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Die Frage der H ebungen bei Bodenbewegungen infolge Bergbaues.
Von Professor Dr. K. O b e r s t e - B r i n k ,  Essen.

Die Frage, ob bei Bodenbewegungen infolge Bergbaues 
Hebungen stattfinden können, ist, seitdem B u n t z e l 1 sie 
— w ohl zum ersten Male im Schrift tum — im Jahre 1911 
angeschnitten hat, nicht w ieder zur Ruhe gekommen, 
namentlich nachdem B u n t z e l 2 und  G o l d r e i c h 3 sie im 
Jahre  1913 bejahten. Später sprachen sich namentlich L e h 
m a n n 4 und in neuerer Zeit Q u i r i n g 5 und  K a m p e r s 6 für  
Bodenhebungen aus, w ährend  G r o n d 7 und der V erfasser3 
sie ablehnten. . .

Hebungen am Rande von Senkungsmulden.

B u n t z e l  hat bei seiner Veröffentlichung im Jahre 1911 
lediglich festgestellt, daß durch Höhenmessungen bei 
Bodensenkungsbeobachtungen in, Oberschlesien eine höhere  
Lage von Festpunkten am Rande von Senkungsmulden 
ermittelt wurde. Er hielt damals die vorliegenden U nter 
lagen nicht für ausreichend, um beurteilen zu können, ob es 
sich um wirkliche H ebungen oder um Fehler der H ö hen 
messungen oder um scheinbare H ebungen  infolge Senkung 
des A usgangspunktes der Höhenmessungen handelte. In 
der Beilage zur Festschrift  zum Bergmannstag in Breslau 
1913 hat sich Buntzel aber noch einmal mit der Frage  
befaßt und ist damals zu der Erkenntnis gekom men, »daß 
an den Rändern der durch Spülversatzabbau hervor 
gerufenen Senkungsmulden tatsächlich zuweilen schollen
artige Hebungen der  Erdoberf läche Vorkommen«. Die 
größ te  von Buntzel angegebene H ebung  beläuft sich auf 
150 mm, in zwei weiteren Fällen w erden 60 und  70 mm 
festgestellt,  im allgemeinen überschreiten die Hebungen 
40 mm aber nicht.

G o l d r e i c h  kam in erster Linie auf G rund  theoretischer 
E rw ägungen zu der Annahme absoluter H ebungen  am 
Rande von Senkungsmulden. Bekanntlich beruh t seine 
Bodensenkungstheorie auf der Rebhannschen Theorie  vom 
Erddruck. D er über  dem Abbau liegende Gebirgsblock 
w ird  von Goldreich als S tützmauer aufgefaßt,  die über dem 
Abbau im Deckgebirge senkrecht nachsinkt, wobei die 
Schichten des Deckgebirges zunächst an einer Begrenzungs
ebene, die zwischen d e r  »gefährlichen« Böschung des 
aktiven Erddruckes und der natürlichen Böschung liegt, 
abrutschen. In dem Augenblick jedoch, in dem der Mittel
block zur Ruhe kommt, w ird  d e r  passive E rddruck 
R e b h a n n s  ausgelöst, der das Bestreben hat, Teile des

1 B u n t z e l :  Über die in Oberschlesien beim Abbau mit Spülversatz 
beobachteten Erdsenkungen, Z. Berg-, Hütt.-u.Sal.-Wes. 59 (1911) S .333.

2 B u n t z e l :  Über die in Oberschlesien beim Abbau mit Spülversatz 
beobachteten Erdsenkungen, Beil. Festschr. Bergmannstag Breslau 1913 S .77.

3 G o l d r e i c h :  Theorie der Bodensenkungen in Kohlengebieten, 
Berlin 1913.

4 L e h m a n n :  Bewegungsvorgänge bei der Bildung von Pingen und 
Trögen, Glückauf 55 (1919) S. 936.

5 Q u i r i n g :  Hebungen am Rande und im Innern bergbaulicher 
Senkungsmulden, Z. Berg-, Hütt.-u.Sal.-Wes. 86 (1938) S .413.

6 K a m p e r s :  Hebungen am Rande bergbaulicher Senkungsmulden 
infolge Aufwölbungen von Sattelkuppen. Kohle u. Erz 36 (1939) Sp. 521; Über 
Aufwölbungen am Rande und im Innern bergbaulicher Senkungsmulden, 
Techn. Bl. (Düsseid.) 30 (1940) S .31.

7 G r o n d  : Gebirgsbewegungen beim Steinkohlenbergbau, Diss. Münster 
1926 S .39.

8 O b e r s t e - B r i n k :  Markscheidewesen und Bergschadenkunde, Mitt- 
Markscheidewes. 37 (1926) S. 34; Das Wesen des Bewegungsvorganges 
bei Bodensenkungen infolge von Einwirkungen des Bergbaus, Glückauf 65 
(1929) S. 128.

Deckgebirges rückwärts in die Höhe zu schieben. Diese 
Rückwärtsbewegung erfo lg t  unter der Voraussetzung des 
Wegfalles der Kohäsion zwischen den Winkeln y  =  45°

ß ß

+  7̂  und 8 =  4 5 ° — wobei ß  de r  natürliche Böschungs

winkel ist (Abb. 1). Die Folge dieser Rückwärtsbewegung 
ist eine H ebung der Tagesoberfläche. Je g rößer  der na tü r 
liche Böschungswinkel ist, desto weiter w ird  die ge
schilderte W irkung reichen. Goldreich w urde  in seiner 
Ansicht durch eine Eisenbahn-Höhenmessung bestärkt, die 
an den Rändern einer Senkungsmulde Hebungen von 
Höhenpunkten bis zu 0,297 m Größe auswies. Auch in 
jüngeren Veröffentlichungen1 stellt sich Goldreich auf 
den Standpunkt, daß absolute Hebungen beim Boden
bewegungsvorgang stattfinden, die auf dieselbe Weise 
erk lärt werden wie im Jahre 1913. Allerdings sind sie 
wesentlich kleiner und  betragen im Höchstfälle nur  0,06 m.
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Abb. 1. Der H ebungsvorgang nach G o l d r e i c h .

L e h m a n n 2 lehnt 1919 die theoretischen Erklärungen 
Goldreichs fü r  die Hebungen ab, absolute Hebungen 
selbst werden aber auch von ihm nicht bestri tten. Er erk lärt 
die Erscheinung wie folgt: »Ich möchte in dem Bewegungs
vorgang einen kleinen Faltenwurf sehen, wobei die Über
höhung  den wenn auch nur schwachen Sattel zur Senkungs
mulde darstellt. Dabei mag eine geringe D rehbewegung 
mitspielen, die erklärlich wird, wenn man den sinkenden 
Körper als eine Schicht betrachtet, die sich wie ein in der 
Mitte belastetes Brett durchbiegt und sich dabei außerhalb 
der Auflagerungspunkte als G egenw irkung  nach oben 
w ölbt (Abb. 2). Auch die Annahme w ürde gerechtfertigt e r 
scheinen, daß sich der Verband der Schichten mit dem
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Abb. 2. Der H ebungsvorgang  nach L e h m a n n .

1 G o l d r e i c h :  Die bergbauliche Beeinflussung der Tagesoberfläche, 
Montan. Rdsch. 29 (1937) S. 1; Die Erdbewegungen im Kohlenrevier, Schlägel 
u. Eisen (Brüx) 35 (1937) S. 123.

2 a .a .O .  S .936.
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Absinken an den Bruchflächen entlang teilweise oder völlig 
löst, w odurch die vorher gebundene Spannung frei wird 
und als Expansionskraft nach der Richtung des geringsten 
W iderstandes, also nach oben, strebt.«

Q u i r i n g  beschränkt die H ebungen auf solche Fälle, 
bei denen über den Abbauräumen feste Schichten liegen. 
E s kommt dann nach seiner Auffassung un te r W ahrung  des 
Zusam menhanges über dem Abbau zu einer Durchbiegung 
der Schichten, bei der den Senkungen im Innern der 
Senkungsmulde H ebungen am Rande gegenüberstehen. 
Schematisch-theoretisch läßt sich nach Quiring der Vorgang 
so erklären, wie die Abb. 3 veranschaulicht.  Der sich ein
biegende Q esteinskörper ist in eine nördliche und eine 
südliche Schrägscholle aufgeteilt, die durch Kippung im 
Pressungsdreieck Druck und an den M uldenrändern  bei 
der Kippung H ebung und Z errung  verursachen.
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Abb. 3. Der H ebungsvorgang nach Q u i r i n g .

Quiring kommt, indem er von dem in der Abb. 4 dar 
gestellten Beispiel ausgeht, bei dem er eine absolute 
H ebung  von 0,33 m annimmt, zu dem Ergebnis, daß bei dem 
Entstehen bergbaulicher Senkungsmulden in festem Gebirge 
mit Randhebungen zu rechnen ist, die etwa 5 —15 p/0 der 
größ ten  Senkungen betragen. Es w ürden  also am Rande 
von Senkungsmulden von 5 m Tiefe, wie sie in B ergbau
bezirken nicht gerade selten sind, Hebungen von 0,25 bis 
0,75 m H öhe zu erwarten sein. Im einzelnen stellt Quiring 
folgendes fest: Die H ebungszone liegt zwischen dem durch 
den »Senkungswinkel« von 7 5 -8 5 °  bestimmten Muldenrand 
und dem »Abbauwirkungswinkel«, der nach dem oben an
geführten Beispiel 36° beträgt.  Die Senkungszone ist desto 
breiter, je breiter die Senkungsmulde ist und je tiefer der 
Abbau umgeht. Geht beispielsweise ein weitflächiger Berg
bau in 1000 m Tiefe um, so liegt der Rand der Senkungs
mulde in etwa 200 m horizontaler Entfernung vom Rand des 
Abbaues. Die H ebungs-und  Aufwölbungszone kann dagegen, 
entsprechend der Breite der Senkungsmulde, bis zu 1500 m 
horizontal über den Abbaurand hinausreichen. Die Rand
hebung  ist mit Zerrungen quer zur Aufwölbungszone, also

quer zum Rand der Senkungsmulde, verknüpft. Das Maß 
der Z errung ist abhängig  von der H öhe und Breite der 
Hebungszone. Im Gegensatz  zu den im Innern der 
Senkungsmulden feststellbaren H ebungen  erfolgt die Rand
hebung nicht nachträglich, sondern gleichzeitig mit der Ein
biegung der Senkungsmulde.

Die jüngste sich mit H ebungen  beim B odenbewegungs
vorgang befassende A bhandlung s tam m t von K a m p e r s ,  
der sich aber auch schon 1939 mit der Erscheinung be 
faßt hat. Die Abb. 5 und 6 geben  nach der A bhandlung 
aus dem Jahre  1940 seine Auffassung über den H ebu ng s 
vorgang wieder. Er ist der Ansicht, »daß die die abgebauten 
Flöze überlagernden Sandsteinschichten infolge ihrer 
elastischen Eigenschaften allmählich zusam mengebogen 
werden, wodurch die Sattelkuppe unter gewissen näher 
bezeichneten Voraussetzungen übertage  eine geringe 
H ebung  hervorruft. Diese Zusam m enbiegung  ist ihrerseits 
wieder durch die ungeheuren D ruckanreicherungen bedingt, 
die gerade im Innern einer abgebauten  bzw. in Abbau 
begriffenen Flözmulde herrschen und bei ihrer allmählichen 
Entspannung sich nach allen Seiten ausw irkend auch auf 
die Muldenflügel einen kräftigen Seitendruck ausüben.«

Aufwölbung Senkungsmu/de 
f—

Senkungsmu/de

^  — s Zusammenpressung der Saffe/f/üge/ u.
Herauspressung der Satte/kuppet

~"'±.ed Konzentrische Druckanreicherung

Exzentrische Entspannung

Abb. 5. Schematisches Profil für die beiderseitige Auf
w ölbung einer Sattelkuppe bei überw iegend elastischen 
Sandsteinschichten infolge Abbaues zweier Flözmulden 

(nach K a m p e r s ) .

