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Die Eigenarten des Abbaues der oberschlesischen Flóze1.
Von Profcssor Dr.-Ing. Georg S p a c k e le r ,  Technische Hochschule Breslau.

Will man die Besonderheiten eines Bergbaubezirks in 
abbautechnischer Hinsicht kcńnzeichnen, so muB man davon 
ausgehen, daB zwar die Gesetze der Mechanik und der 
Festigkeitslehre fiir alle Bergwerkszweige und alle Berg- 
baugegenden in gleicher Weise gelten, daB aber einer- 
seits die Eigenschaften der Gesteine, ariderseits die 
Machtigkeit der Floze und der Schichten des Neben- 
gesteins verschiedene Auswirkungen ergeben, welche die 
Eigenarten des Abbaues in den einzelnen Bergbaubezirken 
bedingen. In Oberschlesien ist es besonders die Sattel- 
flózgruppe, die infolge der groBen Machtigkeit der Flóze 
und der festen Sandsteine ihre Eigentumlichkeiten auf- 
weist und dem oberschlesischen Bergbau das Geprage 
aufdriickt. In einem 80-cm-FIóz kann das Hangende oft 
oline Versatz bruchfrei auf das Liegende abgesenkt 
werden, wie es in Aachen und Mahrisch-Ostrau haufig 
geschieht. Damit ist ein neues stabiles Gleichgewicht e r
reicht. Bei rheinisch-westfalischen Verhaltnissen mit 
Flózen von 1—1,6 111 ist Handversatz erforderlich, der 
sich um dic Halfte zusammendriiekt, um das gleiche Er
gebnis, die bruchfreie Absenkung des Hangenden um 
hóchstens 80 cm, zu erzielen. In einem oberschlesischen 
5-m-Flóz wiirdc gleicher H andrersatz eine Absenkung der 
Firste um 2,5 m ergeben, was bruchfrei nicht móglich 
ist. Ahnlich verluilt es sieli beim Strebbruchbau, wo ein
1-m-Flóz Dachschichten, die zu Bruch gebaut werden, von
2—3 m, ein oberschlesisches 5-m-Flóz aber solche von 
10—15 m Machtigkeit erfordert, wenn der ausgekohlte 
Raum durch sie vcrfiillt und dadurch dasH auptliangende 
beherrscht werden soli. Von den Eigenschaften der Ge
steine spielt neben der Druck-, Zug- und Scherfestigkeit 
vor allem dic Elastizitiit im physikalischen Sinne eine 
Rolle, d. h. die Fahigkeit des Gesteins, bei bruchfreier 
Verformung Kriifte aufżilspeichern, die bei Riickformung 
wieder freigegeben werden kónnen. Die Kennziffer hier- 
fiir ist der Elastizitats-Modul. Gerade die machtigen Sand- 
steinbankc der Sattelflózgruppe bestehen aus Gesteinen mit 
hohem Elastizitats-Modul.

Dabei haben alle diese Kennziffern keine gleich- 
bleibende GróBe, sondern wechseln in Abhangigkeit vom 
Druck, besonders vom seitlichen Druck. Es ist bekannt, 
daB die Druckfestigkeit eines Probekórpers unter der 
Presse erheblich zunimmt, wenn man auBer der senkrecht 
wirkenden Kraft einen Manteldruck gegen seine Seiten- 
svande ausiibt. Bei den Versuchen von M iii te r  an ober- 
schlesischen Karbongesteinen2 stieg z. B. die Druck- 
festigkeit einer oberschlesischen Steinkohle von 200 kg/cm2 
bei der einfachen Druckprobe auf 1700 kg/cm2 bei 
500 kg/cin2 Manteldruck. Ahnlich verhielt sich der unter- 
suchte Sandschiefer aus dem Hangenden des Schuckmann- 
flózes, dessen Bruchfestigkeit von 830 auf 4100 kg/cm2 bei 
850 kg/cm2 Manteldruck anwuchs. Einzelne Fachgenossen 
haben hiergegen eingewandt, daB solche Manteldriicke 
nicht der Wirklichkeit entsprachen. Das ist aber irrig ; 
allein durch die Oberlagerufig herrscht in 600 m Teufe

1 V ortrag, gehalten vor den D irektoren und lngenieuren der Bergwerks- 
verw altung O berschlesien-Om bH. der Reichswerke Hermann OSring* in 
Kattowitz am 14. Februar 1941.

a M u l l e r ,  O .: Untersuchungen an Karbongesteinen zur K larung von 
O ebirgsdruckfragen, Oliickauf 66 (1930) S. 1601, 1646.

ein Druck von rd. 150 kg/cm2. In der Zone des Kiimpfer- 
drucks an den Randem der Abbauflachen tr itt  das Mehr- 
fache dieses Drucks auf. Selbst wenn man den seitlichen 
Druck nur mit einem Teil des senkrechten Drucks einsetzt, 
miissen danach seitliche Driicke auftreten, welche die 
Bruchfestigkeit fiihlbar erhóhen. In jedem Falle ist, das 
beweisen die Versuche eindeutig, die Druckfestigkeit keine 
gleichbleibende GróBe, sondern eine Kennzahl, die mit 
dem Drucke des Gebirges und daher mit der Teufe steigt.

Anders ist es mit der Zugfestigkeit, die, wie man an- 
nehmen darf ahnlichc Vcrsuche mit Manteldruck wie bei 
der Bruchfestigkeit sind mir nicht bekannt —, vom Druck 
der Teufe erheblich weniger verandert wird. Gefahrlich 
fiir den Bergmann in grólierer Teufe ist daher nicht 
eigentlieh der Druck, sondern sind die in Zusamnienhang 
mit der Absenkung auftretendcn Biegungsspannungen im 
Hangenden und die aus dem Entspannungsvorgang sich 
ergebenden Scherbeanspruchungen rings um den Gruben- 
bau, da sich beide in Druck- und Zugspannungen zer- 
legen lassen.

X tO”C.ę.S.,E-(Verte 
Abb. 1. Elastizitatsmodul von Gesteinen nach O. Muller.

Fiir die Schichten der Sattelflózgruppe hat gerade 
der hohe Elastizitats-Modul der Sandsteine wegen ihres 
groBen Anteils an der Gesamtschichtenfolge eine besondere 
Bedeutung. E r zeigt, daB, solange die Gesteine elastische 
Formanderungen erfahren, in ihnen groBe Kriifte auf- 
gespeichert werden, die bei Aufhebung des Fonn- 
anderungszwanges wieder freigegeben werden kónnen. Bei 
den erwahnten Untersuchungen von M uller wurde die 
vóllig elastische Formanderung der Gesteine der Sattel
flózgruppe, im besonderen ihrer Sandsteine, nach- 
gewiesen, selbstverstandlich solange die Elastizitatsgrenzc 
nicht iiberschritten wird. Miillers Messungen weisen aber 
noch auf eine andere Eigenart der elastischen Er- 
scheinungcn hin. Abb. 1 gibt den von ihm aus den 
gemessenen elastischen Formanderungen errechneten 
Elastizitats-Modul der einzelnen Gesteine wieder. E r be
ruht nicht auf Messungen unter allseitigem Druck, sondern 
auf einfachen Untersuchungen an Probewiirfeln. Auffallig
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ist zunachst, daB der Elastizitats-Modul des ober- 
schlesischen Tonschiefers erlieblich hóher liegt, ais nach 
Schrifttumsangaben an normalen Tonschiefern festgestellt 
worden ist. Die Ziffer zeigt die zum Sandstein hinneigende 
Natur dieser Schiefer. Weshaib aber die Versuche hier 
wiedergegeben werden, ist das Ergebnis, daB der 
Elastizitats-Modul des Tonschiefers mit steigender Be- 
lastung sinkt, wahrend der des Sandsteins zuniinint. Die 
praktische Beobachtung des Bergmanns bestatigt, daB 
dieses Oesetz auch im Gebirgszusammenhang gelten mufi. 
Tonschiefer erhalt bei allseitigem Druck eine gewisse 
Plastizitat und verliert seine Fahigkeit zur Aufspeiclierung 
elastischer Krafte, wahrend bei Sandsteinen unter zu- 
nehmendem allseitigem Druck also mit zunehmender 
Teufe — der Elastizitats-Modul immer gróBer wird. Die 
in jedem Massenteilchen des absinkenden hangenden 
Sandsteins aufgespeicherten BiegungskrSfte hehmen daher 
mit der Teufe immer mehr zu, und der grofie Anteil des 
Sandsteins an den Schichten sorgt dafiir, dafi die auf
gespeicherten Krafte gew-altig groB werden.

SchlieBlich ist noch eine weitere fiir den Bergmann 
w’ichtige Eigenschaft der Oesteine hervorzuheben. Bei den 
meisten Gesteincn, vor allem bei festen Sandsteinen, liegen 
die Elastizitatsgrenze, d. h. die Grenze der elastischen 
Formanderungen, und die Bruchgrenze fast unmittelbar 
beieinander, ohne daB dazwischen eine Zone der Streckung 
Yorhanden ist, wie es der Ingenieur bei den meisten Werk- 
stoffen gewohnt ist. Gerade dieser Umstand ist fiir die 
Vorgange rings um die Abbaue im oberschlesischen Stein- 
kohlengebirge voh Bedeutung. Denn darauf beruht es, dafi 
sich gerade die Sandsteinschichten zunachst unter geringer 
elastischer Durchbiegung in grófier Flachę iiber dem 
Abbau selbst tragen und ihr Druck schcinbar gering ist, 
daB aber plótzlich, namlich im Augenblick der Uber- 
schreitung der Elastizitatsgrenze, erhebliche Bruch- 
wirkungen auftreten und der vorher kaum bemerkbare 
Gebirgsdruck unenvartet grofie Ausmafie annimmt. Diese 
Briiche treten immer dort auf, wo ais Folgę der Biegungs- 
spannungen oder Scherkrafte eine Zerrungskomponente 
wirksam wird.

Die mit zunehmender Teufe infolge des allseitigen 
Drucks eintretende Erhóhung der Druckfestigkeit und des 
Elastizitats-Moduls der Sandsteine erkennt der Bergmann 
an der von iiim ais »Spannung im Gcbirge« bezeichneten 
Eigenart der Schichten, besonders des Hangenden. Der 
Widerstand gegen die Loslósung von Sandsteinteilen aus 
dem Gebirgszusammenhang nimmt mit der Teufe zu, was 
sich nicht nur bei der Schiefiarbeit in Strecken, sondern 
vor allem beim planmafiigen Bruchwerfen des Gebirges 
aufiert. Je gróBer die Teufe und je fester das Gestein 
ist, das man hereinwerfen will, desto schwieriger wird 
das Gelingen dieses Vorhabens. Massige Sandsteine in 
groBer Teufe lassen sich ineist gar nicht zu Bruch werfen, 
wenn nicht vorher durch die Zerrungskomponente von 
Bicgungs- oder Scherspannungen eine gewisse Zer- 
triimmerung eingetreten ist.

