschiedener Festigkeit besteht, 
wahrscheinllch weniger gut angebracht. Die Ausbaggerung wird hier 
bedeutend schwieriger sein.

3) Bautechn. 1936, Heft 41, S. 606.
4) Bautechn. 1940, Heft 6/7, S. 57.
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fGr W asse rwi rt schaf t  un d  K u l tu rt echn ik  In .MGnchen. — Trafizement  (DIN 1167). — Ein Straflen- 
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Bauschule fur W asserw irtschaft und Kulturtechnik in Mflnchen. 
Am 1. April ist in Mflnchen eine Bauschule fflr Wasserwirtschaft und 
Kulturtechnik erOffnet worden. Sie Ist hóhere technische Lehranstalt, ihr Ab- 
schluBzeugnis berechtigt zum Eintritt in den gehobenen technischen Dienst.

TraBzement (DIN 1167). Der Relchsverkehrsminister und der Reichs- 
arbeltsminister haben mit ErlaB vom 6. Mai 1941 die Normen fflr TraB
zement — DIN 1167 — fflr ihren Geschaftsbereich eingefuhrt, fflr die 
BaupolizeibehOrden ais Richtllnien1). Die Normen sind in Heft 34/35 
vom 15. August d. J. (S. 361 bis 363) von Professor G raf eingehend 
besprochen worden.

Word/. Linie

Linie

Ein StraBen- und Eisenbahntunnel unter dem Óresund zwischen 
D anem ark und Schweden. In einer danischen Zeitschrift2) wird von 
Zivilingenieur N. J. M ann iche  der Plan eines StraBen- und Eisenbahn- 
tunnels unter dem Óresund zwischen Danemark und Schweden behandelt. 
Dcm Aufsatz entnehmen wir folgendes:

T u n n e l lin ie . Von mehreren verschiedenen Móglichkeiten (Abb. 1) 
ist die sogenannte A-Linie zwischen Kopenhagen und MalmO uber dle 
Insel Saltholm die 
wirtschaftlichste. Ihre 
Gesamtlange betragt 
etwa 18 km, die ge
samte Lange des ge
schlossenen Tunnels 
etwa 12 km (slehe den 
Langsschnltt, Abb. 2).

B a u g ru n d . Bei 
der gewahlten Tunnel
linie besteht derBoden 
hauptsachlich aus den 
sogenannten Danlen- 
Lagen, die aus losen 
bis festen Kalkschich- 
ten, mitunter mit Flint- 
beimengungen be
stehen.

L a n g s s c h n i t t  
(Abb. 2). Der Tunnel 
wird durch die Insel 
Saltholm in zwei ge- 
trennte, geschlossene 
Abschnittegeteilt. Die 
grófiten Gefalle sind 
10% 0 fflr die Eisen
bahn und 30 %o 
die StraBe. Unter den 
Segelrinnen Drogden 
und Flinterenden ist 
die Oberkante des 
Tunnels auf 15 m unter 
Wasser gelegt, so daB 
hier eine Wassertiefe 
von etwa 13 m ge- 
schaffen werden kann.
Die tiefsten Punkte 
der Tunnelunterkante 
liegen auf — 23,4 m.

Heismgiir

Abb Lageplan.

Bau des T u n n els . Der Tunnel soli in Abschnitten von 50 m Lange 
hergestellt werden. Diese werden von ihrem Bauplatz schwimmend nach 
ihiem endgflltigen Platz im Tunnel befórdert und hier abgesenkt. Jeder 
Abschnitt wiegt 3500 bis 6000 t und wird an beiden Enden durch Schotte 
geschlossen, so daB er schwimmen kann. Dle schwersten Abschnitte 
mflssen jedoch zu diesem Zweck aufierdem mit Hebekórpern versehen 
werden.

Es Ist beabsichtigt, die Tunnelabschnitte gleichzeitig an vier ver- 
schiedenen Baupiatzen herzustellen, namlich an den vier Stellen, wo die 
Tunnellinie eine Kflstenlinie schneidet. Der Boden, die Wandę und ein 
Teil der Decke sowie die Schotten der Abschnitte werden in einem 
Trockendock hergestellt. Der weitere Aufbau wird im schwimmenden 

■ Zustand vorgenommen.
Bei der Absenkung wird der Tunnelabschnitt auf zwei genau ver- 

legte Eisenbetonschwellen abgesetzt. Wenn er in seine endgflltige Stellung 
versetzt Ist, wird er mit Sand unterspult. Zwischen den einzelnen Tunnel- 
abschnitten halt man eine Fugę von 1,0 m Breite, die spater gedichtet 
wird. Die Fugendichtung wird teiiweise unter einer Taucherglocke und 
mit Seitenschalungen, teiiweise spater von innen vorgenommen.

Die Liiftungsgebaude 
werden ais Eisenbetonsenk- 
kasten unter Druckluft ab
gesenkt.

S a lth o lm . In Verbin- 
dung mit dem Turjnelbau 
wird vorgeschlagen, dle Insel 
Saltholm ais Erholungs- und 
Badeort auszubauen.

B a u k o s te n  und  B au- 
ze lt. Die gesamten Bau
kosten des Tunnels sollen 
nach der Prelslage von 1936 
120 Millionen d3n. Kronen 
betragen. Ais Bauzeit ist ein 
Zeitraum von 6 Jahren vor- 
gesehen. An Baustoffen
werden benOtigt 200000 t 
Zement, 1000 000 m3 Sand 
und Kies und 90000 t Rund- 
eisen. i

Zu dem Aufsatz des 
Herrn M an n ich e  ist zu 
sagen, daB Piane zu einer 
festen Verbindung zwischen 
Danemark und Schweden ,
wiederholt vorgeschIagen 
worden sind, darunter auch 
Tunnelentwurfe. Es sei an 
die groBe Planung erinnert, Abb. 3. Querschnitt des Tunnels
die sechs danische und mit Liiftungsgebaude.
schwedische Ingenieurunter- 
nehmen im Jahre 1936 ver-
Offentlichten3). Darin war ais Verbindung zwischen Kopenhagen und 
MalmO eine Hochbrucke vorgeschlagen. Da dle Wassertiefen in dem in 
Frage kommenden Teil des Oresunds zlemlich gering (1 bis 10 m) und 
die Grflndungsverhaitnlsse fflr Brflckenpfeiler ausgezeichnet sind, wird 
wahrscheinllch eine Brflcke vorteilhafter ais ein Tunnel sein.