/  —  Einseitige Herauspressung der Satte/kuppe 
oc Eimvirkungswinkei für die Hebung

Abb. 6. Schematisches Profil für die einseitige Aufwölbung 
einer Sattelkuppe bei überwiegend elastischen Sandstein 
schichten infolge intensiven Abbaues eines dem Sattel 

gegenüber liegenden Muldenflügels (nach K a m p e r s ) .

W ird, wie Abb. 6 andeutet, nur auf einer Seite einer 
Mulde abgebaut, der Sattel also unter einseitigen Druck 
gesetzt,  so kann sich nach Kampers die Aufbiegung auch 
auf den Sattelgegenflügel erstrecken und hier weitreichende 
H ebungen der Tagesoberfläche hervorrufen, welche in der 
Abb. 6 schematisch wiedergegeben sind.

Mit der W iderlegung der H ebungstheorie  von G o l d -  
r e i c h  hat sich schon E c k a r d t 1 und, wie oben bemerkt, 
später auch L e h m a n n  befaßt. Beide weisen mit vollem 
Recht darauf hin, daß bei Bodenbewegungen infolge Berg
baues nur ein Zuwandern von Bodenteilen zum Innern von 
Senkungsmulden festgestellt w orden  ist, aber niemals eine

1 E c k a r d t :  Der Einfluß des Abbaues auf die Tagesoberfläche 
Glückauf 50 (1914) S.455.

o N
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Abb. 4. Veränderung der Höhenlage einer quer zu einer 
bergbaulichen Senkungsmulde verlaufenden Eisenbahn
s trecke im Ruhrkohlenbecken von 1889 bis 1927 (nach 

Q u i r i n g ) .
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Bewegung rückwärts, was die theoretische Annahme G old 
reichs unmöglich macht. Die Ansicht L e h m a n n s  von der 
H ebelw irkung wird 1926 von G r o n d  behandelt und ihre 
Richtigkeit bestritten. Ihr steht außer den von G rond g e 
nannten G ründen m. E. auch entgegen, daß schon die den 
Zusammenhang unterbindende Klüftigkeit der Gesteine 
einem zu weit gehenden Vergleich mit einer starren Platte 
oder einem Balken und damit einer H ebung  bei Kippung 
widerspricht. W äre die Ansicht Q u i r i n g s  von der Schräg- 
schollenkippung richtig, so hätte irgendwo in einem Stein
kohlenbecken an der unteren Grenze der gekippten Schräg
schollen schon einmal eine Ablösungsfläche angetroffen sein 
müssen. Eine solche ist, obwohl man nachträglich sehr 
häufig derartige Stellen in Steinkohlengebieten durchörtert 
hat, bisher aber niemals festgestellt worden. Namentlich 
bei den von Quiring angeführten außerordentlich großen 
Hebungsmaßen hätten sich solche Erscheinungen zeigen 
müssen. Der Ansicht K a m p e r s  widerspricht, daß auch bei 
seiner Theorie  an der Tagesoberfläche vom Innern der 
Senkungsmulde rückwärts gerichtete Bewegungen auf- 
treten müssen, die man aber an Beobachtungslinien niemals 
nachgewiesen hat (vgl. z. B. die einer A bhandlung von 
K e i n h o r s t 1 entnommene Abb. 7, in der zwei Senkungs
mulden nebeneinander liegen).

13 12 11 10 3 9 7 S

Abb. 7. Die Bodenbewegungen in einer Senkungsmulde 
nach K e i n h o r s t .

Schon aus theoretischen Erwägungen sind also 
H ebungen unwahrscheinlich. Der Verfasser hat aber auf 
G rund  eines umfangreichen Höhenmessungsmaterials, wie 
schon früher, nochmals auch eine auf Beobachtungen be
ruhende P rü fung  vorgenommen, ob beim Bodenbewegungs
vorgang absolute Hebungen eintreten. Diese Untersuchung, 
die übrigens in keinem Falle ein Höherliegen von Messungs- 
punkten um mehr als wenige Zentimeter ergab, hat ihm 
erneut bestätigt,  daß solche Hebungen nicht stattfinden.

W enn es auch im Rahmen dieser Abhandlung 
nicht möglich ist, sämtliche Untersuchungsergebnisse 
anzuführen, so soll doch wenigstens ein bem erkensw erter 
Fall angeblicher H ebungen am Rande einer Senkungsmulde 
etwas ausführlicher behandelt werden. Er betrifft in jüngster 
Zeit durchgeführte  Beobachtungsmessungen über einem 
Abbau in der Emscher-Mulde in einer Teufe von 200-250 m 
dicht unter dem Deckgebirge, das eine Mächtigkeit von 
rd. 200 m hat. In den Monaten Juli, September, November 
und Dezember 1939 sowie Februar 1940 w urde eine Reihe 
gut verm ark ter Festpunkte bestimmt, wobei man die aus 
der nachstehenden Zahlentafel zu ersehenden scheinbaren 
Hebungen bis zu 19 mm G röße festgestellt hat.

Punkt

238
280
320
360
400
438
482
525

Höhenlage in m

Juli Sept. Nov. Dez. ! Febr.
1930 | 1939 1939 [ 1039 | 1940

40,279
40,420
40,296
40,515
40,906
41,159

42,273

40,279
40,397
40,300
40,520
40,911
41,159
41,192
42,274

40,286
40,361
40,309
40,490
40,411
41,162
41,197
42,279

40,279
40,363
40,313
40,484
40,907
41,165
41,196
42,276

40,277
40,363
40,315
40,491
40,909
41,170
41,198
42,276

Höhenunterschiede 
gegenüber der Anfangslage 

in mm

7. 9. 
1939

9. 11. ! 11. 12. | 12. 2. 
1939 | 1939 | 1940

— 23 
+  4
+  5 
+  5

+  7
-  59 
+  13 + 1 7
-  25 — 31

—  —  2
- 5 7  -  57

+  1 +

+  5 
+  3 
+  5 

6

+  1
+  6 
+  4
+  3

+  19 
— 24 
+  3 
+ 11
+  6 
+  3

1 K e i n h o r s t :  Bei Bodensenkungen auf tretende Bodenverschiebungen 
und Bodenspannungen, Glückauf 64 (1928) S .1144.

liegt, wieder. An den Punkten  280 und 360 sind nachträglich 
Änderungen vorgenommen w orden; sie müssen daher bei 
der Betrachtung ausscheiden. Namentlich bei den Punkten  
320 und 438 zeigte sich eine im Laufe der Zeit stets 
wachsende Höhenlage, die eine H ebung  vortäuschte. Nun 
waren aber neben den Höhenmessungen gleichzeitig auch 
Horizontalmessungen durchgeführt worden, die an der für 
die Hebungen in Frage komm enden Stelle auf etwa 40 m 
Länge Zerrungen bis zu 19 mm Größe ergaben, die die 
Abb. 8 ebenfalls veranschaulicht. Auch bei ta tsächlich vor
liegenden Hebungen würden diese Dehnungen erklärlich 
sein, eine Untersuchung auf die Standfestigkeit des Aus
gangspunktes der Höhenmessungen ergab aber schon bald, 
daß er in bergunsicherem Gelände lag und daß hierauf die 
angeblichen H ebungen zurückzuführen waren.

525 (
■ *5 -119

-TAG ,5
r  r - y -

* 5

^ 2 -

+ 10 + 11

982 9 3 8 3 6 0 3 2 0 280 236 200

Abb. 8. Zerrungen in einem angeblichen H ebungsgebiet 
auf dem Rande einer Senkungsmulde im Ruhrkohlenbecken.

Ein zweites Beispiel behandelt eine scheinbare H ebung 
in Oberschlesien, über die mir Unterlagen zur Verfügung 
gestellt worden sind. Hier wurden in den Jahren 1914 bis 
1919 über einem in den Jahren 1915 bis 1917 geführten 
Abbau Beobachtungsmessungen vorgenommen, die in den 
Jahren 1914 bis 1916 die in Abb. 9 dargestellte höhere Lage 
der Messungspunkte bis zu 4 cm ergaben. Der Abbau 
konnte kaum vor Mitte 1915 Einwirkungen auf die T ag e s 
oberfläche ausüben. Es zeigten sich aber schon bei der 
Wiederholung der H öhinm essung  im April 1915 Hebungen, 
die sich, wie aus der nachstehenden Zahlentafel hervorgeht, 
bis in das Jahr 1916 hinein ständig vergrößerten.

+1113/,

B. 7tr

Abb. 9. Angebliche Randhebungen über einem Abbau 
in Oberschlesien.

Zeitpunkt 
der Messung

Abweichung von der 
in mm

vorhergehenden Messung 
bei Punkt

272 273 274 275 276 277 278 1 279 280

August 1914 . |
April 1915 . . +  16 +  20 +  18 +  14 +  16 +  16 +  12 i - +  18
Oktober 1915 +  3 — 5 +  3 +  4 +  8 +  6 — — +  3
Juli 1916 . . . +  19 +  27 +  14 +  17 +  9 +  15 — 1 + 2 9 +  12

insges. +  38 +  42 +  35 +  35 | +  33 1 +  37 +  12 + 2 9 +  33

Abb. 8 g ib t die Lage der H öhenpunkte  auf dem Rande 
der  Senkungsmulde, die in der A bbildung weiter rechts

Nachträglich ergab sich aber,  daß die Höhenlage des 
Anschlußpunktes unsicher war. W ird  sie berichtigt und, wie 
in der nächsten Zahlentafel geschehen, die H öhenm essung  
entsprechend umgerechnet, so ergeben sich schon wesentlich 
geringere »Hebungen«, die jetzt im Höchstfall nur noch 
22 mm betragen.
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Zeitpunkt 
der Messung

272

Abweichung von der vorhergehenden Messung 
in mm bei Punkt

273 j 274 | 275 1 276 277 | 278 279 , 280

August 1914 . 
April 1915 . . 
Oktober 1915 
Juli 1916 . .

+  4 
+  6 
+  9

+  8 
— 2 
+  16

+  6
+  5 
+  5

+  1 +  3 i  - f  3 — 1
! +  7 +  10 1 4- 9 —
| +  7 | ±  0 +  5 — + 

1 
1 

1 
00 M

M

insges. +  19 +  22 +  16 | +  15 1 +  13 ' +  17 — 1 +  8 -

Nun ist aber festgestellt, daß die Messung vom Juli 1916 
zwischen den Punkten B l  — 280 — 272 — B l  eine große 
Abschlußdifferenz aufwies; sonst wären die Hebungen 
schon damals praktisch ausgeglichen gewesen. Im Jahre 
1917 gerieten sämtliche Punkte leider unter die Einwirkung 
des Abbaues, so daß von diesem Zeitpunkt an Ermittlungen 
hinsichtlich der Hebungen nicht mehr möglich sind.

W o scheinbare Hebungen beobachtet wurden, ergab 
sich bei einer Prüfung der Höhenmessungen und der Lage 
ihrer Ausgangspunkte in den von mir untersuchten Fällen 
jedenfalls stets, daß sie auf vermeidlichen oder unver
meidlichen Fehlern beruhten. Auch K e i n h o r s t ,  der bei 
seiner obengenannten Abhandlung aus dem Jahre 1928 
nichts von Bodenhebungen erwähnt, bestätigt mir auf 
Anfrage noch einmal ausdrücklich, daß das umfangreiche 
Höhenmessungsmaterial der Emschergenossenschaft in 
Essen bis heute keinen Anhaltspunkt für das Vorliegen von 
Hebungen geliefert hat. Ich habe auch in keinem Falle 
festzustellen vermocht, daß die von Quiring angegebenen 
Beziehungen zwischen der Tiefe von Senkungsmulden, der 
Tiefe oder Breite des Abbaues und der Größe der Hebungen 
bestehen.