Die Zertrummerung des Gesteins rings um die Strecken 
innerhalb der Trompeterschen Zone beruht auf Scher
spannungen und ist von den Spannungsunterschieden an 
der Grenze dieser Zone abhangig; sie nimmt daher mit zu
nehmender Teufe ebenfalls zu. Wenn diese Beobachtung 
nicht immer so deutlich in Erscheinung tritt, wie man 
erwarten konnte, so liegt das an der Bildung der schon von 
F e n n e r 1 errechneten, von F l e i s c h e r 2 durch praktische 
Beobachtung nachgewicsenen Teufenunterschiede. Aus 
ihren Untersuchungen ergibt sich, daB drei Teufenzonen 
zu trennen sind. In einer oberen Zone bleiben die 
Spannungen rings um die Strecken einschlieBlich der 
Scherspannungen unterhalb der E lastizitats-(Proportionali-

1 F e n n e r ,  R .: Untersuchungen zur Erkenntnis des O ebirgsdrucks, 
G luckauf74 (1938) S. 631, 705; S p a c k e l e r , O .: Verglelch der Forsclmngs- 
ergebnisse Fenners iiber das Wesen des O ebirgsdrucks mit den Beobach
tungen im deutschen Bergbau, Gluckauf 74 (1938) S. 829.

* F l e i s c h e r ,  O .: Zur Frage der Umstellung der A bbauverfahren in 
den oberschlesischen SattelflSzen, Gliickauf 77 (1941) S. 153.

tats-) grenze, so dafi nur elastische Formanderungen vor 
sich gehen und kein Bruch eintritt. In der untersten Zone 
wird das Gestein durch Scherspannungen zertrummert, 
worauf das zerkliiftete Gestein durch den Gebirgsdruck in 
den Grubenbau hineingeschoben wird. Die Strecken 
wachsen allmahlich zu. Zwischen beiden liegt eine mittlere 
Zone, in der wohl Zertriimmerung der StreckenstóBe 
infolge von Scherspannungen eintritt, in der aber, wie 
Fenner rechneriśch nachgewiesen hat, die Reibung auf den 
Kluftflachen so grofi ist, dafi sie eine Bewegung darauf 
verhiitet. Das Gebirge wird also zerkliiftet, womit giinstige 
Bedingungen fiir ein Vordriicken des Gesteins in die 
Strecken geschaffen sind, aber aufiere Griinde, z. B. Ein- 
wrirkungen eines benachbarten Abbaues, hinzukommen 
mussen, um Bewegungen auf den vorhanderien Kluft- 
flachen und ein cntsprechendes Zuwachsen der Strecken 
herbeizufiihren. Die Grenze der oberen gegen die mittlere 
Zone liegt in der Sattelflózgruppe bei ‘etwa 400, die der 
mittleren gegen die untere Zone bei etwa 700 m Teufe.

Aus allen diesen Eigenarten des Gebirges der Sattel
flozgruppe erklaren sich die Besonderlieiten des ober- 
schlesischen Bergbaues. Die Kohle gilt im allgcineinen ais 
hart, obwohl ihre Druckfestigkeit bei Versuchen an Probe- 
wiirfeln gar nicht sehr viel hóher ais die anderer Kohlen 
liegt. Dieś ist eine Folgę des geringen Durchbiegungs- 
drucks des Hangenden, da sich die festen Sandsteine nur 
langsam und in groBer Flachę durchbiegen und dadurch 
nur in geringem Mafie vorn auf den Kohlenstofi driicken. 
Die hangenden Sandsteine sind mit zunehmender Teufe 
immer schwieriger zum planmafiigen Hereinbrechen zu 
bringen. Die Fahigkeit des Gebirges, trotz verhaltnis- 
mafiig geringer Durchbiegung grofie Biegungskriifte, ent
standen aus dem Absinken der gewaltigen Massen des 
Hangenden, elastisch aufzuspeichern, erkennt man an der 
Neigung der Schichten zu Gebirgsschliigen. Abb. 2 gibt die 
Entstehung der GebirgsSchlage nach der grundlegcnden 
Theorie von J a r l i e r 1 wieder. Das Bild entstammt dessen 
Untersuchungen im siidfranzósischen Kohlenbecken von 
Fuveau, wo die kleinen, zur Holzersparnis geopferten 
Pfeiler zu Bruch gingen und die Absenkung des Hangenden 
zuliefien, die grolien Pfeiler aber eine »Dombildung« im 
Hangenden erzeugten und zur Aufspeicherung der 
Biegungsspannungen fiihrten. Durch Bruch der gebogenen 
Schicht mit hohem Elastizitats-Modul werden die auf
gespeicherten elastischen Krafte frei; sie erzeugen den 
Schlag. Die gestrichelte Linie zeigt die Lage der festen 
Schicht vor dem Schlage, die ausgezogene ihre Lage nach 
dem Gcbirgsschlage an. Zertrummert sowie in den Abbau 
hincingedriickt oder hineingeschleudert wird entweder. die 
Flózkohle oder das Sohlengestein, je nachdem, welches 
Gestein órtlich die geringere W iderstandskraft gegen die 
Schlagwirkung hat. In Deutschland haben ahnliche Ge- 
danken schon vor Jarlier W e b e r  und spater besonders 
L in d e m a n n  vertreten. In Abb. 3 ist Lindemanns Auf
fassung wiedergegeben, wie sich der von Jarlier an- 
genommene Bruch der Schichten seines Erachtens aus- 
wirken miiBte2. Trotz dieser Unterschiede stimmen die 
Forscher iiberein in der Erkenntnis, dafi die Ursache der

Abb. 2. Gebirgsschlagtheorie von Jarlier.
1 7.. Berg-, Hiitt.- u. Sal.-W es. 79 (1031) S. 220: Gluckauf 68 (1932) 

S. 937.
- Oluckauf 6S (1932) S. 937.
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Gebirgsschlage in Briichen hochelastischer Schichten des 
Hangenden und gegebenenfalls des Liegenden zu suchen 
ist, wobei sich die aufgespeicherten elastischen Biegungs- 
krafte ais Schlag auf das Floz auBern. Ein Floz ist daher 
um so gebirgsschlaggefahrdeter, je groBer der Elastizitats- 
Modul und die Bruchfestigkeit der Gesteine dariiber und 
darunter sind. W euig oder gar nicht gefiihrdet sind solche 
Flóze, iit denen z. B. ein wcicher Liegendpacken unter 
Heben der Sohle im Abbau aus der Zone des Kampfer- 
drucks in den Druckschatten ausweicht. Denn durch solche 
Wanderungen von Masse wird eine so allmahliche und 
langsame, iiber das Abbaufeld iibergreifende Durchbiegung 
der Hangendschichten erzeugt, daB eine órtliche Kon- 
zentration aufgespeicherter Biegungsspannungen nicht 
moglich ist und die Spannungen in ungefahrlichen 
Orenzen bleiben.

die in Abb. 0 erkenntliche Halbinsel von Kohle im 
Alten Mami stehengeblieben. Gemessen wurden die Druck- 
wirkungen in den Abbaustrecken, gekennzeichnet durch 
das Quellen der Sohle, ais nach Erloschen des Brandes 
das Feld nachtraglich zur Vorrichtung und zum Abbau 
kam. Deutlich erkennbar waren die mit Schraffen be- 
zeichneten Zonen erhóhten Drucks in 20 40 m Ab
stand von den drei Abbaukanten. Besonders gefahrlicher 
Druck trat dort auf, wo sich zwei dieser Druckzonen 
kreuzten. Der beobachtete Druck ist aus den Druck- 
profilen W t bis W., in Abb. 7 zu ersehen; die Kurven 
bediirfen keiner Erlauterung. W anderung der Kohle uud 
des weichen Liegendschiefers in den Druckschatten war, 
wic Abb. 8 zeigt, besonders an den StoBkanten zu erkennen. 
Die Flózmachtigkeit hatte sieli hier unter gleichzeitigem 
Heben der Sohle von 6 auf 4 m verringert. Abb. 9 gibt 
eine Abbaustrecke in der Kampferdruckzone nach inehr- 
maligen Nachreifien wieder; das Bild zeigt die auBer- 
ordentliche Massenwanderung des Sohlengesteins in 
Kampferdruckzonen.

Zlóó&uc/ruc/f

Abb. 3. Erklarung durch Lindemann.

Aus den Eigenarten des. oberschlesischen Steinkohleu- 
gebirges ergeben sich fiir den Abbau der Sattelflóze 
folgende praktischc Folgerungen. Grundsatzlich sind die 
Erscheinungen die gleichen wie in anderen Flozen; ledig- 
lich die Kennziffern, die man in dic Rechnung einsetzen 
muB, sind zum Teil andere. Im besonderen fiihrt der hohe 
Anteil der festen und ungebankten Sandsteine an der 
Schichtenfolge zu einigen beachtenswerten Sonder- 
auswirkungen. Auch in Oberschlesien bildet sich um jede 
Strecke die Trompetersche Zone und iiber jedem Abbau
feld eine Art Gewólbe aus. Wenn der Kampferdruck nicht 
im gleichen Mafie wie z. B. beim rheinisch-westfalischen 
Bergbau in Erscheinung tritt, so beruht dies auf der durch 
die Machtigkeit der Flóze und die Abbaubedingungen 
gebotenen geringeren Abbaugeschwindigkeit, die bewirkt, 
dafi der Druck nicht vorn auf dem KohlenstoB, sondern 
weiter riickwarts im anstehenden Gebirge liegt.

Beim B ru c h b a u , dem altbekannten oberschlesischen 
Pfeilerbau, ist infolge der umfangreichen Vorrichtung 
zwischen Strecken- und Abbaukampferdruck zu unter
scheiden. Nach den sorgfaltigen Beobachtungen von 
Fleiseher1 tritt, wie Abb. 4 wiedergibt, in gróBerer Teufe 
an jedem StreckenstoB vorn eine »Drucklagen- 
zone« auf, die mehr oder weniger entspannte 
und zertriimmerte Trompetersche Zone, die 
durch den Gebirgsdruck allmahlich — mit zu- 
nehinender Teufe immer schneller in die 
Strecke vorgedriickt wird. Hinter ihr liegt die 
?>Spannlagenzone«, die Zone des Kampfer- 
drucks des Streckengewólbes. E rst hinter dieser 
folgt die normal belastete Kohle. Unabhiingig 
davon ist der viel stiirkere Kampferdruck des 
Gewólbes iiber dem Abbau. E r liegt aber nach 
den in Abb. 5 wiedergegebenen Beobachtungen 
Fleischers1 nicht vorn auf dem KohlenstoB, 
sondern in einer gewissen Entfernung von ihm; 
meist trifft die Hauptdruckzone in 2 0 -4 0  m 
Entfernung vom Abbau auf.

Kennzeichnend fiir die Lage und Bedeutung 
des Kampferdrucks sind auch dic U nter
suchungen vou U rban2, die in den Abb. 6—9 
wiedergegeben sind. Durch Grubenbrand war

'  F l e i s e h e r , O . :  Beobachtungen und Untersuchungen 
iiber O ebirgsbew egungen beim oberschlesischen Pfeiler- 
hruchbau, Gliickauf 70 (1934) S. 661, 585, 716.

' 5 Kohle u. Erz M  (1«32) Sp. V).
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Abb. 4. Druckzonen im StreckenstoB (nach Fleiseher).