Wenn man Hebungen bzw. Änderungen der Lage von 
Höhenpunkten nach oben von größerem Ausmaße beobachtet, 
ist, wie schon bei dem von G r o n d  angeführten Beispiel, 
stets eine Untersuchung am Platze, ob der Ausgangspunkt 
der Höhenmessungen noch standsicher ist oder die H öhen
punkte selbst eine Änderung erfahren haben. Bei dem von 
Quiring im Jahre 1938 und dem von Goldreich im Jahre 1913 
angeführten Beispiel hätte  dem erfahrenen Messungs
sachverständigen schon die große Änderung der Höhenlage 
nach oben von 0,33 bzw. 0,30 m, die in keinem Bergbau
bezirk bei sorgfältig ausgeführten Höhenmessungen am 
Rande von Senkungsmulden durch Bergbau je nach
gewiesen worden ist, zu denken gegeben. Auch ohne 
die Fälle im einzelnen zu kennen, kann man annehmen, daß 
die »Hebungen« nicht auf Messungsfehlern, sondern 
zweifellos auf Änderungen der Festpunkte, d. h. einer An
höhung der Strecke oder dem Absinken des A usgangs
punktes der Höhenmessung beruhen müssen. Dem von 
Quiring angeführten Beispiel, das eine H ebung  bis zu 
0,33 m zeigt (s. Abb. 4), konnte ich nachgehen. In diesem 
Falle ist aus bautechnischen Gründen nachträglich eine 
Aufhöhung der Strecke erfolgt, die sich durch Senkungen 
infolge Bergbaues w ieder bis auf das von Quiring an
gegebene Hebungshöchstmaß von 0,33 m verringerte. Man 
hätte also die heutige Höhenlage der Strecke nicht mit 
derjenigen aus dem Jahre 1889, sondern nur mit dem 
Bauprofil nach der Anhöhung der Strecke vergleichen 
dürfen.

Der Rahmen dieser Arbeit ver
bietet leider, die Frage der  schein
baren Hebungen am Rande von 
Senkungsmulden an Hand weiterer 
Beispiele zu erörtern. Es ist aber 
erwünscht, daß dieses Problem von 
messungssachverständiger Seite noch 
eingehender geprü f t  wird, wobei auch 
dem Gesichtspunkte Aufmerksamkeit 
zu widmen ist, daß die täglichen 
Abschlußpunkte g rößerer  Höhen
messungen in senkungsfreiem Gebiet 
liegen müssen, wenn scheinbare He
bungen nicht auftreten sollen. In 
manchen Bergbaubezirken w ird  diese 
F orderung  schwer zu erfüllen sein.

Hebungen im Innern von Senkungsmulden.

Außer den Hebungen am Rande von Senkungsmulden 
bleiben noch die von Quiring  angegebenen H ebungen im 
Innern von Senkungsmulden zu behandeln, die natürlich nur 
als relative Hebungen auftreten können. Theoretisch sind 
sie bei den im Innern der Senkungsmulden auftretenden 
Bodenpressungen, besonders in Sonderfällen, denkbar 
wenn auch wenig wahrscheinlich. Praktisch sind sie durch 
Höhenmessungen bisher nicht nachgewiesen worden, da die 
durch Druck möglicherweise entstehende Aufpressung im 
Tiefsten der Mulden wohl in allen Fällen durch das Maß 
der Absenkung so s tark  übertroffen w erden  dürfte, daß 
während des Bewegungsvorganges selbst eintretende 
Hebungen nicht zu erkennen sind. Im allgemeinen haben 
Senkungsmulden auch die Form, daß sie vom Rande bis 
zu einem Höchstwert im Innern der Senkungsmulde stetig 
zunehmen.

Man wird sich hüten müssen, Senkungsprofile, wie das 
nach K l o s e 1 in Abb. 10 dargestellte vom 17.6. 1909, durch 
Hebungen im Innern einer Senkungsmulde zu erklären. In 
solchen Fällen zeigt sich stets, daß Einwirkungen zweier 
getrennter Mulden vorliegen, die sich zum Teil überdecken, 
worauf Klose hinweist. Auch das Aufsteigen von Gegen
ständen an der Tagesoberfläche, z. B. das Aufschnellen von 
Straßenbahngleisen und das H erauswachsen von Rohr
leitungen aus dem Boden, braucht nicht auf einer Hebung 
des Bodens zu beruhen. Diese Erscheinungen sind eine 
Folge der im Innern einer Senkungsm ulde herrschenden 
waagerechten Pressungen, denen die Gegenstände durch 
Kürzung oder Ausweichen — sei es nach der Seite oder nach 
oben — folgen müssen.

So kann auch die von K a m p e r s 2 angeführte 
Durchbiegung eines Haussockels erk lärt werden, wenn ich 
auch das von ihm angegebene Ausmaß für zu hoch halte, 
so daß das Höherliegen der Mitte des Haussockels gegen
über den Hausecken vermutlich noch auf andere Ursachen 
zurückzuführen ist.

Quiring läßt es dahingestellt sein, ob die Schiebung 
des Bodens zur Mitte der Senkungsm ulde noch andauert, 
wenn die Senkung bereits beendet ist, und bemerkt an 
anderer Stelle, daß er das von Krusch angenommene nach
trägliche »Einschieben« zur Senkungsm ulde für fraglich 
hält. Er sieht also nachträgliche Horizontalbewegungen als 
zweifelhaft an, w ährend er nachträgliche Hebungen im 
Innern von Senkungsmulden nach Abschluß der Senkungen 
für erwiesen hält. Er erklärt diese nachträglichen 
Hebungen dadurch, daß sich die latenten Spannungen des 
Gebirgskörpers im Pressungsdreieck (Abb. 3) bei der ge
ringen Elastizität der Karbongesteine ganz allmählich unter 
Aufstau nach oben lösen. Hierzu ist zu bemerken, daß die 
bisherigen Bodenbewegungsbeobachtungen bei Vorliegen 
einwandfreier Messungen stets ein gleichzeitiges Be
ginnen und Aufhören der Senkungen und Schiebungen er
geben haben und daß nach abgeschlossener Senkung im

K l o s e :  Erfahrungen über Bodensenkungen als Folge von Flöz- 
abbauen, Mitt. Markscheidewes. 24 (1914) S. 114, Tafel 2.

2 a .a .O . 1940, S .32.

Abh. 10. Querschnitt durch eine Senkungsm ulde 
in Niederschlesien (nach K lo s e ) .
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Innern von Senkungsmulden, wenn nicht einer der nach
stehend behandelten Fälle vorlag, niemals Hebungen fes t
gestellt worden sind.

Absolute Hebungen von Höhenpunkten.

Absolute Hebungen können bei Bodenpunkten, wenn 
sie nicht tief genug gegründet sind, einmal durch Frost 
eintreten. Sie können sich ferner ergeben, wenn im U nter 
g rund  unter den Höhenmessungspunkten z. B. Tonschichten 
anstehen, die mit fallendem oder steigendem Wasserstand 
schrumpfen oder quellen. Hierauf hat bereits W e i ß n e r 1 an 
H and verschiedener Beispiele hingewiesen, wobei er sich 
besonders auf B e r n d  bezieht.

In Bergbaubezirken sind absolute Hebungen sonst nur 
aus der nachstehend behandelten Ursache bekannt.

Hebungen in unter Wasser gesetzten Grubengebäuden.
Hebungen, und zwar absolute, in unter Wasser 

stehenden Grubengebäuden sind im Ruhrbezirk, vor allem 
in der Wittener Mulde, von den Markscheidern der in 
Betracht kommenden Grubenfelder mit viel Kleinarbeit seit 
etwa 10 Jahren verfolgt worden. Quiring ist das in diesen 
Grubenfeldern festgestell te Beobachtungsmaterial, obwohl 
er es erwähnt, anscheinend nicht zugänglich gewesen, 
sonst dürfte er zu anderen Schlüssen gekom men sein, als 
es geschehen ist.

Abb. 11 zeigt die Hebungen in einem Querschnitt durch 
ein Steinkohlenfeld de r  Wittener Mulde, in dem das Karbon 
ohne jedes Deckgebirge zutage ausgeht. Die Grube wurde 
im Jahre 1924 stillgelegt und im Herbst 1925 die W asser
haltung eingestellt. Das Wasser 
st ieg dann schnell, wie aus den in 
Abb. 11 eingetragenen Wasserstän
den hervorgeht. Schon Mitte 1927 
stand der größte  Teil des G ruben 
gebäudes unter W asser; im Januar 
1928 floß der Stollen aus. N ur bis 
zu dieser Höhe, also bis etwa

77 m N. N., füllte  sich das 
G rubengebäude mit Wasser.  Die 
Tagesoberfläche liegt im Durch
schnitt bei rd. +  100 m N. N. _

Innerhalb des Grubenfeldes - i r J  
sind nur noch bis zum Jahre 1926 —
Senkungen festgestellt worden. Die 
ersten Hebungen zeigten sich, wie 
Abb. 11 erkennen läßt, schon im 
Jahre 1927. Im wesentlichen waren 
sie im Jahre 1928 beendet, prak
tisch vollständig im Jahre 1933.
Die dann noch folgenden Hebun
gen (1933 bis 1938) betragen im /
Höchstfälle nur 4 mm. 1

Wie der Querschnitt in Abb. 11 
zeigt, erstrecken sich die Hebungen 
in einer flachen Aufwölbung, bei 
der noch die 1000 fache Über
höhung zu beachten ist, über den 
ganzen abgebauten Teil des Grubenfeldes. Nur im Südfeld, 
das f rüher  abgebaut w ar und schon 1922 abgedämmt 
wurde, sind Hebungen nicht nachgewiesen worden.

Einige Einzelheiten des H ebungsvorganges sind be
merkenswert: Die Hebungen erreichen ihren höchsten W ert 
über dem am stärksten abgebauten Teil des Grubenfeldes, 
nämlich dort, wo außer den Flözen Mausegatt , Kreften- 
scheer, Geitling und Finefrau auch die Girondelle-Flöz- 
gruppe mit drei Flözen abgebaut wurde. Von dieser Stelle 
aus, die mit 80 mm das g röß te  Hebungsmaß aufweist, 
nehmen die Hebungen n ä c h  S ü d e n  ungefähr bis zu der 
Stelle, wo in den Jahren 1922 bis 1923 das Flöz Finefrau 
noch mit abgebaut wurde, auf 5 6 - 6 2  mm ab; dann sinkt das 
Hebungsmaß verhältnismäßig schnell auf rd. 20 mm südlich 
der Schächte, um in dem schon 1922 abgedämmten, unter

1 W e i ß n e r :  Der Nachweis jüngster tektonischer Bodenbewegungen 
in Rheinland u. Westfalen, Diss. Köln 1929.

Abb. 13. Beziehungen zwischen abgebauter Gesamt- 
flözmächtigkeit und Hebungen in der Wittener Mulde.

Wasser stehenden Gebiet auszuklingen, was in Hinsicht 
auf die späteren A usführungen zu beachten ist. Der schnelle 
Abfall von 80 mm auf 57 mm n a c h  N o r d e n  liegt genau an 
der Stelle, an der durch den Ausfall des A bbaues in den 
beiden Flözen Girondelle  1 und 2 der Abbau von sechs 
Flözen in einen solchen von vier Flözen übergeht.

Ein Profil in der Streichrichtung der Flöze gibt den in 
Abb. 12 dargestellten Befund. Auch in diesem Längsschnitt 
beobachtet man wieder, daß die s tärksten  H ebungen mit 
83 mm dort liegen, wo außer den Flözen Mausegatt, 
Kreftenscheer und Geitling noch Finefrau und die Giron- 
delle-Flözgruppe abgebaut wurden. Zu beachten ist aber, 
daß diese Feststellung nicht für den östlichen Teil des 
Profils zutrifft, wo die G irondelle-Flözgruppe schon seit 
1915 abgedäm mt ist und unter W asser steht,  w orauf  weiter 
unten zurückgekom men wird. Sowohl der Querschnitt wie 
der Längsschnitt lassen im übrigen erkennen, daß die 
Hebungen, praktisch gle ichmäßig, sowohl über das Innere 
als auch über die Ränder f rüherer  Senkungsmulden hinweg
gehen. Die Tiefenlage der Flöze scheint keine Rolle 
zu spielen.

Daß das H ebungsm aß mit der abgebauten  Gesamt
flözmächtigkeit bzw. der Zahl der abgebauten Flöze im 
Zusammenhang steht, veranschaulicht auch Abb. 13. Es 
handelt sich um die H ebungen in den von Quiring e r 
wähnten Grubenfeldern bei Barop, w o Höchstwerte bis 
zu 170 mm nachgewiesen wurden. In der Abbildung ist die 
abgebaute Gesamtflözmächtigkeit in gestrichelten Linien 
in Metern angegeben; die H ebungen von 1926 bis 1937 sind
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'er seht. mit ausgezogenen Kurven in Zentimetern dargestellt . Die
ItgenJ größte  abgebaute  Gesamtflözmächtigkeit liegt mit 8 —10 m

beim Schacht A; hier zeigt sich eine größ te  H ebung  von 
160 mm. Beim Schacht B entspricht eine größ te  H ebung  von 

»elit 160 mm einer abgebauten  Gesamtflözmächtigkeit von 8 m.
Dasselbe ist nördlich der Schächte D und E der Fall. 
Allerdings decken sich nicht überall die P unkte  g röß ter  
Hebung genau mit den Stellen der größ ten  G esam tflöz
mächtigkeit. Das größ te  ermittelte Senkungsmaß von 
170 mm zwischen den Schächten A und B liegt über einem 
Gebiet, in dem nur 7 m Kohle abgebaut sind. Wie diese 
aus Abb. 13, aber auch den Abb. 11 und 12 ersichtlichen 
Unregelmäßigkeiten im einzelnen zu erklären sind, bedarf 
noch näherer Untersuchung.

Abb. 14. Beziehungen zwischen abgebauter Gesamtflözmächtigkeit 
und Hebungen in einem Grubenfeld in der Wittener Mulde.

Auch in diesem Falle gingen die H ebungen mit dem 
Aufsteigen des Wassers, das im Jahre  1928 seinen höchsten 
Stand erreichte, in den Jahren  1926 bis 1928 zunächst sehr 
rasch vor sich, verlangsamten sich dann bis zum Jahre  1932 
immer mehr und w aren im Jahre  1935 praktisch beendet.

Die Z usam m enhänge zwischen der abgebauten Flöz
mächtigkeit bzw. Flözzahl und dem H ebungsm aß bestätigt 
ferner Abb. 14 aus einem weiteren unter W asser gesetzten 
Grubenfeld  in der W ittener Mulde. W ed er  in diesem noch 
in dem vorhergehenden Falle konnte allerdings wegen des 
Fehlens genügender  Beobachtungspunkte die Fage des seit
lichen Ausklingens der H ebung  bestimmt werden.

Für meine U ntersuchung stand mir auch noch das von 
Quiring erwähnte Beobachtungsmaterial aus der Gegend 
von Massen und solches aus einem stillgelegten Felderbesitz 
bei Essen zur Verfügung. Da diese U nterlagen aber geg en 
über den obigen Beispielen grundsätzlich Neues nicht 
bieten, sehe ich davon ab, sie zu behandeln.

Wie die von mir angeführten Beispiele zeigen, er 
s trecken sich die nachträglichen H ebungen nicht nur auf das 
Innere von Senkungsmulden, für das Quiring sie allein an 
nimmt, sondern auch auf die Ränder. Zu dem ersteren Fall 
sei erneut bemerkt,  daß in nicht unter W asser gekommenen 
stil lgelegten Grubenfeldern im Innern von Senkungsmulden 
Hebungen nach dem Abschluß der Senkung niemals nach
gewiesen worden sind. Bei den H ebungen  auf den M ulden
rändern nimmt Quiring an, daß benachbarte  junge Baue 
die Randhebungen verursachen; sie sind aber in den von mir

behandelten Fällen gänzlich ausgeschlossen, da die nächsten 
Abbaue 1—4 km entfernt liegen.

Die Hebungen stehen damit zweifellos m i t  d e m  A u f -  
g e h e n  d e s  W a s s e r s  im  Z u s a m m e n h a n g ,  da te k 
tonische Bewegungen, worauf auch Quiring hinweist, in 
den erörterten Fällen von vornherein ausscheiden, so daß 
darauf nicht näher eingegangen zu w erden braucht. Als 
Ursache könnte einmal der Gegendruck des im G ruben 
gebäude hochsteigenden Wassers in Frage kommen. 
Zweifellos ist er der Grund für den vollständigen Abschluß 
des Senkungsvorganges schon drei Jahre nach Beendigung 
des Abbaues. In dem in den Abb. 11 und 12 w ieder
gegebenen Falle standen die Baue auf der 5. Sohle schon im 
Januar 1927 unter einem G egendruck bis zu 20 atü und im 

Januar 1928 unter einem solchen von 
über 30 atü, die Baue auf der  2. Sohle 
im Juli 1927 unter einem Gegendruck von 
8— 12 atü und im Januar 1928 unter einem 
solchen von 12—16 atü. Dieser G egen
druck dürf te  wohl imstande sein, dem 
weiteren Absinken des Hangenden in den 
Flözen Einhalt zu gebieten.

Die Hebungen führe ich aber nicht 
auf Auftrieb, sondern wie auch N e h m 1 
auf Q u e l l u n g e n ,  d .h .  Volumenver
mehrung durch Wasseraufnahme, zurück. 
Quellungen sind in der Geologie keine 
unbekannte Erscheinung. Gips erfährt 
bei der U m wandlung aus Anhydrit 
durch Wasseraufnahme eine Volumen
vermehrung von 62°/o. Die dabei ein
tretenden Drücke verursachen die erheb
lichen Störungen des G ebirgskörpers in 
der Umgebung von Gipslagerstätten. Be
kannt ist auch, daß Tone bei W asser
abgabe stark schrumpfen und bei W asser
aufnahme quellen. S c h w a r z  gibt von 
Diluvialton aus dem Wiener W ald  eine 
Quellung auf das Eineinhalbfache an. 
W o l l n y  ermittelte  bei W asseraufnahme 
für Lehm 22, für Kaolin 36,5 »/o Volumen
vermehrung.

Es handelt sich bei der Schrumpfung 
und Quellung um kolloidchemische V or
gänge, auf die im Rahmen dieses Auf
satzes nicht näher eingegangen w erden 
kann. Ich verweise hierzu auf das in den 

letzten Jahrzehnten erschienene zahlreiche Schrifttum, von 
dem hier ein kleiner Teil angeführt se i2.

Von den Gesteinen des Karbons kommen für  eine 
Quellung nur die Schiefertone, nicht aber die Sandsteine in 
Betracht, da nur die ersteren Mineralien mit kolloiden 
Eigenschaften führen. Bekanntlich scheiterte im Ruhrbezirk 
die E inführung des Spülversatzes vielfach an dem Quellen 
der Schiefertone. Deren Mineralbestandteile haben also 
offensichtlich mindestens teilweise noch die Eigenschaft 
eines Gels, sie sind reversibel, d. h. in der  Lage, durch 
Wasseraufnahme zu quellen.

Bei der vorstehenden Annahme ist a l lerdings die F rage  
zu untersuchen, warum bei der E rö ffnung  des Bergbaues 
durch die Abtrocknung des Steinkohlengebirges nicht der 
umgekehrte Vorgang zur Quellung und Hebung, nämlich 
Schrumpfung und Senkung, eintritt. Solche Senkungen 
sind bisher bei der Abtrocknung des Karbons nicht fes t 
gestellt worden. Das dürf te  folgenden G run d  haben: Wenn

1 Notiz in der Rhein.-Westf. Zeitung vom 23. Okt. 1937.
2 D o e l t e r ,  C o r u n  und L e i t m e i e r :  Bedeutung der Kolloidchemie 

für Mineralogie und Geologie, 1909; Ka t z  : Die Gesetze der Quellung, 1916; 
W i e g n e r :  Boden und Bodenbildung in kolloidchemischer Betrachtung, 
1918; E h r e n b e r g :  Die Bodenkolloide, 3. Aufl., 1922; B e r n a u e r :  Die 
Kolloidchemie als Hilfswissenschaft der Mineralogie und Lagerstättenlehre 
und ihre Anwendung auf die metasomatischen Blei-Zink-Lagerstätten. 1924; 
Z s i g m o n d y :  Kolloidchemie, 5. Aufl., 1925; B i l t z :  Zur Theorie der 
Quellungs- und Reversibilitälserscheinungen bei Kolloiden, Ergänzungsband 
zur Kolloid-Zeitschrift, 36 (1925) S. 49; L i e s e g a n g :  Kolloidchemische 
Technologie, 1927; Wo. O s t w a l d :  Die Welt der vernachlässigten
Dimensionen, 9./10. Aufl., 1927.



die ersten Aufschlüsse im Karbon gemacht werden, sind, 
wie man immer beobachten kann, die Sandsteinbänke und 
Störungsspaiten, nicht aber die Schiefertone die T räger  
des Wassers. Die letzteren sind grubenfeucht, praktisch 
trocken, geben also kaum Wasser ab und haben damit 
keine Veranlassung zu schrumpfen. Die Sandsteine, die 
nach dem oben Gesagten keine kolloiden Eigenschaften 
besitzen und das Wasser auf Klüften und Poren führen, 
vermögen ebenfalls nicht zu schrumpfen. Es kann also zu 
einer Senkung nicht kommen.

Tritt nun aber nach der Aufgabe der W asserhebung 
das Wasser in das Grubengebäude ein, so findet es einen 
ganz anderen Gebirgskörper vor. E r  ist vielfach durch
ö rtert und durch Abbau zerstört worden. Das steigende 
Wasser füllt jetzt nicht nur wieder wie früher  die Klüfte 
und Poren im Sandstein, sondern es vermag durch die zahl
reichen Querverbindungen des Grubengebäudes, die ab
gebauten Flöze und die durch den Abbau geschaffenen 
Klüfte und freigelegten Schichtfugen in ganz anderem Um
fange an die Schiefertone heranzutreten als vorher und 
sie, weil sie reversibel sind, zum Quellen zu bringen. Auch 
die Quellmöglichkeit des Versatzes ist zu beachten.

Die von Quiring verlangte vorherige Trockenschwin
dung durch Verminderung der Bergfeuchtigkeit ist also 
kein Erfordernis  fü r  die Quellung. Die Schiefertone 
können beim Aufschluß des Grubengebäudes gar nicht 
nennenswert schwinden, weil sie praktisch trocken sind.

Die durch Quellung entstehenden Drucke können sehr 
erheblich sein. So haben z. B. schon die alten Ägypter den 
Quellungsdruck ausgenutzt,  um mit quellendem Holze 
Felsblöcke zu sprengen. Allerdings muß man Quiring bei
stimmen, daß die Frage, wie sich Tongesteine unter Über
druck bei der Wasseraufnahme verhalten, noch nicht 
bzw. ungenügend geklärt ist. Bei den oben angeführten 
Hebungsmaßen, die Quiring nicht kannte, halte ich es aber 
fü r  nicht ganz ausgeschlossen, daß man den Vorgängen 
auch versuchsmäßig nachgehen kann, obschon ich aus den 
mir zur Verfügung stehenden günstigsten Unterlagen nur 
eine Dehnung des gesamten Gebirgskörpers von etwa 1 mm 
auf 3 m annehmen kann. Es ist aber zu beachten, daß in 
den oben behandelten Fällen ein Teil der Hebung durch 
gleichzeitig noch vor sich gehende Senkung aufgehoben 
sein kann und daß nur die Schiefertone, die lediglich einen 
Teil des G ebirgskörpers ausmachen, quellen, so daß das 
vorgenannte Quellungsmaß wesentlich größer  sein kann.