Die Hauptschwierigkeiten des Bruclibaues in groBer 
Teufe liegen aber nicht in der Ausbildung des Kampfer
drucks. Da er nicht in unmittelbarer Niihe des Stofies 
liegt, koinmt ihm in abbautechnischer und sicherheitlicher 
Hinsicht geringere Bedeutung ais anderswo zu. Es fehlt 
daher auch die Moglichkeit, die Kohle mit dem Abbau- 
hammer zu gewinnen. Dafiir spielt die erwahnte Tatsache, 
daB das planmafiige Bruchwerfen mit zunehmender Teufe 
immer schwieriger gelingt, eine entscheidende Rolle. Der 
Bruchbau war ein ideales Ąbhauverfahren, solarige er iii

20m

óTrec/fe- /

Z/dc/u/e Pressurrg

Abb. 5. Verteilung der Druckzonc bei Bruchbau (nach Fleiseher).
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restloser Abbau, da jeder Restpfeiler im erstgebauten Fló/ 
/.u den tinangenehmsten Auswirkungcn im zwęitgebautcn 
Flóz fiihrcn mul). Bisher hat mail in Oherschlesicn vou 
dieser Móglichkeit, besonders in gebirgsschlaggefahrdeten 
Fęldesteilen, noch wenig Gebrauch gemacht. Sie diirfte 
ein Mittel sein, die Schwierigkeiten des Bruchwerfens in 
grofier Teufe zu mildern und die Anwendbarkeit des Bruch- 
baues zu sichern.

Ąmax

70 0 10 20 30 W m 50 10 O 10 20 30cm 5CUjlłoJ--- 1------ i---- 1--- i___ I Luui . . ■ . ■
Abb. 7. Druckprofile im Abbaufeld der Abb. 0.

Abb. (). GrundriB des Untersuchungsfeldes
A bbau  m it V e r s a tz  bezweckt die Unterstutzung des 

Hangenden und seine plamnaBige Absenkung durch den 
Versatz zur Schaffung eines neuen stabilen Gleichgewichts. 
Er mufl, abgesehen von Fallen, wo dic Tagesoberflache 
zu schiitzen ist, iibcrall dort zur Anwendung kommen, 
wo ein geniigend hoch hinaufreichendes Zubrucliwerfcn 
der Dachschichten nicht gelingt. Eine ideale Lósung fiir 
nele Floze ware eine Yereinigung von Abbau mit Versat/

Nur durch ausrcichende Yerfiillung des Hohlraunieś gelingt 
die Beherrschung des Haupthangenden, das sonst infolge 
iiberinafiiger Absenkungen und Biegungen zu plótzlich 
bricht und Gebirgsschlage herbeifiihren kann. Eine solche 
planmafiige Absenkung des Haupthangenden ist aber nur 
dort moglich, wo der Abbau stiindig fortschreitet. An 
ruhenden Abbaukanten miissen _
Abrisse des Gebirges entstehen, 
die sich bis zutage ais deutliche A
Bruchkanten auBern, da hier ->
órtlich so starke Durchbicgun- 
gen auftreten, daB die Schichten 
sie keinesfalls bruchfrei mit- 
machcn konnen. ,

Der vorhergehende Abbau ,
eines Nachbarflozes entspannt 
bekanntlich ciii Flóz, dessen 
Kohle dadurch bart erscheint.
Die Hauerleistung sinkt und der 
Sprengstoffverbrauch steigt, da 
die Hilfe des Kampferdrucks bei 
der Gewinnung ausgeschaltet 
ist. Dafiir wird der Stiickkohlen- Abb. S. Flózyeranderungen an alten Abbaukanten (nach Urban)

geringer Teulc umging uud solange die Schichten des 
Hangenden bis zutage hinauf abrissen. Das ist in den 
heute gebauten Teufen nicht mehr der Fali. Heute spannt 
sich das Gewólbe iiber die Abbauflache, und nur schwer 
gelingt es, den Kern dieses Gewólbes zum AbreiBen vom 
tibrigen Gebirge und zum Hereinbrechen zu bringen, was 
zur Entlastung des Kohlenstofies so wichtig ist. Eine groBe 
Schwierigkeit ist dcshalb stets das erste Bruchwerfen im 
neuen Abbaufeld. Ist dies schlieBlich erreicht, so mufi man, 
genau wie beim Strebbruchbau in diimicren Flózen, das 
Hangende so hoch hinauf zum Hereinbrechen bringen, dali 
das Haupthangende auf dem Haufwerk der Dachschichten 
infolge der Schiittung eine vorlaufige Stiitzc findet, d. h. 
so hoch, daB der gesamte entstandene Hohlraum mit Bruch- 
inassen verfiillt wird. Unter Zusammendriicken des Alten 
Mannes wird dann die allmahliche Absenkung des Haupt
hangenden erreicht. Der heutige Pfeilerbau erscheint des- 
halb nur noch iiuficrlich ais Bruchbau; in Wirklichkeit ist 
es ein Abbau mit planmaBiger Absenkung des Haupt
hangenden mit Hilfe der zu Bruch gebauten Dachschichten.

anfall gróBer. Auch w ird der allseitige Druck entsprechend 
herabgesetzt, w'omit die Bruchfestigkeit des Gestcins und 
bei Sandsteinschichten der Elastizitats-Modul sinken. Das 
planmiiBige Bruchwerfen gelingt daher sehr viel leichter, 
was sich in der Standsicherheit der belegten Abbaue 
iiuBert. Man kann daher die Flachę eines Abbaupfeilers 
vergróBern, die Vorrichtungskosten senken und die Kolilen- 
fallgefahr yeraiindem. Vor allem aber ist das zweitgebautc 
Flóz weniger gebirgsschlaggefiihrdet, solange man sich 
einwandfrci im Entspannungsbereich des erstgebauten 
Flózes befindet. Die Entspannurig wirkt ziemlich gleicli- 
maBig ins Hangende und Licgende. Daher kann man durch 
Vorwegbau eines gecignetcn Flózes dic Vorteile des Ab
baues in entspanntem Gebirge planmafiig herbeifiihren. 
Besonders gecignet fiir diesen Zweck sind die weniger 
machtigen Floze, die fiir eine gewisse Zeit den gleichen 
E rfolg erbringen, das Gebirge aber weniger hoch hinauf 
zerkluften. Durch einheitlichen und vorzeitigen Abbau, z. B. 
des Broją- oder Pelagieflózes, liiBt sich dieses Zicl in 
manchen Grubenfeldern crreichen. Voraussetzung ist ein
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und Bruchbau. Liegen z. B. iiber einem 5-m-Floz 5 m 
Schiefer, der sich ohne Schwierigkeiten hereinwerfen 
laBt, dariiber aber ein fester Sandstein, dessen Bruch nicht 
gelingt, so wurden die 5 m Schiefer bei einer Scliiittungs- 
zahl von 1,5 einen Hohlraum von 7,5 m ausftillen. Wenn 
man also in das Flóz 2,5 m hocli Versatź einbrachte, wiirde 
der restliche Hohlraum durch die zu Bruch gebauten 
Schichten verfiillt werden kónnen. Leider laBt sich dies 
praktisch nicht erreichen. Denn jeder Abbau mit Versatz 
erfordert, daB ein Teil der Zimmerung im Versatz ver- 
bleibt, wahrend der Bruchbau mit gleicher Selbstverst;ind- 
lichkeit ein yollstandiges Rauben des Holzes zur Voraus- 
setzung hat. Die 2,5 m hoch in den Versatz jeingebetteten 
Stempel lassen sich aber praktisch nicht mehr rauben. Aus 
diesem Grunde muB der Versatz, wenn er seinen Zweck 
erfiillen und die plarimafiige Absenkung des Hangenden 
sichern soli, auch dicht und vollstandig sein, ohne daB 
zusątzlich Bruchwerfen erforderlich sein darf.

Abb. 0. Alte Strecke innerhalb der Kampferdruckzone.

Der Spiilversatz ist nicht zufiillig eine oberschlesischo 
Erfindung; er ist fiir die machtigen Flóze eine Not- 
wendigkeit, da er ailein eine ausreicliende Verfullung des 
Raunies sichert. Hand- oder auch Blasversatz werden nicht 
dicht genug, um dic Absenkung des Hangenden in zu- 
lassigen Grenzen zu halten. Selbst der Spiilversatz lafit, 
besonders bei lehmigem Versatzgut und der dadurch bc- 
dingten schwierigen vollstandigen Vcrfullung des aus- 
gekohlten Raumes, wenigstens in flacher Lagerung eine 
Absenkung des Hangenden um etwa 15»/0 zu. Bei einem 
5-m-FIóz bedeutet das eine Durchbiegung und Absenkung 
des Hangenden um 0,75 m, ein Betrag, der fiir viele dick- 
bankige Sandsteinschichten nicht mehr tragbar ist. Trotz 
des Spiilversatzes treten in solchen Fallen Periodeńdruckę 
auf, wenn das Hangende zum Bruch kommt und sich auf 
den Versatz legt.

Neue Wegc zur Vermeidung der angefuhrten 
Schwierigkeiten hat man im letzten Jahrzelmt in Einzel- 
fallen beschritten, ohne dafi es. bisher zur allgemeinen 
Umstellung der Abbauyerfahren und zu einer Beseitigung 
der Schwierigkeiten gekommen ware. In besonders mach
tigen Flózen ist Scheibenbau, in weniger machtigen Streb
bau mit oder ohne Versatz vcrsucht worden.

S tre b b a u  hat mail bisher bei Flózmachtigkeiten bis 
zu etwa 2,7 m angewandt. Der Strebbruchbau bietet den 
Vorteil, dafi die sich beim Strebbau im Hangenden aus- 
bildenden Schlattmannschen Risse parallel zum StoB in 
Zusammenhang mit der geraden Abbaufront das plan- 
mafiige Bruchwerfen erleichtern und daher helfen, die oben- 
geschilderten Schwierigkeiten beim Bruchwerfen in groBer 
Teufe zu uberwinden. Da der Strebbau auch sonst viele 
Vorteile gegeniiber dem Pfeilerbruchbau aufweist (weiter- 
gehende Betriebszusammenfassung, yollstjindigere Ge
winnung der Kohle u. a.), gehórt es zu den Aufgaben des

oberschlesischen Bergmanns, ihn in Flózen bis zu 2,7 m 
Machtigkeit allgemein einzufiihrcn und seine Anwendung 
auch in noch machtigeren Flózen móglich zu machen. Da 
im Gegensatz zu den bisherigen oberschlesischen Abbau- 
verfahren beim Strebbau der Kampferdruck auf die Stofi- 
kante gelenkt wird, steigt die Kohlenfallgefalir mit der 
Flózmachtigkeit. Strebbau in machtigeren Flózen erfordert 
daher Vorkehrungen, um die Kohlenfallgefahr zu be- 
seitigen. Strebbruchbau verlangt auBerdem Mafinahmen, um 
den Ausbau nicht zu schwer tmd doch starr und tragfahig 
genug zu machen und 11111 die Wanderholzkasten gegen 
Schubwirkung zu sichern. Hier eróffnet sich dem ober
schlesischen Bergmann noch ein erfolgversprechendes 
Arbeitsgebiet. Strebbau mit Spulversatz scheitert meist an 
der Unmóglichkeit, den Versatz genugend dicht an den 
StoB heran tragfahig nachzufuhren. Praktisch ist das nur 
móglich, wenn ein sehr reiner Sand zur Verfiigung steht, 
was leider seiten der Fali ist. Auch dann noch bietet das 
Einhringen der notwendigen Vcrschlage, ihr Schutz gegen 
den vom Versatz ausgeubtcn Druck und das Abfiihrcn der 
Wassermasscn im Strcb crhebliclie Schwierigkeitcn. Die 
Zukunft Oberschlesiens w ird daher die Ausgestaltung des 
Strebbruchbaues fordern.