N ur selten tr it t  ein scharfer Abfall der Quellungs
kurve ein. Es handelt sich bei der Hebung in den still
gelegten Grubenfeldern also um eine sehr gleichmäßige 
Bewegung, die im allgemeinen nicht imstande sein dürf te ,  
Beschädigungen von Gegenständen der Tagesoberfläche, 
im besonderen an Gebäuden, hervorzurufen.

Außer der regionalen Verbreitung der H ebung über 
das ganze Grubengebäude scheint mir vor allem der nicht 
zu bestreitende Zusammenhang zwischen abgebauter Ge
samtflözmächtigkeit bzw. der Zahl der abgebauten Flözie 
(und der damit verbundenen Stärke der Z erstörung des 
Gebirgskörpers) und der Größe der Hebung auf Quellung 
als Ursache der Hebungen hinzuweisen. Durch Quellung 
würde z.B. in Abb. 11 auch erklärt sein, warum südlich 
der Schächte die H ebung sehr scharf abnimmt. Es mag 
das, wie bereits erwähnt, damit Zusammenhängen, daß an 
dieser Stelle der Abbau eines Flözes ausfällt,  vielleicht 
aber auch darauf, daß im Hangenden der abgebauten Flöze 
an dieser Stelle im wesentlichen nur die konglomeratische 
Sandsteinzone über Flöz Geitling bzw. im Liegenden von 
Flöz Finefrau liegt, die nicht zu quellen vermag.

Durch Quellung als Ursache der Hebungen ist schließ
lich auch erklärt,  w arum  sich in Abb. 12 über demjenigen 
Teil des G rubengebäudes, in dem die G irondelle-Flöze erst 
1926/27 unter Wasser gerieten, verstärkte Hebungen 
zeigen, w ährend  dies über dem seit 1915 unter Wasser 
stehenden Teil nicht der Fall ist. Hier werden die Hebun
gen aus dem Unterwasserkommen des oberen Teiles des 
G rubengebäudes schon früher  e rfo lg t  sein. Man hat sie 
seinerzeit le ider nicht durch genaue Höhenmessungen ver
folgt. Zu beachten ist in dieser Hinsicht auch, daß in 
Abb. 11 die Hebungen im Südfeld in dem seit 1922 ab
gedämmten Teil des Grubenfeldes ausklingen.

Auch der Umstand, daß die Hebung bei der  W asser
aufnahme des Gebirgskörpers zunächst recht schnell 
e rfo lg t  und sich dann rasch verlangsamt, stimmt mit dem 
Verlauf von Quellungserscheinungen überein.

Wenn allerdings die oben angegebene Erk lärung  des 
H ebungsvorganges durch Quellung, d. h. durch Wasser- 
aufnahme in die Schiefertone, richtig ist, so wird eine 
spätere Sümpfung der G rubengebäude naturgemäß zur 
Schrumpfung der Schiefertone und damit zu Senkungs
erscheinungen führen, die nach dem oben Gesagten beim 
ersten Aufschluß des Grubengebäudes, weil die Schiefer
tone praktisch trocken waren, nicht auf treten konnten. In 
den vor dem Hochgehen des Wassers zuletzt gebauten 
Teilen des Grubengebäudes kann sich dann gegebenenfalls 
auch noch der durch den Gegendruck des Wassers im 
G rubengebäude unterbrochene Senkungsvorgang fort
setzen.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Die Untersuchungen über Hebungserscheinungen bei 
Bodenbewegungsvorgängen durch Bergbau haben also 
nachstehendes Ergebnis gebracht:

1. H e b u n g e n  an  d e n  R ä n d e r n  v o n  d u r c h  b e r g 
b a u l i c h e  E i n w i r k u n g e n  h e r v o r g e r u f e n e n  S e n 
k u n g s m u l d e n  halten einer kritischen W ürdigung nicht 
stand. Sie sind, wenn sie durch Messungen angeblich fest
gestellt werden, nur scheinbar vorhanden und auf unver
meidliche oder vermeidliche M essungsfehler zurück
zuführen. Erreichen sie g rößere  Ausmaße, so ist immer 
eine P rü fung  auf grobe Messungsfehler, die Änderung 
der Höhenlage der Ausgangspunkte oder auf eine 
Änderung der Festpunkte am Platze.

2. H e b u n g e n  im I n n e r n  v o n  S e n k u n g s m u l d e n  
sind beim Bodenbewegungsvorgang theoretisch denkbar, 
aber sicher gering und werden durch die Senkungen über
deckt. Nachträgliche Hebungen im Innern von Senkungs
mulden, in denen der Senkungsvorgang abgeschlossen war, 
sind bisher nicht nachgewiesen worden, es sei denn, daß 
es sich um die im folgenden behandelten Hebungen handelt.

3. Ü b e r  a b g e b a u t e n  u n d  u n t e r  W a s s e r  g e k o m 
m e n e n  G r u b e n r ä u m e n  s i n d  e i n w a n d f r e i  a b s o l u t e  
H e b u n g e n  (bis zu 0,17 m G röße) f e s t g e s t e l l t  worden. 
Diese Hebungen erstrecken sich regional über die ganzen 
abgebauten G rubenfelder,  also über das Innere wie über 
die Ränder von Senkungsmulden. Sie w erden vom Ver
fasser der Quellung von Schiefertonen beim Steigen der 
Grubenwässer zugeschrieben.

4. Abgesehen von dem unter 3 aufgeführten  Falle 
können absolute Hebungen geringen Ausmaßes auch noch 
auf Frosteinwirkungen und, bei wechselndem Grundwasser
stand, auf die Quellung in der Nähe der Tagesoberfläche 
liegender q u e l l f ä h i g e r  B o d e n s c h i c h t e n  zurückgeführt 
werden.

U M S C H  A U
U ntersuchung der Teerausbeute  

von Gaserzeugerkohlen .

Bei der Vergasung der Kohle hat der Teergehalt be
sondere Bedeutung. Die E rfah rung  hat gelehrt,  daß Kohlen

mit geringem Teergehalt ein Gas mit niedrigem Heizwert 
ergeben, während ein sehr hoher T eergehalt Verstopfungen 
in Ventilen und Röhren verursachen kann. Im Hinblick 
daraut wird von M o t t  und S p o o n e r 1 eine verhältnismäßig 

1 Assessing the tar yield from producer coals, Fuel IS (1939) S. 325/28.
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einfache Versuchsanordnung zur laufenden Untersuchung 
von Gaserzeugerkohlen vorgeschlagen. Sie besteht,  wie die 
Abbildung zeigt, aus einem Q uarzrohr,  das  in einem elek
trischen Ofen auf 925° erhitzt w erden kann. Die abziehen
den Gase entweichen durch einen Seitenarm in eine mit 
Glaswolle gefüllte , auf 100° erhitzte Röhre, in weicher 
der Teer kondensiert.  An diesen Teerabscheider sind ein 
U-Rohr zur Aufnahme des Teerwassers und  fe rner  ein 
Druckmesser und eine G asbürette  angeschlossen.

Das Quarzrohr w ird  mit 1 g  gesiebter Kohle beschickt, 
die man, um Verluste zu vermeiden, mit einem Stück Quarz 
beschwert, und dann in den auf 925° erhitzten Ofen ein
gelassen. Nach 7 min ist der Versuch beendet, w orauf  
die Gewichtszunahme im Teerabscheider festgestell t  wird. 
Ein Vergleich mit ändern Untersuchungsverfahren  zeigt, 
daß mit dieser Arbeitsweise eine erhöhte Teerausbeute 
gefunden wird. Ferner geben die Verfasser noch ver
schiedene Beziehungen und  Formeln an, die eine rech
nerische E rfassung  der Teerausbeute ermöglichen sollen.

B. J i i t t n e r .

Leistung und Kosten  der S c h w e fe lw a s s e r s t o f f 
re in igung  nach dem T h yloxverfahren  

auf der Zeche Conso l idat ion .
Die unter der vorstehenden Überschrift erschienene 

Veröffentlichung1 hat vielfach zu der irrtümlichen Schluß
fo lgerung Anlaß gegeben, daß die Nichterreichung der für 
die Thyloxanlage Consolidation 1/6 gegebenen Garantien 
auf Verschulden der Baufirma zurückzuführen sei.

Der Grund für die Nichterfüllung der Gewährleistungen 
ist im vorliegenden Falle in den außergewöhnlichen Be
triebsumständen zu suchen. Der Schwefelwasserstoffgehalt 
des ungereinigten Gases liegt mit 6,68 g /m 3 erheblich 
niedriger, als bei der Auftragserteilung mit 8 g /m 3 an 
genommen worden ist, außerdem muß auf den ungew öhn 
lich hohen Zyangehalt des Gases hingewiesen werden, der 
mit 0,875 g /m 3 weit höher ist als bei den meisten übrigen 
Kokereien des Ruhrgebietes, wo der Zyangehalt 0,3 —0,4 g 
je m:i beträgt.  Diese eigenartige Beschaffenheit des Gases 
bedingte eine Vergrößerung der Wascher- und O xydeur
anlage, wodurch sich der Waschlösungsumlauf und die 
Betriebskosten wesentlich erhöhten. Nach neueren Erkennt
nissen der Baufirma hat es den Anschein, daß außer dem 
hohen Zyangehalt noch andere, nicht identifizierbare Gift
stoffe im Gase der Anlage Consolidation 1/6 enthalten sind, 
welche die Auswaschung des Schwefelwasserstoffes un 
günstig beeinflussen.

Nach langwierigen, von der Firma Köppers durch
geführten Untersuchungen und Betriebsumstellungen wurde 
auf Grund eines gemeinsamen dreimonatigen Abnahme
versuches die Anlage abgenommen, da unter Berücksichti
gung der Betriebsverhältnisse die Garantien als erreicht 
angesehen werden mußten.

Abschließend ist jedoch festzustellen, daß auch bei der 
Naßreinigung von Kokereigas die erzielbaren Schwefel
erlöse bei den heutigen Preisverhältnissen nicht ausreichen, 
um die Betriebs- und Amortisationskosten zu decken.

H e u s e r .

B erg v e rw a ltu n g  im G e n era lgou vern em en t  
für die b ese tz te n  poln ischen  G e b ie t e 1.

Die besetzten polnischen Gebiete sind dem G enera l 
gouverneur fü r  die besetzten polnischen Gebiete un te r
stellt, soweit sie nicht in das Deutsche Reich eingegliedert 
worden sind, wie die Reichsgaue Danzig-Westpreußen und 
W artheland-  und die Regierungsbezirke Kattowitz in 
Schlesien sowie Ziehenau in O s tp reu ßen 3. Der G enera l 
gouverneur unte rsteht unmitte lbar dem Führer, ihm sind 
alle Verwaltungszweige zugewiesen.

Nach Auflösung des ehemals polnischen Oberbergam ts 
und der polnischen Bergämter in Jaslo und in Krakau sind 
ihre Dienstgeschäfte zum Teil an die Bergbauabteilung 
in der W irtschaftsabteilung des Generalgouvernements, 
zum Teil an die Bergämter Jaslo und Krakau übertragen 
worden.

Das Polnische Berggesetz vom 29. November 19304, 
die A usführungsverordnungen dazu und die nach dem 
Berggesetz ergangenen Erlasse und Verfügungen sind bis 
auf weiteres in Kraft geblieben, soweit sie nicht der Über
nahme der Verwaltung durch das Deutsche Reich und der 
Ausübung der  militärischen Hoheitsrechte widersprechen, 
und soweit sie nicht durch V erordnungen und Erlasse des 
G eneralgouverneurs außer K raft gesetzt werden.

Der Dienstsitz der Bergbauabteilung ist Krakau, der 
der Bergämter Jaslo und  Krakau. Die im G enera l 
gouvernement verbliebenen Gebiete des ehemals polnischen 
Bergamts Dombrowa sind dem Bergamt Krakau zugeteilt 
worden. Die endgültige Festste llung der Bergamtsgrenzen 
bleibt späterer Reglung Vorbehalten. Alle Eingaben an 
die Bergbauabteilung sind durch laufend  bei den zu
ständigen Bergämtern einzureichen.