Beim iiblichen S c h e ib e n b a u  mit Spiilversatz yon 
unten nach oben ist das angenehmste der Abbau der ersten 
unteren Scheibe. Bei ilirem Abbau entstehen dic Schlatt- 
mannschen Risse parallel zur Strebfront in den oberen 
Kohlenscheiben, wobei sieli durch Reibung feinster Kohlen- 
staub auf diesen Rissen bildet. Dadurch fiihrcn Schleich- 
wettcrstróme gewólinlich bald zum Brand, wenn es nicht 
gelingt, den W cttern den Zutritt zu diesen Rissen zu ver- 
sperren. Voraussetzung des Scheibenbaues dieser Art ist 
daher ein ganz besonders dichter und vo!lstandiger Versatz 
der unteren Schciben. Die Schlattmannschen Risse bilden 
sich bereits iiber dem aiistehenden Flóz lcdiglich durch 
Scherspannungen infolge der Druckunterschiede an der 
Grenze der Kampferdruckzone. Sie sind nicht zu yer- 
meiden, wenn man nicht auf schnellen Vortrieb verzichten 
will, was wieder andere, noch gróBere Schwierigkeitcn 
ergibt. Sie schaden aber nicht, solangc sie geschlosscn sind 
und keine Bewegurigen auf ihnen stattfinden. Durch die 
Absenkung der Schichten infolge der Zusammendruckung 
des Versatzes treten aber diese Bewegungen ein, welchc 
die Risse offnen und zugleich den brandgefahrlichen 
Kohlenstaub auf ihnen erźeugen. Beim Zurtickbleibeu des 
Versatzes entstehen dann sehr schnell Briiche der Firste, 
dic den Abbau der nachsthóheren Scheibe erheblich er- 
schweren, oft zum Stehenlasscn von Restpfeilern zwingen 
und schliefilich zum Grubcnbrand fiiliren. Vollstandigkeit 
des Versatzes hat daher die doppeltc Bedeutung, die Ab
senkung und mit ihr die Zerkliiftung der oberen Kohle 
gering zu halten und den W ettern den Zutritt zu den unver- 
meidlichen Rissen zu verwehreh. Von den Schwierigkeiten
111 der regelinafiigen Nachfiihrung des Verśatzes, der stets 
bis nahe an den Kohlenstofi tragfahig zu halten ist, sei 
nur auf dic verhangnisvolle W irkung der starken Kaltc in 
den letzten zwei W intern erwahnt. Sie machtc an vielen 
Tagen die Gewinnung des Versatzgutes mit dem Bagger, 
das Entlceren der Versatzwagen und das Abspritzen des 
gefrorenen Versatzgutes mit Druckwasser in den Bunkern 
unmóglich, woran die Nachfiihrung des Spiilversatzes 
trotz bester Absicht scheiterte. In solchen Fallen ist es die 
beste Lósung der Schwierigkeiten, den Versatzbau ein- 
zustellen und dic Gefolgschaft in andere, im Bruchbau 
gebaute Abteilungen hinuberzunehmen. Kcinesfalls stellt 
der Scheibenbau mit Spiilyersatz daher eine ideale Lósung 
des Problems des Abbaues der besonders machtigen Flóze 
dar. Eine Grube, die nicht zu seiner Anwendung ge- 
zwungen ist, wird stets einen Teil des Grubengebaudes 
auf Bruchbau einstellen, um die Frostschwierigkeiten im 
Spiilversatz uberwinden /.u kónnen.

Ais E rg e b n is  d ie s e r  B e tr a c h tu n g e n  lafit sich 
folgendes feststellen: W ahrend in den westdeutschen Stein- 
kohlenreyieren wenigstens bei flacher Lagerung im Streb-
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bau mit langer Front ein Abbauverfahren gefunden ist, bei 
dem, sei es durch Versatz, sei es durch planmaBiges Zu- 
bruchwerfen (Strebbruchbau), eine Beherrschung des 
Haupthangenden erreicht wird, ist das gleiche in den tiefen 
Gruben Oberschlesiens vorlaufig noch nicht gelungen. Die 
Schwierigkeiten des Abbaues der machtigen Flóze wachsen

mit zunehmender Teufe. Es wird eine lohnende Aufgabe 
des oberschlesischen Bergmanns sein mussen, auch in den 
machtigen FIózen zu Abbauverfahren zu gelangen, die eine 
solche Beherrschung des Gebirges, die durch die Machtig
keit der Flóze sowie der dickbankigen Sandsfeine der 
Sattelflózgruppe erschwert wird, ermóglichen.

SOdgrenie von Triasu. Zechstein 
U U lilii Sildgrenze der Salz verbreitung

\s^Graben
K fiwśkr

\ l | ,
* >s[] Uf Hcmberger Graben '

Lintforfer
ZJrM,tteihr. 
Scht. lu?

Sfaffel

Scht.
MortMwtsch/amt'

Jssumer 
Horst

Die Durchórterung eines der groBen Randstaffelspriinge entlang des Rheintal- 
grabens im Baufelde der Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort bei Moers.

Von Dr. pliii. tiabij. W olfgang H a r tu n g ,  Bezirksgeologe der Reichsstelle fiir Bodenforschung, Berlin, 
und Markscheider Ernst K e llc rm a n n , Kamp-Lintfort (Kreis Moers).

lin Untergrund des linksniederrheinischen Gebietes ist 
das Steinkohlengebirge bekanntlich von zahlreichen NW- 
SO-streichenden groBen Quervervverfungen durchzogen, 
clie zum Rhcintalgraben gelióren oder ihm parallel laufen 
und das an der Oberflache scheinbar einfórmige Senkungs- 
gebiei in ein verwickeltes Schollenlatid verwandeln. Diese 
groBen Querverwerfungen lassen das Steinkohlengebirge 
vom sogenannten Krefelder Horst staffelfórm ig mit Bil
dung von einzelnen Spezialgraben und Horsten zum Rhein- 
talgraben hin absinken; auBerdem bedingen sie auch die 
Gestalt der Verbreitung von Zechstein und Trias im Unter- 
grunde. Einerseits ist zur Zechsteinzeit selbst die Meeres- 
ktiste bereits durch Schollenbewegungen an diesen Spriingen 
beeinfluBt gewesen, anderseits hat spateres Einsinken von 
Graben und Zwischenstaffeln und das Stehenbieiben oder 
die Heraushebung einzelner Horste bestimmt, wo die Ab- 
lagerungen in ihrer vollen Machtigkeit erhalten blieben 
oder wie auf den Horsten der Abtragung anneim- 
fielen.

In den Grubenbauen der Zeche Friedrich Heinrich ist 
jetzt eine dieser groBen Querverwerfungen des tieferen 
Untergrundes durchórtert worden, und zwar in einem 
Niveau, das die aufgefahrene Strecke in ihrem Verlauf vom 
Horst zum Graben aus dcm Steinkohlengebirge heraus in 
das Deckgebirge, den Zechstein, gefuhrt hat (s. das Profil 
in Abb. 2). Da derartige Aufschliisse in diesen bedeuten- 
den Stórungszonen sonst kaum oder nur hóchst selten 
geschaffen werden, sollen die bei der Untersuchung er- 
haltenen Aufnahmen hier mitgeteilt werden.

Eine Obersicht iiber die das weitere Gebiet durch- 
/.iehenden Stórungeu und die von ihnen bedingten Schollen

Abb. 1. Strukturkarte des Gebietes um die Zeche Friedrich Heinrich 
in Kamp-Lintfort (Kr. Moers) mit der Durchórterungsstelle der Saalhoff- 

Lintfort-Stórung (HoHjenschichtenlinien der Karbonoberfliiche auf NK bezogen).

Durchórtert ist die Saalhoff- 
Lintfort-Stórung am Westrand des 
Kamper Cirabens an der in Abb. 1 
angegebenen Stelle. Die Stórung 
verwirft die Karbonoberflache hier 
um rd. 220 m. Die Grubenbaue 
stehen in der Lintforter Staffel. 
Vom Hauptquerschlag der 450-m- 
Sohle, der ungefahr parallel der 
Saalhoff-Lintfort-Stórung nach NW 
zu verlauft, ist im Flóz Robert nach 
Osten eine Grundstrecke auf- 
gefahren, die die Saalhoff-Lintfort- 
Stórung eher angetroffen hat, ais 
man nach ihrem projektierten Ver- 
Iauf annehmen konnte. Um sicher 
/u  gehen, daB es sich hier wirklich 
um die Hauptstórung und nicht um 
einzelne Vorstórungen handelte, ist 
die Strecke durch das Stórungs- 
gebirge hindurch in das im Kamper 
Salzgraben eingesunkene Deck
gebirge weiter aufgefahren worden 
(s. Profil Abb. 2). Zum AbschluB 
hat man eine Horizontal- und eine 
Saigerbohrung zur weiteren Unter
suchung getrieben.

gibt Abb. 1. Vom Issumer Horst, der bereits dem gróBeren 
Koinplex des Krefelder Horstes zuzurechnen ist, sinkt an 
der Sonsbeck-Kamp-Stórung das Steinkohlengebirge zur 
Lintforter Zwischenstaffel ab, an der Saalhoff-Lintfort- 
Stórung des weiteren zum Kamper Graben. Die óstliche 
Begrenzung dieses Kamper Grabens bildet die Bónning- 
hardt-Moers-Stórung, an der das Steinkohlengebirge zum 
Rossenrayer Horst erneut ansteigt. Das verschiedene Ein
sinken der Schollen kommt durch das verschiedene Vor- 
springen des Siidrandes der Zechsteinverbreitung deutlich 
zum Ausdruck, der Kamper Graben ist durch seine Salz- 
fuhrung hervorgehoben.

Abb. 2. Profil von der Lintforter Staffel zum Kamper 
Ciraben in der Grundstrecke Flóz Robert mit der Durch

órterungsstelle der Saalhoff-Lintfort-Stórung.

W
8ohr. Kamp E Bohr.

0ihvivn  ̂ 0i!uvium

j :!
Lintforter Steffe!

-200

Kamper Graben £ t
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Abb. 3 gibt eine yerkleinerte Darstellung der Strecken- 
aufnahme, die im MaBstab 1 : 50 in der Stórungszone auf- 
genommen worden ist. Es zeigt sich eine erhebliche Breite 
der ganzen Zone, die schon etwa 65 m vor dem eigent- 
lichen Absinken des Zechsteins mit verschiedenen Vor- 
stórungen beginnt. Der Anfang der Hauptstórung ist 
rd. 35 m vor dem Zechstein-Absinken anzunehmen. An 
einer mit 50'-' nach Osten einfallenden Spezialstórung ist 
dann der Zechstein neben das Steinkohlengebirge gesetzt 
(Abb. 5). Es ist der Zechsteinkalk des Unteren Zechsteins, 
der hier ansetzt, in der auch sonst aus den Bohrungen be- 
kannten Ausbildung: grobgeschichtete, hellgraue mergelige 
Kalkę und Dolomitc und graue Schiefertone. Im weiteren 
Verlauf der Strecke stellen sich Anhydritnester und -lagen 
ein, dann beginnt der Anhydrit in der Sohte und zieht sich 
schrag nach oben empor. DaB der Anhydrit sich damit unter 
dem Zechsteinkalk hervorzicht, wahrend er in Wirklichkeit 
stratigraphisch dariiber gehórt, zeigt, daB dic Stórungs
zone hier noch nicht abschliefit. Es ist anzunehmen, daB 
hier im Anhydrit noch einzelne Spezialverwerfungen liegen, 
die den Zechsteinkalk noch weiter absinken lassen und den 
Anhydrit im Nivcau der Strecke endgiiltig neben den Zccli- 
steinkalk setzen. Die am Ende der Strecke gestollene Hori- 
zontalbohrung hat auf 25 m nur Anhydrit angetroffen. Da
mit diirfte die Stórungszone ihr Ende erreicht haben, deren 
Ciesamtbreite also auf ungefahr 60 m zu yeranschlagen ist.

Abb. 5. Aufnahme der Spezialstórung, die in der Grund- 
strecke Zechsteinkalk neben Steinkohlengebirge setzt.

Das Steinkohlengebirge besteht in der Stórungszone 
im wesentlichen aus Tonschiefern, die tektonisch sehr stark 
beansprucht sind. Viele Meter lange Ruschelzonen lósen 
einander ab, teilweise ist das Gestein zerrieben. Flózfetzen 
und Kohlcnnester sind eingequetscht. Das Gestein ist von 
/ahllosen Einzelverwerfungen durchsetzt, von denen sieli 
in .dem zerruschelten Gestein aber nur die starkeren zu 
erkennen geben. Die Schnitte stehen vorwiegend steil, ihre 
Einfallrichtung ist wechselnd. Die Einzelschnitte scheinen 
nur von kurzer Erstreckung zu sein, sie heilen rasch aus 
und werden durch seitlich und fiedrig ansetzende abgelóst. 
Voin Beginn der Hauptstórung an ist das zerruschelte 
Schiefergestein erst spurenweise, dann etwas starker von 
einem amorphen, weiBlichen, sehr weichen Minerał durcli- 
setzt, das wir bei der Befahrung zunachst fiir Gips hielten, 
das sich aber bei der genaueren Untersuchung ais ein 
Gemisch von Talk und Dolomit herausstellte. AuBcrdem 
tritt aber Gips in Form von Fasergips verschiedentlich auf.

Besonders bemerkenswert ist aber, daB initten in den 
Karbongesteinen Schollen von Unterem Zechstein ein- 
gequetscht sind, von denen Abb. 4 eine Aufnahme zeigt: 
Ze.chsteinkonglomerat und der darauffolgende Kupter- 
schiefer in seiner fiir dasNiederrheingebiet kennzeichncnden 
Ausbildung ais sandiger, graubraunlichcr, gutgeschichtetcr 
Schiefer. An das Zechsteinkonglomerat legen sich an einer 
Seite zerruschelte bunte Karbonschiefer, die aus der Uber- 
lagerungsflache des Zćchsteins stammen mussen und ihre 
bunten Farben von der permischen Vcrwitterung erhalten 
haben. Diese Gesteine sind unverkennbar und auch das
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Zechst ein konglomerat durch seine Gemengteile und hohen 
Kalkgehalt ausgezeiehnet. Die Zechsteinschollen zwischen 
karbonisclien Gesteinen \eranschaulichen deutlich die 
grofien Querstórungen ais ausgesprocliene Zerrungs- 
bildungen. Dic Zcchsteinblócke sind iii klaffehde Zerr- 
spaltcn gestiirzt und erst bei spaterer Pressung mit dem 
zerruschelten Karbonschiefer verquetscht und yerbacken 
worden. Audi die Gips-, Talk- und Dolom itabsatze in den 
Karbonschiefern weisen darauf hin, daB liier ehedem in 
der Zerrungsperiode Wasser umliefen. E rst nachfolgende 
Pressung bei zeitlich viel spateren Bewegungen hat die 
Kliifte und Spalten geschlossen; lieute ist die gesamte 
Stórungszone vollig trocken uud liefert keinen Tropfen 
Wasser. Fiir diese spatere Pressung an ehemaligen 
Zerrungsspriingen gibt es im Niederrheingebiet noch

weitere Anzeichen, wie z. B. das Auftreten widersinniger 
Spriinge in verschiedenen bergbaulichen Aufschliissen.

W ir wissen, daB das AufreiBen der groGen Quer- 
stórungen durch Zęrfungsvorgange zeitlich in die Spat- 
karbon- bis in die tiefste Permzeit zu legen ist, denn das 
iiberflutende Zechsteinmeer fand die Oberflache des Stein- 
koiilengebirges bereits in Schollen gegliedert vor. Spater 
haben dann immer wieder Bewegungen an diesen ait vor- 
gezeichneten Stórungszonen stattgefunden, z. T. iii ent- 
gegengesetzter Richtung ais vorher, wobei yielfach eine 
Auslaugung von abgelagerten Zechsteinsalzen im Unter- 
grund bei der W iederbelebung der Stórungen eine Rolle 
gespielt hat. Audi heutzutage sind die Bewegungen an 
diesen Schwaehezonen des Untergrundes noch nicht er- 
loschen.

U M S C t i  A U
H au p tv e rsam m lu n g  der  D eutschen  Geologischen 

G esellschaft .
Zum ersten Małe waHirend dieses Krieges liielt die 

Deutsche Geologische Gesellschaft eine Hauptversannnlung 
ab, und zwar in Berlin vom 29. bis 31. Marz d. J. Der 
Geschaftsfuhrer der Versanimluńg, Professor Dr. S o lg e r ,  
Berlin, erinnerte daran, dali seit Marz 1910 keine liaupt- 
versammlung mehr in Berlin stattgefunden habe. Die Ver- 
anlassung zu ihrer Einberufung natten dieses Mai auch 
F ra g e n  w i r t s c h a f t  lic h  e r  A r t  im Zusammenhang mit 
B ra u n k o h le  und G ru n d w a s s e r  gegeben. T e r t i i i r  und 
D ilu v iu m , die den deutschen Boden und das deutsche 
Gesćhichtsbild bestimniend beeinflufit haben, seien die 
hauptsąchlichsten Beratungsgegenstande. Die Notwendig- 
Keit der Uberwindung der besonderen Schwierigkeiten in 
diesem Kriege erfordern heute mehr denn je eine Zu- 
sammenarbeit aller deutschen Geologen. Daher begriifie 
er es auch, dali die W ehrgeologen sich in diesen Tagen 
ebenfalls zu einer Besprechung in Berlin zusammen- 
gefunden hatten. An der Versammlung beteiligten sieli 
etwa 130 Fachleute.

Der Vorsitzende der Gesellschaft, Professor 
Dr. B e u r le n ,  Miinchen, begriifite die Fachgenossen und 
sprach dem Geschaftsfuhrer im Namen der Gesellschaft 
den Dank fiir das Zustandekominen der Versainmlung aus, 
das durch die Kriegsverhaltnisse mit besonderen Schwierig- 
keiten yerbunden war. Der alte Satz: »Wenn die Kanonen 
sprechen, schweigen die Musen« habe keine Giiltigkeit 
mehr. Wenn es sich um den Daseinskampf des Volkes 
handele, werde von jedem der starkste Einsatz verlangt. 
Der Krieg stellte an den Geologen neue Anforderungen. 
Daher sei gerade jetzt eine Aussprache der Fachgenossen 
notwendig.

Die Mitgliederzahl der Gesellschaft ist auf 932 ge- 
stiegen. W ahrend des> Krieges wurde die Aiisetzung einer 
Hauptversammlung dem Erinessen des Vorstandes iiber- 
lassen. Fiir die Anfang 1942 beginnende neue Amtszeit 
wurden Professor B e u rle n  ais Vorsitzender und Professor 
y .F r e y b e r g ,  Erlangen, ais Schriftwart wriedergewahlt. 
v. Frcyberg aufierte sich ais Schriftleiter der Zeitschrift 
der Deutschen Geologischen Gesellschaft iiber die Auf- 
gaben der Zeitschrift, die nach seiner Ansicht in erster 
Linie der Veróffentlichung von Spezialarbeiten zu dienen 
habe. E r bedauerte die Zersplitterung unter den deutschen 
Geologen und verlangte stiirkere Berucksichtigung der 
Geologie in den Schulen.

Die wissenschaft!iche Sitzung am 29. Marz stand unter 
der Leitung von Professor Solger und galt dem d e u ts c h e n  
T e r  t ia r .  Dozent Dr. B e rg e r ,  Freiburg (Breisgau), 
sprach iiber d ie  j u n g t e r t i a r e  E p ir o g e n e s e  d e s  o s t-  
d e u ts c h e n  B eckens. Die palaogeographische Kenntnis 
des Jungtertiars im ostdeutschen Raum ist noch sehr 
unbefriedigend. Uber das Alter der ostdeutschen Braun- 
kohlen bestehen noch groBe Widerspriiche. Die Alters- 
angaben schwanken zwischen Oligozan und Piiozan. Bis
her habe die vergleichende Betrachtung der einzelnen 
Becken gefehlt, ebenso eine die einzelnen Becken ver- 
bindende Deutung. Die Becken verdanken epirogenen Be
wegungen ihre Entstehung. Der Vortragende vermiBt fiir 
die Altersbestimmung Verzahnungen mariner Schichten des 
siidlichen Raumes mit terrestren limnischen Bildungen des

Nordens. Er geht aui Grund sorgfaltiger Durcharbeitung 
alter Bohrprorile des óstlichen Raumes von dem Lausitzer 
und schlesischen Becken aus, da hier die Leithorizonte, die 
Braunkohlenflóze, am besten ausgebiidet sind. Das Lau
sitzer Unterflóz vor allem hat groBe fladienhafte Aus- 
dehnung. Wahrend der S-Rand des Lausitzer Beckens 
durcli glaziale Stauchungen ziemlich gestórt ist, ist das 
lnnere des Beckens regelmafiiger ausgebiidet. Die Flóze 
sind, wie durch Isohypsen einwandtrei festgestellt ist, 
zentral regelmaBig abgesunken. Gleichen Bau zeigt das 
Posener Becken, das von dem sogenannten Posener 
Flammenton, der weit iiber das Becken hinausgreift, iiber- 
deckt wird. Es fehlt im allgemeinen an Schichten, weiche 
die dic einzelnen Becken trennenden Schichten iiber- 
briicken. Der Vortragende erliiuterte seine Ausfiihrungen, 
die er lediglich ais Vcrsuch gewrertet wissen will, durch 
sehr wertvol!e Lichtbilder. Methodische Untersuchungen 
erfordern eine Oberpriifung des gesamten bisherigen 
Materials.