S c h l ü t e r .

1 Verfügung des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen 
Gebiete betr. Bergverwaltung im Generalgouvernement vom 8. Dezember 
1939, Z. Berg-, Hütt.- u. Sal.-Wes. 87 (1939) S. 365.

2 Vgl. Glückauf 76 (1939) S. 124.

3 Erlaß über G liederung und Verwaltung de r  Ostgebiete  vom 8. Oktober 
1939 (RGBl. S. 2042) § 4.

1 Z. Bergr. 72 (1931) S. 63.

Beobachtungen  der M agnet ischen  Warten  
der W estfä l ischen  B e rgge w er k sc h af tsk asse  

im  März 1940.
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1. 6 54,9 6 59,9 6 51,4 8,5 13.3 8.4 1 0
2. 54,5 59,7 49,6 10,1 13.6 9.1 0 0
3. 54,9 59,0 47,6 11,4 14.1 22.5 1 1
4. 55,6 59,8 51,2 8,6 14.9 9.3 0 0
5. 54,4 59,3 49,2 10,1 12.7 0.6 1 0
6. 54,8 59,1 49,8 9,3 13.7 8.9 0 0
7. 55,4 7 0,9 49,0 11,9 15.0 9.4 0 0
8. 54,2 6 58,0 43,5 14,5 13.1 23.9 1 1
9. 56,0 7 0,0 37,4 22,6 14.5 2.5 2 1

10. 54,6 6 58,6 49,1 9,5 13.0 4.3 0 0
11. 55,0 59,2 50,3 8,9 13.6 9.6 0 0
12. 55,0 7 1,0 41,4 19,6 14.8 22.8 0 1
13. 56,0 0,4 48,7 11,7 13.5 0.6 1 0
14. 56,7 1.2 48,6 12,6 14 8 0.0 0 1
15. 55,7 0,7 49,4 11,3 14.0 9.0 0 0
16. 55,0 1,7 48,7 13,0 14.8 9.6 0 1
17. 55,4 1,2 49,3 11,9 13.9 9.1 0 0
18. 55,0 0,0 47,9 12,1 14.0 9.1 0 0
19. 55,4 5,7 42,7 23,0 16.9 23.1 1 1
20. 53,8 5,2 40,6 24,6 12.4 19.6 1 1
21. 54,5 1,7 47,8 13,9 15.2 8.6 1 1
22. 55,0 2,7 42,9 19,8 13.6 21.4 1 1
23. 55,6 7,7 34,5 33,2 12.5 22.1 1 2
24. 54,5 46,1 5 54,7 111,4 17.3 20.1 2 2
25. 58,5 45,0 6 19,0 86,0 2.1 4.2 2 2
26. 52,2 6,7 21,3 45,4 0.0 20.5 2 1
27. 55,6 2,0 38,6 23,4 14.1 22.3 1 1
28. 7 0,8 2,0 45,3 16,7 13.2 9.8 1 1
29. 6 56,8 6,0 1,0 65,0 13.9 23.7 1 2
30. 48,0 20,8 8,0 72,8 6.0 0.7 2 2
31. 55.8 13,2 19.0 54.2 15.1 11.3 2 2

Mts.- Monats-
Mittel 6 55,2 7 5,3 6 39,3 26,0 Summe 1 25 25

1 Glückauf 75 (1939) S. 946.
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W I R  T S
Gewinnung und Belegschaft des belgischen  

Steinkohlenbergbaues im 1. Vierteljahr 19401.

Monats
durchschnitt

bzw.
Monat

Zahl
der

Förder
tage

Kohlenförderung

förder- 
msges. täglich

t t

Koks
erzeu
gung

t

Preß-
kohlen-

her-
stellung

t

Berg
män

nische
Beleg
schaft

1937 ....................
1938 ....................
1939 ....................
1940: Januar . .

Februar . 
März . .

24,59
24,15
24,20
25,90
24,10
24,80

2488 270 
2464617 
2487 399 
2616190 
2618950 
2831 890

101177 
102055 
102785 
101011 
108670 
114189

506993 
392210 
431 401 
506680 
464620 
519230

154107 
141873 
127149 
185840 
208 570 
225940

125199
130338
128703
126765
129183
134020

Jan.-März 24,90 2689010 107 992 496843 206783 129989

1 Moniteur v. 19.4.1940.

Brennstoffaußenhandel Belgiens im Jahre 1939.

Steinkohle . . . .  insges. 
davon aus: 

G roßbritannien  . . . .
H o lla n d ............................
Frankreich ........................

K o k s ....................... insges.
davon aus:

H o lla n d ............................
Preßsteinkohle. . insges. 

davon aus:
H o lla n d ............................

Preßbraunkoüle1 . insges.

Steinkohle . . . .  insges. 
davon nach:

Frankreich ........................
H o lla n d ............................
S c h w e iz ............................
Ita lien . . ....................
Bunkerkohle-....................

K o k s ................
davon nach: 

Frankreich . .
H olland . . .
Schweiz . . .
Schweden . . 

Preßsteinkohle. 
davon nach: 

Frankreich . .
H olland .
Schweiz . . .

insges.

insges.

Januar-
August
Monats
durch
schnitt

t

Sept. Okt. Nov. Dez. 1939
insges.3

Einfuhr
324980 163814 339098 272107 162941 3537802

6 2 3 7 3  

5 4 5 7 7  

4 0 9 1 6  

188 141

3 9 2 4 3  

8 240

4 5 0 1

18454

3 4 4 7 5  
2 9 5 6 1  

7 1 8 3  

151 112

2 3 3 5 9

4306

1 6 6 0

28428

7 1 0 4 8

6 1 3 4 1

1 8 9 2

123303

1 9 4 1 1  

5 321

2 3 9 3

¡3037

7 4 1 2 2

3 4 0 1 8

3 4 3 3

130050

2 7 0 6 9  

7 052

4 3 6 4

10336

5 6 9 4 1  

4 2 0 3 2  
6 8 1 1  

78 402

4 0 6 6 1

9089

7 9 7 5  

12 472

7 3 5 5 6 6  

6 0 3 5 6 4  

3 4 6 6 4 9  

1 987 995

4 2 4 4 4 8

91690

5 2 3 9 9

211902

Ausfuhr
444252 298746 364717 337578 433324 4988741

2 8 7 6 4 3  
6 4 8 7 0  

1 0 4 6 4  

1 4 6 1 8  

3 7 6 6 1  

130 509

7 8 7 2 6  

4  4 5 7  

4 5 2 8  

2 6  7 4 0  

26915

16  9 6 6  

2 8 2 5  

8 4 5

1 5 4 6 9 7

8 9 2 5 4

1 2 5 9 5

4 4 1 5

1 8 3 8 9

155373

8 9 1 9 4

5 6 9 4

6 7 0 3

4 2 7 6 1

24060

9 4 5 9

2 5 1 9

2 0 0 3

1 2 4  1 4 2  

1 3 3 2 9 2  

7 9 0 0 3  

1 1 4 0 0  

1 0 3 0 0  

1 1 2 2 3 9

9 8 1 5 0

4 8 1 6

9 8 6 6

3 3 9 7 7

63600

9 0 8 6

5 8 2 2

3 4 9 9 7

1 2 8 7 7 7  
8 5 4 1 4  

8 4 2 5 7  

1 4 5 4 2  

1 1 1 9 2  

126058

9 6 4 2 7  

1841 
1 1 8 1 6  
1 0 6 6 1  

84 038

2 5 8 4 0

2 6 0 9

4 7 6 8 7

2 3 2 1 8 0

8 4 2 1 8

8 6 4 2 7

2 0 3 8 0

1 0 1 1 9

132225

1 0 5  1 5 9  

3 6 8 7  

1 6 5 9 4  

4 1 2 0  

73471

3 5 0 4 1

2011
3 1 4 3 9

2 9 4 0 9 3 9  

9 1 1 4 4 9  

3 4 5 9 9 2  
1 6 7 6 8 0  

3 5 1 2 9 1  

1 629964

1 0 1 8 7 4 0  
5 1 6 9 1  

8 1 2 0 1  

3 0 5 4 3 8  

460 531

2 1 5 1 9 6  

3 5 5 5 8  
1 2 2 8 8 7

F T L I C H F S
Weltgewinnung an Nickelerz (Metallinhalt).

1937 

metr. t

1938 

metr. t

Britisches Weltreich:
Kanada ........................................... 102015 95 515
Indien (B u rm a ) .............................. 1 233 959
S ü d -R h o d es ien .............................. 4 76
Süd-Afrikanische Union . . . . — 45
A u s t r a l i e n ....................................... — 20

zus. 103 252 96615
Sonstige Länder:

Norwegen ....................................... 877 1 118
G riechenland .................................. 966
I t a l i e n ............................................... 63
R u ß l a n d ........................................... 2 032 2 540
Ä g y p te n ........................................... 14 33
Französ isch -M arokko ................. 254 321
Vereinigte S t a a t e n ..................... 199 377
B rasi l ien ........................................... 104
N e u - K a l e d o n ie n .......................... 11 278 12 497

zus. 15 792 18 289
Welt insges. 119044 114 904

Außenhandel der Schweiz  
in Eisenerz, Eisen, Stahl- und Eisenwaren.

1 Einschließlich geringer Mengen Rohbraunkohle. — 2 Nur Bunker
kohle für fremde Schiffe. — a Teilweise in der Summe berichtigt.

Einfuhr 
1938 1939 

t t

Ausfuhr 
1938 1939 

t t

E is e n e rz .............................. 50 205 56 079 133 998 171 279
Roheisen, Rohstahl . . . 98 561 154 805 958 724
Brucheisen und Alteisen 1 556 13 830 77 223 43 792
Rundeisen und W alzdraht 50716 92 517 154 43
F la c h e isen .......................... 19 600 28 877 13 10
P ro f i le isen ..........................
Eisen, gezogen oder ge 

45 261 58 330 62 23

walzt .............................. 6 457 9 542 2 244 1 973
Eisen- und Stahlbleche . 
Eisenbahnschienen

71 218 108 091 60 88

und -Schwellen . . . 29 284 36 334 61 9
Röhren .............................. 18 553 29 365 2 309 2 469
Guß- undSchmiedewaren 14 424 16 706 4 576 4 261

zus. 405 835 604 476 221 658 224 671

P A T E N T B E R I C H T
Gebrauchsmuster-Eintragungen1,

bekanntgemacht im Patentbiatt vom 18. April 1940.
5b. 1484 267. Robert Bosch GmbH., Stuttgart. Tragbares Gebläse,

besonders zur Lieferung von Spülluft bei Gesteinsbohrhämmern. 15.2.39.
10 b. 1 484 241. Ilse Bergbau-AG., Grube Ilse (N.-L.). Umschalt- 

vorrichtung an Brikettkühlrinnen. 13.1.37.
81e. 1 484071. Skip Compagnie AG., Essen. Füllort für Skipförder

anlagen. 12. 11. 38.
81 e. 1 484211. J. Pohlig AG., Köln-Zollstock. Trogförderer. 26.1.40.

Patent-Anmeldungen ’,
die vom 18. April 1940 an drei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentamtes ausliegen.
1 a. 33. S. 133055. Erfinder, zugleich Anmelder: Franz Sieferle, 

Lahr (B.). Verfahren zum Ausscheiden seltener Erdeil aus Marmor. 21.2.38.
5c. 9/10. M. 145104. F. W. Moll Söhne, Maschinenfabrik, Witten

(Ruhr). Eiserner Streckenausbau. 17. 5. 39.
10a. 18/01. S. 132123. Erfinder: Dipl.-Ing. Fritz Seidenschnur,

Wernigerode, und Dr. Fritz Winter, Berlin-Neukölln. Anmelder: Dipl.-Ing. 
Fritz Seidenschnur, Wernigerode, und Chemieprodukte KCL, Berlin-Britz 
Verfahren zur Verarbeitung von alkalischen oder alkalisierten Zellstoff- 
ablaugen oder von alkalischen Kochlaugen pflanzlicher Stoffe z B von 
Holz. 16. 5. 38.