In der Aussprache wurde vermiBt, daB der Vor- 
tragende sich nicht iiber das Alter der Flóze geiiuBert habe. 
E r hat das aber absichtlich unterlassen, da erst die pollcn- 
analytische Untersuchung der ostdeutschen Braunkohlen
flóze abgewartet werden miisse, w'enn auch gewisse strati- 
graphische Beziehungen yorhanden seien. Gegeniiber der 
Ansicht einer klimatischen Bedingtheit der Braunkohlen
flóze betonte er nochinals die auch von anderer Seite 
unterstrićhene tektonische Entstehung.

Dr. T h ie le ,  Kiel, sprach iiber die s t r a t i g r a p h i 
sc h e n  u n d  p a la o g e o g ra p h is c h e n  L e i tm c rk m a le  
d es  J u n g t e r t i a r s  im ó s t l ic h e n  N o rd s e e b e c k e n . Der 
Vortragende brachte Teilergebnisse mehrjiihriger Unter
suchungen im Jungtertiar Schlesw'ig-Holsteins. Es handelt 
sich um ein im allgemeinen marines Nordseebecken. Die 
westlichen Teile der Provinz haben voIlstandig marinę 
Profile, nach Osten zu schieben sich terrestre Bildungen ein. 
Die Stratigraphie dieses Raumes ist schon 1914 von G rip p  
in grofien Ziigen gegeben wforden. Die palaogeographi
schen Verhaltnisse sind noch ungeklart. Der Vortragende 
hat das reiciie Bohrmaterial faunistisch und lithogenetisch 
untersucht. Eine faunistische Gliederung ist nur in relativ 
grofiem Rahmen móglich. Dic von A. v. K o en en  auf- 
gestellte Gliederung des Miozans in Unter-, Mittel- und 
Obermiozan hat sich durch die faunistischen Ergebnisse 
bestatigt. Mit jeder Stufe wandern neue marinę Formen 
ein, wahrend artderseits eine zunehmende Verarmung an 
alten Formen festzustellen ist. Die Fauna des Untermio- 
zans tragft borealen Charakter. Marines Unterpliozan konnte 
auch noch festgestellt werden. Die vier faunistisch be- 
griindeten Stufen konnten auch lithogenetisch eingeordnet 
w'erden. Der Vortragende konnte im schleswig-holstein- 
schen Jungtertiar drei Regressionen und drei Trans- 
gressionen unterscheiden. Die marinen Sedimente sind 
durch glimmerreiche Feinsande gekennzeichnet. Die 
dunkleren, fast schwrarzen glimmerfreien Schichten ver- 
danken ihre dunkle Farbung ausgefallten kolloidalen 
Huminstoffen, nicht einem Bitumengehalt. Miozanc Braun- 
kohlensande sind ais reine Quarzsande ausgebiidet, auch 
Tone in Art der Braunkohlentone. Nach oben zu erfolgt 
dauernde Zunahme der Feldspate in den Sanden (Kaolin- 
Sande). Der Vortragende gab Anregungen, wie vom inio- 
zSnen Sedimentationsraum der Nordsee aus Anhaltspunkte
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fiir Altersbeziehungen zum Ostrauni zu suclien sind. Die 
Braunkohlenlager seien zur Zeit der Transgressionen ent
standen. Das Lausitzer Unterflóz entsprecne der Trans- 
gression des Mittelmiozans. Der Posener Flammenton ge- 
hóre in seinem unteren Teil zum Obermioziin, die eine 
Zeit der Ablagerung feiner Tone gewesen sei. Der Rest 
des Flammentones gelióre dem Plioziin an.

Professor Dr. T h o m so n , Kiel, spracli iiber d ie  
R e s u l ta te  p o l le n a n a ly t i s c h e r  U n te r s u c h u n g e n  von  
B ra u n k o h le n  a u s  H o ls te in .  Zwischen der Pollen- 
analyse tertiarer und quartarer Schichten bestehe ein grund- 
satzlicher Unterschied. Die Pollenanalyse sei keine 
Wissenschaft fiir sich. Sie ermógliche eine stratigraphische 
Feingliederung bei gleichzeitiger Beriicksichtigung der 
petrographischen Verhaltnisse. Im Tertiar habe es keine 
wesentlichen, sprunghaften Klimaanderungen wie im 
Quartar gegeben. Die Klimaschwankungen im Tertiar 
seien von einer ganz anderen Grófienordnung ais die des 
Quartiirs. Der Vortragende hat zunachst die Braunkohlen- 
flóze des Pliozans untersucht, sie sind durch das Vor- 
herrschen des Coniferenholzes, vor allem der Pinaceen, 
gekennzeichnet. Lorbeer tritt zuriick. Die Flózbildungen 
Hamburgs und Wilhelmshavens haben mittelpliozanes Alter.

Im Mioziin herrschen mehr Sequoien und Taxodien. 
Hierfiir ist eine Rekonstruktion des W aldbildes auf Grund 
der pollenanalytischen Untersuchung noch nicht moglich. 
Gegeniiber dem Osten treten in Holstein Seąuoien und 
Taxodien zuriick. Ausschlaggebend sind Betuiaceen, Ju- 
glandaceen usw., in zweiter Linie Ilexv\rten. Sphagnum 
fehlt ganz. Das Gebiet laBt sich also ais taxodienarnies 
Binnenland kennzeichnen.

Die Untersuchungen miissen planmaliig auch nach dem 
Osten durchgefiihrt werden. Nach Ansicht des Verfassers 
hat das Mittelmiozan Schleswig-Holsteins die gróBte 
Ahnlichkeit mit der unteren Flózgruppe des Lausitzer 
Beckens.

In der Aussprache zu den Vortragen von Dr. T h ie le  
und Professor T h o m so n  wandte Proiessor W c iB e rm e l, 
Berlin, sich gegen Thieles Ansicht, dali die Ausbildung der 
Braunkohleriflóze den Transgressionen entspreche. Pro
fessor G o t han  gibt zu, dali die pollenanaiytische Unter
suchung der Braunkohle neben anderen mikroanalytischen 
Untersuchungen brauchbar sei. Professor P ia , Wien, 
betont, dali im Alttertiar sehr starkę, kurz anhaltende 
Klimaschwankungen auftreten. Professor S o lg e r  ist der 
Ansicht, dali die fiir das Diluviuin ąufgestellte Strahlungs- 
kurve sich auch riickwarts ins Tertiar fortsetzen miisse. 
Die Feinschwankungen miissen in beiden Abschnitten von 
gleicher Grófienordnung sein, dagegen nicht die Mittel- 
tempcratur. Nach Thomson ist das Posener Basisflóz (d. h. 
das Flóz an der Basis des Flammentones) obermiozan, 
der Posener Flammenton im unteren Teile obermiozan, 
im oberen Teile plioziin. Auch Dr. Thiele fiihrt auf Grund 
von langen Beobachtungen an den Mooren des Ost- 
baltikums die Ausbildung der Flóze auf tektonische Be- 
wegungen zuriick, wenn auch der EinfluB von Klima
schwankungen nicht zu leugnen sei.

Die Vortrage der wissenschaftlichen Sitzung am
30. Marz, die unter der Leitung von Professor W i ls e r ,  
Heidelberg, stand, galten der E is z e i t f o r s c h u n g .  Den 
H auptvortrag hielt Professor S o lg e r  iiber das Thema: 
G r u n d s a tz l ic h e  F ra g e n  z u r  n o r d d e u ts c h e n  E is 
z e i t f o r s c h u n g 1. Die Quartarforschung entbehre eine 
Reihe von Móglichkeiten, z. B. die Leitfossilien. Dafiir 
stehen aber die Gelandeformen zur Verfiigung. Die Palao- 
geographie konne im D ihm um  ganz andere Fragen ais in 
den iilteren Formationen stellen. Zur Zeit W a h n s c h a f fe s ,  
dessen bekanntes, grundlegendes Werk uber die Geologie 
und Oberflachcngestaltung des norddeutschen Flach- 
landes 1891 erstmalig erschien, standen die stratigraphische 
Behandlung des Dituviums und die morphologiscne Be- 
handlung der Abschmelzprodukte im Vordergrund. Solger 
verlangt mit Recht, daB man in der Morphologie hinsicht
lich der Altersbestimmung grundsatzlich von den jiingsten 
Bildungen ausgehe. Bei der Bildung der Taler, selbst der 
Urstromtaler, scheinen manchmal auch tektonische Fragen 
mitzuspielen. Die Terrassen sind in trockenen Zeiten auf-

x Vgl. hierzu die Schriften des V ortragenden :
Der Bod en N iederdeutschlands nach seiner letzten Vereisung, Berlin 

1931, und Die Entstehung; der norddeutschen Bodenformen w ih ren d  der 
Eiszeit, Berlin 1935.

geschottert, die Erosion erfolgte in feuchten Zeiten. Diinen- 
und Moorbildung schlielien sich gegenseitig aus, da Diinen 

es handelt sich um Binnen-, nicht Stranddiinen — im 
ariden Moore im feuchten Klima gebildet worden sind. 
Die Annahme starker Sclimelzwasserstróme fiir die Aus
bildung der Urstrom taler ist nach Ansicht des Vor- 
tragenden irrig, da das Klima an den Eisrandern arideu 
Charakter gchabt hatte. Er verlangt in der Diluvialgeologie 
Zusammenarbeit aller beteiligten Forscher. In der Aus
sprache wurde mehrfach die tektonische Entstehung von 
Talem  erwahnt, z. B. der Weichsel bei Warschau.

Fiir Professor K n a u e r , Miinchęn, dessen Vortrag 
iiber: Neueste Forschungsergebnisse aus dem siiddeutschen 
Diluvialgebiet wegen Verhitlderung des' Redners ausfallen 
muBte, spracli Professor S c h n e id e r ,  Berlin, iiber die 
G r u n d w a s s e r v e r h a l tn i s s e  B e rl in s . Berlin sei in seiner 
Lage von der Natur aulierordentlich begiinstigt, auch be- 
zijglich der Grund\vasserverhaltnisse, welche die Aus
bildung der W eltstadl iiberhaupt erst moglich gemacht 
haben. In den Jahren 1868/69 und 1S71/72 fing man nach 
der Versorgung durch Oberflachenwasser mit Bohrungen 
nach Grundwasser an, und zwar mit etwa 100 Bohrungen 
von 20—30 m Tiefe in den Talern der Hayel und Spree. 
W asserfiihrend sind gewisse di!uviale Sandschichten 
zwischen den Grundinoranen. Tertiare W asserhorizonte 
kommen seltener in Frage. Der Wasserverbrauch Berlins 
ist von 23/2 Mili. m8 um 1850 auf etwa 75 Mili. m:1 im An- 
fang dieses Jahrhunderts, 175 Mili. m3 am Ende des Welt- 
krieges und 300 Mili. m3 in den letzten Jahren gestiegen. 
Fiir die Zukunft ist auch an die Anreicherung von FluB- 
wasscrn in Staubecken oberhalb Berlins gedacht.

Zum SchluB der wissenschaftlichen Sitzung berichtete 
Professor W u rm , Wiirzburg, iiber den Stand der 
H e r s te l lu n g  g e o lo g is c h e r  F ilm e  und forderte zur 
Mitarbeit auf. Geeignet zur Verfilmung sind Naturvorgangc 
(wie Ebbe und Fiut, Gletscherbewegungen), geologische 
Expcrimente, z. B. Cloos’ tektonische Versuche usw.; auch 
Trickfilme sind moglich (wie z. B. die postglaziale Ge
schichte der Ostsee). Der Forschungsfilin habe geringe 
Bedeutung. Zwei Filme, die Anzapfung cines Tales (geol. 
Experiment) und Gey^ire auf Island, ergiinzten den Vortrag.

In der anschlieBenden óffentlichen Sitzung berichtete 
Dozent Dr. D eh m , jMiinchcn, iiber E in d r u c k e  von  e in e r  
p a la o n to lo g is c h e n  F o r s c h u n g s r e is e  n ac h  A u s tra -  
lien . Die auf Anregung von Professor B r o i l i ,  Miinchęn, 
im 1. Halbjahr 1939 dnrchgefiihrte Reise sollte der Er- 
forschung der eigentiimlichen australischen Saugerfauna, 
vor allem in der Tertiiirzeit, dienen. Zu diesem Zwecke 
wurden zahlreichc Hóhlen im SO Australiens, die in silu- 
rischen und devonischen Kalken auftreten, durchforscht. 
Der eigentliche Zweck, tertiare Uberreste aufzufinden, 
wurde nicht erfiillt. In dieser Hinsicht hatte die Reise ein 
vollstandig negatives Ergebnis. Dagegen konnten Fundę 
aus diluvialer und mesozoischer Zeit geborgen werden.

Die mit der Tagung verbundenen E x k u rs io n e n  
fuhrten am 30. Marz nachmittags in das Diluvialgebiet von 
W erdcr westlich Potsdam zur Besichtigung glazialer und 
interglazialer Aufschliisse bei Glindow und Phóben und 
am 31. M arz ganztiigig in das Spreetal oberhalb Berlins 
bzw. zu den W asserwerken bei Friedrichshagen und nach
mittags nach Riidersdorf. Die Hohen bei W erder und 
Potsdam sind keine Erosionsbcrge, sondern durchStauchung 
emporgeprelite Erhóhungen, deren Oberflachen der inneren 
Stauchungsstruktur entsprechen, wie dies die verschiede- 
ncn Aufschliisse beweisen. Die unter der jiingsten Morane 
vorhandenen interglazialen Bankę stellen das Ablagerungs- 
produkt eines groBen Sees dar. Sie sind durch’die jiingste 
Morane im Randgebiet der Eiszone emporgeprcBt worden. 
Jeder Berg ist ein Gebilde fiir sich. Vom W artenberge bei 
Phóben aus genieBt man einen guten Uberblick iiber das 
Haveler Scengebiet und seine umrahmenden Hohen.

Die Exkursion am 31. Marz fiihrte zunachst in das 
Spreetal oberhalb von Berlin zum Studium alter Wasser- 
laufe am Miiggelsee und bei Hangelberg. Siidlich des 
heutigen Abflusses des Miiggelsees verl;iuft ein Trockental, 
das den AbfluB des Sees bildete, ais dieser noch von einer 
Gletscherzunge teilweise bedeekt war. Das Spreetal weist 
an verschiedenen Stellen, am eindrucksvolIsten bei Hangel
berg, alte Wasserlaufe auf, die erheblich breiter sind ais 
die heutige Spree und in ihrer Wasserfiihrung etwa der 
GróBe der heutigen Oder entsprochen haben miissen. Diese 
Urspree bildete weniger die Abschmelzrinne des Eises ais
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die Sammelrinne der von Siiden zustrómenden Fliisse, wie 
Spree, NeiBe u. a.

Bei Wilhelmshagen am Miiggeisee konnten die im 
Windschatten der Kranichberge aufgewehten Diinenzuge in 
ihrer GesetzmiiBigkeit studiert werden.

Nach der M ittagsrast in Kalkberge fand eine Besichti- 
gung der Riidersdorfer Kalksteinbriiche unter Fiihrung von 
Geh. Bergrat Professor Dr. Z im m ć rm a n n  und Professor 
Q u e n s te d t ,  Berlin, statt. Der Abbau der W erksteinbanke, 
die dem jiingeren Muschelkalk, dem sogeńannten Schaum- 
kalk angehoren, erfolgt schon seit iiber 600 Jahren. Im 
Gegensatz zum iibrigen Deutschland besitzt der Schaum
kalk in Riidersdorf eine auBergewohnlich starkę Machtig- 
keit, namlich von 60—70 m. Die Festigkeit, die Wetter- 
bestiindigkeit und der hohe Kalkgehalt (92—96»/o) machen 
den Schaumkalk zu einem ausgezeichneten Baustein. Viele 
Berliner offentliche Bauten aus der Zeit von Schinkel und 
spaterer Zeit sind aus Riidersdorfer Schaumkalk aufgefiihrt. 
Auch bei den Neubauten des Dritten Reiches findet er 
wieder weitestgehende Verwendung. Der Wellenkalk, der 
friiher ais Abraum auf Halden gekippt wurde, liefert seit 
etwa 50 Jahren den Rohstoff fiir die Zementfabrikation. 
Dic Gesamtforderung der Riidersdorfer Gruben, die zu 
fiinf Sechsteln dem Staat, zu einem Sechstel der Stadt 
Berlin gehoren, betragt zur Zeit etwa 100000 m:i monatlich.

Zum Schlufi der Exkursion wurden die am Oststofie 
des AIvensleben-Bruches freigelegten Gletscherschrarnmen 
besichtigt, die ONO-WSW-Verlauf zeigen. Es wurde daran 
erinnert, daB Riidersdorf in der Glazialerforschung Nord- 
deutschlands historischer Boden ist. 1875 entdeckte hier 
der schwedische Geologe T o re l l  auf einer Exkursion der 
Deutschen Geologischen Gesellschaft die ersten Gletscher- 
schrammen und griindete darauf seine Ansicht von einer 
Vergletscherung Norddeutschlands zur Eiszeit. Hoffentlich 
triigt man dem von Professor Quenstedt geauBerten 
Wunsch Rechnung, die freigelegte Oberflache mit 
Gletscherschrarnmen noch zu erweitern sowie mit einem 
Schutzdache zu iiberbauen und unter Naturschutz zu 
steilen. Dr. L o s e h e r ,  Essen.

B eobach tungen  d e r  M agne tischen  W arten  
der  W estfa l ischen  B e rg g ew erk sch af tsk asse  

im M arz  1941.
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2. 44,1 6 47,7 6 19,1 28,6 12.1 1.7 2 2 )
3. 45,2 49,2 31,3 17,9 13.0 21.3 2 2- ,
4. 44,2 51,7 22,6 29,1 12.8 23.3 2 2
5. 45,3 51,9 27,3 24,6 16.3 23.1 2 2
6. 45,0 49,0 33,0 16,0 16.4 20.1 1 1
7. 45,6 48,6 34,3 14,3 14.1 21.7 1
8. 45.4 50,0 34,0 16,0 14.5 23 0 1 1
9. 45,3 49,8 34,2 15,6 15.0 21.9 . 1 l

10. 45,0 49,0 36,1 .12,9 13.9 07 1
11. 45,3 49,4 28,0 21,4 15.2 23.9 1 l
12. 45,5 51,0 28,0 23,0 16 1 0.0 1 l
13. 43,9 46,9 32,2 14,7 14.5 1.1 1 1
14. 53,2 57,8 22,1 35,7 14.3 20.7 2
15. 47,0 51,0 35,1 15,9 13.3 20.7 1 ! I
16. 45,0 48,6 38,9 9,7 14.1 2.9 1 0
17. 45,0 49,9 40,0 9,9 15.2 8.7 0
18. 45,2 59,3 39,6 19,7 14.4 97 1 0
19. 47,0 57,7 34,3 23,4 15.9 22 9 1 2
20. 46.7 52,4 27,0 25,4 2.6 18,7 2
21. 43,7 50,5 21,7 28,8 14.3 20.7 1 2
22. 45,0 53,0 16,7 36,3 5.0 20.0 2
23. 46,0 Registrierung teilweise ausgefallen! 1
24. 44,3 48,5 33,1 15,4 14.1 22.6 1 I
25. 44,5 59,5 36,8 22,7 14.5 20,2 1 !
26. 44,9 58,6 38,2 20,4 14.9 10.1 0
27. 45,4 50,1 37,3 12,8 14.5 10.2 0
28. 46,6 7 3,0 24.0 39,0 16.9 22.3 1 2
29. 45,6 6 52,2 20,6 31,6 14.9 22.5 2 2
30. 44,8 52,8 6,4 46,4 12.1 22,7 2 2
31. 43,8 49,3 18,0 31,3 15.2 0.7 2 1

Mts.- Monats-
Mittel 6 45,5 6 55,1 6 24,9 30,2 Summe 39 (38)

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

bekanntgcmacht im Patentblatt yom 17. April 1941.
la .  1500531. Klockner-Humboldt-Deutz AG., Koln. Einrichtung: zum 

Trockuen von Braunkohle. S. 2. 41.
5c. 1500526. Heinrich Toussaint, Berlin-Grunewald. und Bochumer 

Eisenhutte Heintzmann & Co., Bochum. Sicherung der Schraubenkópfe an 
den Yerbindungsstellen von eisernen Grubcnausbaucn. 18. 1. 41.

5c. 1500597. Heinrich Toussaint, Berlin-Grunewald, und Bochumer 
Eisenhutte Heintzmann & Co., Bochum. Grubenausbau aus Profileisen. 
18. 1. 41.

lOb. 1500533. Fritz Ullrich, Niedcrfrohna. Brennstoff-PrcBziegel. 
14. 2. 41.

Patent-Anmeldungen >,
die vom 10. April 1941 an drei Monate lang in der Auslejrehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
5b, 19. M. 14*1097. Erfinder, zugleich Anmelder: George Alfred 

Morgan und Leonard Padley, Sheffield (GroBbritannien). Gesteinsschlag- 
bohrer mit abnehmbarer Kronc. 31.1.39. GroBbritannien 3.8. und 25.11.33.

5b , 31/10. D. 80585. Erfinder: Kurt Pfannenschmidt und Georg Schwab. 
Duisburg. Amnelder: Demag AG., Duisburg. Schrammaschine mit regel- 
barem Vorschub. 8.6.39.

5c, S. Sch. 106523. Emil Schmidtmann. Gelsenkirchen. Ringfórmiger 
Schachtausbau aus gewalzteni I-Eisen. 11.3.35.

5c, 10/01. G. 98116. Gewerkschaft ReuB, Bonn. Lósevorrichtung fur 
W anderpfeiler. 21.6.38.

5c, 10/01. G. 100558. Gewerkschaft ReuB, Bonn. Werkzeug zum Het- 
stellen der Bruchkante im Strebbruchbau. 12.S.39. Protektorat Bohmen 
und Mahren.

5d, 3/10. G. 102318. Erfinder: Dipl.-lng. Max Contag, Oberhausen- 
Sterkrade.^ Anmelder: Gutehoffnungshutte Oberhausen AG., Oberhausen
(Rhld.). Schleuseneinrichtung fiir W etterschachte. 23.9.40.