35b. 5/01. D. 73599. Erfinder: Theo Post, Angermund (Bez
Düsseldorf). Anmelder: Demag AQ., Duisburg. Verholeinrichtung mit in 
der Mitte des Seilgeschirres angeordneter Verholtrommel in einem Trag
gehäuse; Zus. z. Pat. 682 551. 1.10.36.

1 Der Schutz von Gebrauchsmustern und Patentanmeldungen bzw 
Patenten, die nach dem 14. Mai 1938 angemeldet sind, erstreckt sich ohne 
weiteres auf das Land Österreich, falls in diesem Land nicht ältere Rechte 
entgegenstehen. Für früher angemeldete Gebrauchsmuster und Patent
anmeldungen erstreckt sich der Schutz nur dann auf das Land Österreich 
wenn sie am Schluß mit dem Zusatz »Österreich« versehen sind.

Sie.  51. Z. 24659. Erfinder, zugleich Anmelder: Wilhelm Zorn. 
Mülheim (Ruhr). Fördereinrichtung für Schüttgut im Sinne einer hin- und 
herbewegten Schüttelrutsche. 2. 7. 38.

81 e. 63. P. 76149. Erfinder: John Bibbv, Liverpool (England). An
melder: Europeesche Füller Vervoermaatschapplj N. V., Rotterdam. Zuteil
schnecke für mit Preßluft arbeitende Wcitförderanlagen. 27. 10. 37. 
Österreich.

e- 92. G. 93696. Gesellschaft für Förderanlagen Ernst Heckei mbH., 
Köln-Zollstock. Kreiselwipper. 9. 9. 36.

81 e. 106. N. 37391. Niederlausitzer Kohlenwerke, Berlin. Tiefbunker
anlage. 9. 11. 34.

Deutsche Patente.
(Von dem Lage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgemacht worden 
ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb deren eine Nichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben werden kann.)

l b  (1). 6S8939, vom 19. 2. 37. Erteilung bekannt
gemacht am 15. 2. 40. P h i l i p s  P a t e n t v e r w a l t u n g  
( 'mbH. in Be r 1 i n. V nierbrochen arbeitendes magnetisches 
l i l te r .  E rf inder:  Lambertus Hendrik  de Langen in Haren 
(Holland).

In einem Gehäuse, das einen Durchströmungskanal 
für das zu scheidende, magnetisierbare Teilchen von sehr 
geringer G röße enthaltende G ut bildet und aus einem ma
gnetisierbaren W erkstoff besteht, ist ein in der Ströniungs- 
richtung des Gutes liegender D auermagnet mit abgerundeter 
Poll lache angeordnet. Das G ehäuse und der Magnet bilden 
einen magnetischen Kreis, und das Scheidegut strömt in



4. Mai  1940 G l ü c k a u f 259

Richtung der Kraftlinien dieses Kreises an dem D auer
magneten entlang, wobei der M agnet die magnetischen 
Teilchen des Gutes festhält.  Der Teil des Gehäuses, der 
mit der abgerundeten  Polf läche des M agneten einen Luft
spalt bildet, kann so zu der abgerundeten  Polfläche 
verlaufen, daß der W inkel zwischen dem wirksamen 
Kraftfluß und der Strömungsrichtung des Gutes höchstens 
45°, vorzugsweise etwa 10°, beträgt.

l c  (5). 688940, vom 4. 2. 37. Erte ilung  bekannt
gemacht am 15. 2. 40. F r i e d .  K r u p p  G r u s o n w e r k  AG. 
in M a g d e b u r g - B u c k a u .  Schaum schw im m vorrichtung m it 
Rührwerk. Zus. z. Pat.  676009. Das Hauptpat.  hat angefan 
gen am 29. 9. 36. E rf in de r :  Dr.-Ing. G ottho ld  Quittkat, 
August Voegel in M agdeburg  und Franz  Schütze in G roß 
Ottersleben-Georgshöhe.

In dem von einer hohlen Welle getragenen, mit 
Kanälen, nach außen gebogenen Wurfschaufeln und einem 
unterhalb dieser Schaufeln mündenden Ansaugekanal für 
die Trübe versehenen Rührer der durch das H auptpatent 
geschützten Vorrichtung ist zwischen den Kanälen und  der 
hohlen Welle ein Rückschlagventil angeordnet. Dieses ver
hindert, daß beim Stillsetzen des Rührers durch einen 
plötzlichen Ausgleich zwischen den Spiegelhöhen der 
Trübe in der Schwimmzelle und im Rührer ein schädlicher 
Rückschlag eintritt.

5c ( l ü 10). 688942, vom 28. 8. 37. Erte ilung  bekannt
gemacht am 15. 2. 40. Diplom-Bergingenieur W a l t e r  
W i e b e c k e  in A l s d o r f  (Kr.Aachen).  V orrichtung zum  
reihenweisen Rauben von zweiteiligen G rubenstem peln. Der 
Schutz erstreckt sich auf das Land Österreich.

Bei reihenweise e ingebauten zweiteil igen G ruben 
stempeln, deren Teile in einem Schloß durch einen Raub
keil, der mit einer zum Einschieben eines Lösekeils 
dienenden Q uernut versehen ist, miteinander verspannt 
sind, ist der Lösekeil an einem Seil befestigt. Das Seil 
ist durch die Quernut des Raubkeils aller Stempel hindurch
gezogen. Die Q uernut der Keile ist so bemessen, daß 
in einer Reihe stehende Stempel nacheinander geraubt 
werden, wenn der Lösekeil mit Hilfe des Seiles nach
einander durch die Raubkeile aller Stempel hindurch
gezogen wird. Falls Stempel eingebaut sind, deren 
Teile in dem Stempelschloß durch drehbare Druckkörper 
(Schraubenbolzen, Exzenter o. dgl.) miteinander verspannt 
sind, wird an dem zum Rauben von in einer Reihe 
stehenden Stempeln dienenden Seil eine Zahnstange oder 
ein anderer Anschlagkörper befestigt. Zum Rauben der 
Stempelreihe wird dieser Körper mit Hilfe des Seiles nach
einander durch eine F üh ru ng  des Klemmschlosses aller 
Stempel hindurchgezogen, wobei er die D ruckkörper der 
Schlösser löst.

10b (602). 688943, vom 24. 5. 35. E rte ilung  bekannt
gemacht am 15. 2. 40. D e u t s c h e  E r d ö l - A G .  in B e r l i n -  
S c h ö n e b e r g .  Em ulsionen zum  Verbessern der Oberfläche  
von Braunkohlenbriketts . Zus. z. Pat.  687676. Das H aup t 
pat. ha t  angefangen am 12. 9. 34.

Die Emulsionen, mit denen bei Ausführung des durch 
das H auptpaten t geschützten Verfahrens jedes einzelne 
Brikett kurz nach dem Verlassen der Presse behandelt 
wird, sind aus nicht klebenden, schnell trocknenden 
Bitumina hergestellt , deren Erw eichungspunkt verhältnis
mäßig hoch, z. B. bei 45 bis 65° nach Krämer-Sarnow liegt, 
und deren Teilchen eine äußers t geringe G röße, besonders 
eine Größe von 1 — 2 u haben. Diese Forderungen  e r 
füllen hochschmelzende Braunkohlenteerpeche, Gemische 
von Krackrückständen und Extraktasphalten , d. h. von 
Teer-  und Mineralölerzeugnissen, die durch Behandlung 
bei höherer T em pera tu r  einen ungesättig ten  C harak te r  er
halten haben oder aus denen mit Hilfe selektiver Lösungs
mittel, wie verflüssigte schweflige Säure, Phenol u. dgl., 
die weniger gesättigten Anteile gew onnen w orden  sind.

Die Emulsionen können s tark  verdünnt sein, z. B. 
10 bis 15 o/o Bitumen enthalten, und  mit Paraffin  (bis zu 
2 o/o) versetzt sein. Die Emulsionen können bei einer etwas 
unter 100° liegenden Tem peratur mit einem W assergehalt 
von 40 bis 60 o/o hergestellt und vor dem Gebrauch auf 
85 bis 90 o/o W assergehalt verdünnt werden.

81 e (45). 688979, vom 30. 11. 37. Erteilung bekannt- 
gemacht am 15. 2. 40. L e o n h a r d  G i b b e l s  in D u i s b u r g -  
H a m b o r n .  S tu fen förderer fü r  steiles E infallen.  Zus. z. Pat. 
666308. Das Hauptpat. hat angefangen am 28. 5. 37. 
E rf inder:  Leonhard Gibbels in D uisburg-Hamborn und 
Gustav Oberbossel in Sprockhövel (Westf.) .  Der Schutz 
erstreckt sich auf das Land Österreich.

Der durch das Hauptpatent geschützte Förderer, der 
als Bremsförderer wirkt, hat auf einer in der Förder
richtung liegenden umlaufenden Welle angeordnete Brems
scheiben (Rückhalter) , die den W eg für das Fördergut 
abwechselnd sperren und freigeben. Um zu verhindern, daß 
die Scheiben sich verklemmen, um die Kohle beim 
Abwärtsfördern weitgehendst zu schonen sowie um ein 
gutes Anpassen des Förderers an die Betriebs- und Arbeits
verhältnisse zu ermöglichen, sind die Bremsscheiben (Rück
halter) gemäß der Erfindung in einer bekannten seitlich 
ausladenden Rinne, einer Winkelrinne, angeordnet. Die 
Scheiben (Rückhalter) sind dabei so auf der Welle be 
festigt, daß ihre das Sperren des W eges des Fördergutes 
hervorrufende Drehverstellung nach der offenen Seite der 
Förderrinne erfolgt. Der Abstand zwischen dem Umfang 
der Scheiben und der Förderrinne kann von einem in der 
Drehrichtung der Scheiben vor deren unterem Scheitel 
liegenden Punkt aus nach der offenen Seite der Rinne 
hin zunehmen, und die Scheiben können zur Verringe
rung des Kraftbedarfs des Förderers geknickt oder ge 
w ölbt sein. Ferner können die Teile der die Scheiben 
tragenden Welle nur an einer Stelle in dem zugeordneten 
Rinnenabschnitt gelagert und durch Kupplungen mitein
ander verbunden sein, die eine Winkelverstellung der Teile 
gegeneinander zulassen. Endlich können die Schüsse der 
Rinne außer mit einem das Lager für die Welle tragenden 
Arm mit einem Arm versehen sein, der sich zur Aufnahme 
des Lagers für den den Schüssen benachbarten Teil der 
Welle verwenden läßt, wenn ein Schuß der Rinne zum 
seitlichen Austragen des Fördergutes entfernt wird.

81 e (58). 688980, vom 26. 10. 38. Erte ilung  bekannt
gemacht am 15. 2. 40. F l o t t m a n n  AG. in H e r n e .  
Rutschenstuhl. E rf inder:  Mathias Kolenda in Essen- 
Altenessen.

Die die beiden Laufbahnen der Kugeln oder Rollen 
des Stuhles verbindende Platte  o. dgl. ist mit einem das 
Auflager auf dem Liegenden bildenden ringförmigen Wulst 
versehen, in dessen Mittelpunkt eine den D rehpunkt des 
Stuhles bildende, nach unten vorspringende Spitze an
gebracht ist. Infolgedessen wird der Stuhl durch die 
Rutsche selbsttätig so eingestellt, daß seine Laufbahnen 
parallel zu den Laufbahnen der Rutsche verlaufen.

81 e (134). 689052, vom 1. 4. 37. E rte ilung bekannt
gemacht am 22. 2. 40. Dr.-Ing. G e r h a r d  S e e g e r  in 
B e r l i n - L a n k w i t z .  Flachschieberverschluß fü r  Bunker 
u. dgl. Der Schutz erstreckt sich auf das Land Österreich.

Zwischen dem Flachschieber und dem Auslaufstutzen 
des Bunkers ist ein die Bildung einer Schüttgutböschung 
gestattender Ringraum angeordnet, der durch einen lose 
auf dem Schieber aufliegenden, gegenüber diesem in der 
Höhen- und der Seitenrichtung beweglichen Ring begrenzt 
ist. Der Ring kann mit dem Auslaufstutzen nachgiebig 
verbunden sein, und die innere Fläche des Ringes kann 
nach dessen Auslaufende hin konisch zulaufen. Falls der 
Schieber im Querschnitt U-förmig ist, können seine Seiten
w ände mit Aussparungen versehen sein, die zwischen dem 
Ring und dem Schieber hindurchgetretenes G ut den Aus
tr i t t  aus dem Verschluß gestatten.

B U C H E R S C H A U
Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für E isen

forschung zu Düsseldorf. Hrsg . von Friedrich K ö r b e r .  
Bd. 21. Lfg. 1 - 2 3 .  Abhandlungen 3 6 6 - 3 9 0 .  351 S. mit 
Abb. D üsse ldorf  1939, Verlag Stahleisen m bH . Preis 
des vollständigen Bandes in Heften  33 31M, geb. 36 9UI.

D er größ te  Teil der im 21. Bande mitgeteilten U nter 
suchungen be tr if f t  metallkundliche Dinge und F ragen  der 
M ateria lp rüfung , wie z. B. Austenitzerfall eines Vanadium
stahles; Zur  F rage  der Primärkris ta llisation des Stahls; 
U nterkühlbarkeit und  Keimbildung im flüssigen Zustande;
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Zur Frage des Dauerbruchs; Einfluß des Abschreckungs
mittels auf die H ärtungsvorgänge ; Zugdruck-Biege- und 
Verdrehwechselbeanspruchung an Stahlstäben; Einfluß der 
Abkühlungsgeschwindigkeit auf die Umwandlungen und 
Härtevorgänge der Chromstähle; H ärtep rü fung  und Zer
reißversuche an legierten Stählen bei tiefen Temperaturen. 
Eine Anzahl anderer Arbeiten behandeln neue P rü fungs 
verfahren, z.B.Magnetisches Verfahren zur P rü fung  des Ver
gütungszustandes fertiger Werkstücke; Elastische Anisotro
pie und röntgenographische Spannungsmessung; Bestim
mung des Spannungszustandes aus einer einzigen Röntgen
aufnahme; Spektralanalytische Bestimmung von Elementen 
im Funken durch unmittelbare photoelektrische Messung von 
Linienintensitäten. Mit praktischen Fragen des Walzwerk
betriebes befassen sich die Abhandlungen über W arm walz
versuche an Kohlenstoffstahl und legierten Stählen sowie 
das Voreilen bei Warmwalzversuchen. Den Eisenhütten
betrieb haben ebenfalls einige Aufsätze zum Gegenstand. 
H ier ist besonders zu erwähnen der wertvolle Bericht von 
O e l s e n  und M i d d e l  über die Entschwefelung des Roh
eisens mit Alkalien, in dem auf G rund  einwandfreier Ver
suche verschiedene Fragen, über die bisher recht gegen
sätzliche Auffassungen herrschten, zum Teil in Widerspruch 
zur herrschenden Ansicht, geklärt w erden; Vermeidung von 
Manganverlusten beim Siemens-Martinverfahren; Gewin
nung manganreicher Schlacken. Umsetzungen des Eisen
sulfids mit Oxyden, Karbonaten usw. bei G egenwart von 
Kohlenstoff. Auch der Erzaufbereitung ist eine Abhandlung 
gewidmet: Magnetische Eigenschaften von geröstetem Spat
eisenstein und ihre Verbesserung durch veränderte Röst
bedingungen.

Der Inhalt des 21. Bandes ist wieder äußerst viel
seitig. Über die Gediegenheit der einzelnen Untersuchungen 
braucht nichts mehr gesagt zu werden, dafür  bü rg t der 
Name des Eisenforschungs-Instituts . B. N e u m a n n .

Dampfkesseleinmauerungen. Von Dipl.-Ing. Rudolf R a s c h .
40 S. mit 29 Abb. Berlin 1939, VDI-Verlag GmbH.
Preis geh. 2,50 91M, fü r  VDI-Mitglieder 2,25 3tM.
In diesem Büchlein hat der Verfasser, wie er in seinem 

Vorwort ausführt,  kurz alles zusammengefaßt, was fü r  den 
Bau und Betrieb von Einmauerungen wissenswert ist. Zu
nächst werden dem Betriebsmann und  Ofenbauer die 
grundlegendsten Kenntnisse über feuerfeste Baustoffe 
vermittelt und  dann Hinweise fü r  zweckentsprechende 
Verwendung der Baustoffe in Kesselausmauerungen bei 
Berücksichtigung der konstruktiven Gesichtspunkte ge
geben. Schließlich gibt der Verfasser nützliche Fingerzeige 
für  die U nterhaltung und Instandsetzung von Ein
mauerungen.

Das Büchlein, das ausschließlich fü r  die Praxis 
bestimmt ist, dürf te  vom Betriebsmann und  Ofenbauer 
wegen seiner kurzen und  leicht verständlichen Dar
legungen begrüßt werden. Über diese Vermitt lung von 
Kenntnissen hinaus ist es durchaus geeignet,  zu einer 
weiteren Verständigung zwischen Herstellern und Ver
brauchern von feuerfesten Baustoffen beizutragen, so daß 
seine weitgehende Verbreitung wünschenswert erscheint.

K s in s i k .

Die feste Kohlensäure (Trockeneis). Herstellung und Ver
wendung. Von Dr.-Ing. J. K u p r i a n o f f ,  Stuttgart.
102 S. mit 20 Abb. S tu ttgart 1939, Ferdinand Enke.
Preis geh. 8 3tM.
Seit etwa 15 Jahren w ird  zumal in Amerika die 

industrielle Herstellung von fester Kohlensäure in zu
nehmendem Maße betrieben, so daß sich die Behandlung 
dieses Stoffes in Buchform durchaus rechtfertigt. Der Ver
fasser erörtert nach Besprechung der thermischen Eigen
schaften der festen C 0 2 die Gewinnung der gasförmigen 
Phase, aus der die feste Phase erhalten wird, und zwar 
mit Hilfe von Gärungsprozessen, Abfallgasen der Kalk
brennereien und der chemischen Industrie, Verbrennungs
gasen von Koks und anderen Brennstoffen sowie aus 
natürlichen C 0 2-Quellen.

Weiterhin werden die Grundlagen der Herstellung 
fester C 0 2, die Verfahren ihrer Flerstellung, das Pressen 
und  Sägen fester C O a sowie die Speicherung von C 0 2 und 
der Versand fester C 0 2 eingehend geschildert. Das Kapitel 
»Verwendung von fester Kohlensäure« unterrichtet in 
fesselnder Weise über die Wichtigkeit dieses Stoffes auf 
dem Gebiete des Kühlens (z. B. Eiskrem, Beförderung von 
Fleisch, Fisch, Obst,  Gemüse), der Medizin, des chemischen 
Laboratoriums, in der W erkstatt  usw. Nach gründlicher

Erläu te rung  der  Wirtschaftlichkeit der  H ers te llung  von 
fester C 0 2 gibt der Verfasser noch einen Überblick über 
die Patentschriften ihrer H erste llung  und Verwendung in 
Deutschland, England, Frankreich, Schweiz und den Ver
einigten Staaten.

Das Buch w ird  auch in den Kreisen des Kohlen
bergbaues mit seiner vielfachen E rzeugung  von gas
förmiger C O s Beachtung und Anklang finden.

W i n t e r .

Völkische Arbeitseignung und Wirtschaftsstruktur. Von
Hermann T e x t o r .  H erausgeber:  Forschungs-Institut 
fü r  Arbeitsgestaltung, fü r  Altern und Aufbrauch e.V., 
F rankfu rt  (Main). 131 S. Berlin 1939, Wilhelm Lim- 
pert . Preis geb. 3,80 JIM.
Die völkische Arbeitseignung w ird  weitgehend von 

Rasse- und Stammeseigentümlichkeiten beeinflußt, wobei 
der gesamte Körperbau, die Beschaffenheit der Organe 
und ihr Zusammenspiel, der  seelische Gleichgewichts
zustand und die geistige Entwicklung des einzelnen von 
ausschlaggebender Bedeutung sind. W enn nun die Arbeits
weise in der neuzeitlichen W irtschaft den naturgegebenen, 
also körperlichen, geistigen und  seelischen Eigenarten des 
deutschen Menschen entspricht, kann der  einzelne die Auf
gaben übernehmen, zu denen er sich innerlich hingezogen 
fühlt. Das Kernproblem ist daher die richtige Berufs
findung.

Nach den gemachten Angaben deckt sich jedoch die 
berufliche S truktur der W irtschaft nicht mit der  erbbiolo
gischen Zusammensetzung des Volkskörpers. Da der vom 
Nationalsozialismus vertretene Leistungsgedanke im prak
tischen Leben auch noch immer m ehr zur Anwendung 
kommen wird, w ird  eben derjenige, der  nicht Facharbeiter 
werden kann, weil keine Lehrstelle vorhanden ist, Unter
offizier in der W ehrmacht oder F ü h re r  im Reichsarbeits
dienst. Damit tr i t t  der Z ustand ein, daß die Wirtschaft 
genügend Facharbeiter haben wird , ihr jedoch die an- und 
ungelernten Arbeitskräfte fehlen.

Im Zuge dieser Entwicklung erg ib t  sich deshalb für 
die Wirtschaft die große Aufgabe, d e ra r t  fü r  Umgestaltung 
des technischen Produktionsvorganges Sorge zu tragen, 
daß die menschliche Hilfsarbeit bis zu dem durch die 
völkische Arbeitseignung bedingten Maß von der Maschine 
übernommen wird. An einigen bemerkenswerten Beispielen 
wird diese Entwicklung im Braunkohlentagebau und in 
der Maschinenindustr ie gezeigt.

Das Buch dürf te  in der Handbücherei keines deutschen 
Wirtschaftsführers und deutschen Konstrukteurs fehlen; 
denn ehe der Konstrukteur eine Maschine entwirft, sollte 
er sich fragen, ob er an dieser Maschine sein Leben lang 
arbeiten möchte. A. K a i s e r ,  Bochum.

P E R S Ö N L I C H E S
Der Vorstand des Bergamts Zwickau, Regierungs

bergrat W e i s e ,  ist an das Bergamt Dresden abgeordnet 
worden.

Die Bergassessoren T e i c h  e r  und K ü h n  beim Ober
bergamt Freiberg sind zu Regierungsbergräten ernannt 
worden.

Eingestellt w orden  sind:
der Dr.-Ing. von H o c h s t e t t e r  als technisch-wissen

schaftlicher Hilfsarbeiter bei der Bergwirtschaftsstelle des 
Oberbergamts zu Freiberg,

der Bergreferendar G r e s s m a n n  als technisch-wissen
schaftlicher H ilfsarbeiter  beim Bergamt Dresden.

Der Bergdirektor Dipl.-Ing. T r e p p s c h u h  ist als 
Technischer D irektor bei der Direktion der Staatlichen 
Kalk- und H arts te inwerke  in Dresden an Stelle des aus
geschiedenen D irektors  Dipl.-Ing. F e s t  angestellt worden.

Gestorben:
am 11. Februar in F re iberg  der konz. Markscheider 

Regierungsbergrat i. R. H erm ann T e g e l e r  im Alter von 
64 Jahren,

am 25. Februar in Schmiedeberg der Betriebsleiter der 
Betr iebsabteilung Kupfergrube Sadisdorf und Grube 
T annenberg  der Sachsenerz-Bergwerksgesellschaft mbH. 
in Freiberg, Dr.-Ing. E rns t  M e y e r ,  im Alter von 40 Jahren.