35a, 9/12. R. 100026. Karl Ruhl, Unna-Konigsborn. Steuerung fiir 
die Forderkorbbeschickung; Zus. Z. Pat. 698295. 10.8.37. Osterreich.

die vom 17. April 1941 an drei Monate Jang in der Auslegehalle 
des Reichspatęntamtes ausliegen.

5c, 4. K. 151726. Erfinder: W alter Fischer, Essen. Anmelder: Friod. 
Krupp AG.. Essen. Streckenyortriebsmaschinc /um Auffahren von Strecken 
untertage. 31 .8 .38 .

5c, 9/10. T . 52143. Erfinder: Wilhelm Koblitz, Duisburg-Hamborn. 
Anmeldcr: August Thyssen-Hutte AG., Duisburg-Hamborn. Yerbindungs- 
mittel fur die doppelt T-f5rmigen Seginentcnden von Grubenausbauteilen 
von nachgiebigen Grubenausbaurahmen. 21 ,4 .37 .

1 In den Patentanmeldungcn, die ara SchluB mit dem Zusatz »Osier- 
reich* und ^Protektorat Bohmen und Mahrens yersehen sind, ist die Er~ 
klarung abgegeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. das 
‘Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli.

5d, 4. St. 55470. Erfinder, zugleich Anmelder: Wilhelm Steffea, 
Duisburg. W armeschutzvorrichtung fur W etterschachte, Stollen u. dgl. 
5 .11 .36 .

5d, 12. T. 52146. Erfinder, zugleich Anmelder: Wilhelm Tillmann und 
Heinrich Tillmann, Dortmund. Schiittgut-Aufladevorrichtung. 19.4.39.

5d , 15/01. G. 100697. Erfinder: Paul Besta, Bonn. Anmelder: Qe- 
werkschaft RćuB, Bonn. Rohr mit verstarkten Endteilen. 13.9. 39. Pro
tektorat Bohmen und Mahren.

35a, 9/08, D. 80639. Demag AG., Duisburg. M ehrseilforderuug. 
14. 6. 39.

81 e, 22. 1). 78079. Erfinder: Karl Hausherr, Duisburg, Anmelder: 
Demag AG.. Duisburg. Kratzerfórderer. 31. 5. 33,

81 e, 65. K. 157736. Erfinder, zugleich Anmelder: Ludwig Kirchhoff. 
Bergisch-Gladbach. Saugluftfórdervorrichtung fOr staubfórmiges Out. 
29. 5. 40.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, lauft die funfjahrige Frist, innerhalb dereń eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)
10a (1201). 704492, vom 26. 10. 39. Erteilung bekannt

gemacht am 27. 2.41. Dr. C. O tto  & C om p. GmbH. in
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B ochum . Selbsidichtende Koksofentiir. E rfinder: Louis 
Wilputte in Neuyork (V. St. A.). Die Prioritat vom 9. 6. 39 
ist in Anspruch genommen.

Die Tiir hat, wie bekannt, eine metallische Dichtungś- 
kante a, die durch in am Tiirkórper b befestigten Tragern c 
gelagerte Schrauben d  auf den Rahmen e geprefit wird. 
GemaB der Erfindung sind die Schrauben d mit ihren 
Gewindemuttern /  so mit den Tragern e  yerbunden, daB 
sie aus diesen nach der Seite herausgenommen werden 
kónnen. Die Gewindemuttern /  werden durch einen iiber 
die Trager c greifenden, von diesen abnehmbaren federn- 
den Biigel g  o. dgl. in ihrer Lage gesichert.

lOa (2205). 704444, vom 13.2.40. Erteilung bekannt
gemacht am 27 .2 .41 . H y d r ie r w e r k  S c h o lv e n  AG. in 
G e ls e n k ir c h e n -B u e r .  Verfahren zum Aufarbeiten von 
dlhalłigen Schteiiderriicksld/iden der Druckhydrieruttg  
aschehaltiger Brennstoffe. E rfinder: Dr. Wilhelm Urban 
und Dr.Franz Salzer in Gelsenkirchen-Buer. Der Schutz 
erstreclct sich auf das Protektorat Bohmen und Mahren.

Aus den Schleuderriickstanden wird, nachdem sie 
auf 350 bis 450° vorerhitzt sind, in einem Verdampfer- 
gefaB ein Teil der Ole in Dampfform gewonnen. Als- 
dann werden die Riickstande in einer auf iiber 450° 
erhitzten SchweIvorrichtung verschwelt. Die Vor- 
erhitzung der Riickstande und deren Behandlung in 
dem VerdampfergefaB kann in Gegenwart von Gasen, 
im besonderen von Wasserstoff, vorgenommen werden.

35a (9 12). 704430, vom 23 .2 .37 . Erteilung bekannt
gemacht am 27. 2. 41. G u s ta v  S tru n k  in E s s e n -  
S ta d tw a ld .  Vorrichtung zum Anhalten und Aufschieben 
von Fórderwagen.

żufiihrungsrohr aus zugefiihrt wird, eine Druckminderungs- 
einrichtung angeordnet, die dazu dient, den Druck der 
durch den Deckel in den Behalter tretenden Luft niedriger 
zu halten ais den Druck der durch den Boden eintretenden 
Luft. Ferner sind Einrichtungen vorgesehen, die der tiber- 
fliissigen Luft den Austritt aus dem Behalter ermóglichen 
und dann den Druck im Behalter standig auf annahernd 
derselben Hóhe halten, sobald dieser Druck eine bestimmte 
Hóhe iiberschreitet. Diese Einrichtungen werden durch die 
Druckluft in Tatigkeit gesetzt.

81e (5). 704525, vom 4. 9. 37. Erteilung bekannt
gemacht am 27 .2 .41. B le ic h e r t - T r a n s p o r t a n la g e n  • 
GmbH. in L e ip z ig . Fórdervorrichtung. E rfinder: Arno 
Koth in Leipzig. Der Schutz erstreckt sich auf das Land 
Osterreich.

Dic Fórdervorrichtung besteht aus hintereinander an- 
geordneten, in senkrechter Richtung gegeneinander ver-

schwenkbaren falirbaren Bandforderern a, deren Enden mit 
einer Stiitzrolle b auf der Fahrbahn c ruhen. Die Rolle b ist 
an einem Arm eines Winkelhebels d  gelagert, an dessen 
anderem Arm ein zum Verstellen des Hebels dienendes 
Zugmittel e angrcift. Die Hebel d  mit der Stiitzrolle b 

kónnen so an den Bandforderern a  angeordnet 
werden, daB die Rolle, von der Schwenkstelle der 
Fórderer aus gesehen, vor der Totlage liegt, wenn 
das die Rolle tragende Ende der Fórderer sich 
in der angehobenen Lage befindet.

In einem, an dem Ende des Zufahrgleises a fiir den 
Schacht angeordneten, mit oberen Zwangsschienen b fur die 
Fórderwagen versehenen Gestell c sind Umkehrrollen fiir 
endlose Ketten d  gelagert, die die Laufbahn fiir die Rader 
der Fórderwagen bilden. An dem nach dem Schacht hin 
gerichteten Ende (dem Auslaufende) des Gestelles c ist 
auf einer waagerechten Achse e ein Ausleger f  schwenkbar 
gelagert, der Laufschienen fiir die Fórderwagen und eine 
mit Mitnehmern versehene endlose Kette g  tragt. Fiir die 
Ketten d sind eiń Antriebsmotor h und eine Bremse i vor- 
gesehen, die es ermóglichen, die Fórderwagen iiber den 
Ausleger zum Schacht zu schieben oder in dem Gestell c 
anzuhalten. Die Mitnehmerkette g  wird von der Welle der 
vorderen Umkelirrollen der Ketten d  mit einer Kette k an- 
getrieben. Zwischen dem dauernd laufenden Antriebs
motor h und den Ketten g  und k kann eine ein- und aus- 
riickbare Kupplung l eingeschaltet werden, die in Ab- 
hangigkeit von der Bremse, jedoch wechselweise mit dieser 
betatigt wird.

81e (61). 704440, vom 24 .4 .38 . Erteilung bekannt
gemacht am 27.2 .41. Jo s e p h  E l l i o t t  K en n e d y  in 
N e u y o r k  (V. St, A.). Transportbehalter fur Schiittgut, 
beispiclsweise in Form pulverigen oder kórnigen Materials. 
Der Schutz erstreckt sich auf das Land Osterreich.

Der Behalter hat, wie bekannt, einen mit einer ver- 
schlieBbaren Einfullóffnung versehenen Deckel, einen mit 
einer Auslafióffnung versehenen Boden und eine Ein
richtung, die es ermógiicht, zu seiner Entleerung Druckluft 
durch den Deckel und den Boden einzulassen und mit dem 
Gut durch die AuslaBóffriung des Bodens austreten zu 
lasseu. GemaB der Erfindung ist in der Leitung, durch die 
die Druckluft dem Deckel des Behalters von dem Luft-

B U C H E R S C H A U
Zur Besprechung cingegangene Biicher. 

Festgabe fiir Ernst L e itz ,  dem Fórderer deutscher 
Wissenschaft und Technik, zu seinem sieben- 
zigsten Geburtstag, Wetzlar, 1. Marz 1941. 
190 S. mit Abb. Frankfurt (Main), Verlag der 
Hauserpresse (Hans Schaefer). Preis geb.
9,50 M i.

M a y e r -S id d , Eugen: Technisches Rechnen und seine 
Hilfsmittei. Bd. 3: Hohere Rechenoperationen auf dem 
Rechenschieber, graphische Schaubilder, graphische 
Papiere, Grundlagen der Nomographie. 135 S. mit 
61 Abb. Preis in Pappbd. 3,90 SftJl. Bd. 4: Quadratische 
Gleichungen, arithmetrische und geometrische Reihen, 
Kombinatorik. Binomischer Lehrsatz, hohere Glei- 
chungen usw. 184 S. mit 37 Abb. Preis in Pappbd. 
5,50 3UI. Berlin, Union Deutsche Verlagsgesellschaft 
Roth & Co.

Persońal- und Vorlesungsverzeichnis der Bergakademie 
Clausthal fiir das 167. Studienjahr vom 1. ApriI 1941 
bis 31. Marz 1942. 93 S.

P o m p , Anton: Stahldraht. Seine Herstellung und Eigen- 
schaften. (Stahleisen-Bucher, Bd. 1.) 275 S. mit 265 Abb. 
Dusseldorf, Verlag Stahleisen mbH. Preis geb. 17 SiJl.

Richtlinien fur die Brandbekampfung untertage. Hrsg. vom 
Oberbergam t Dortmund. 7 S.

S te u s lo f f ,  Ulrich: Brodelbóden aus zwei Eiszeiten in 
der Umgebung von Haltern (Westfalen). (Sonder- 
abdruck aus der »Zeitschrift fiir Geschiebeforschung 
und Flachlandsgeologie«, 17 [1941] H. 1.) Mitteilung 
Nr. 103 aus dem Ruhrland-Museum der Stadt Essen. 
16 S. mit 10 Abb.

P E R S Ó N L I C H E S
Dem Generaldirektor der Graflich SchaffgotschscheiL 

Werke, Dr. B e rv e  in Gleiwitz, ist von der Technischen 
Hochschule in Breslau fur seine besonderen Verdienste 
um diese Hochschule die W iirde eines Ehrensenators ver- 
liehen worden.


