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Die Lagerung von Steinkohle unter Wasser und die Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens.
V on B ergreferendar

Die ü b lich e  A rt, g rö ß e re  K o h le n v o rrä te  zu  h a lte n , is t, 
die K oh le  in  n ie d r ig e n  B a n se n  o d e r  z u  m e h r o d e r  w en iger 
hohen H a ld e n  g e s tü rz t  u n te r  fre iem  H im m el o d e r  im  
Schutze e ines S c h u p p e n s  au fz u b e w a h re n .

Bei d iese r A r t  d e r  L a g e ru n g  is t  d ie  K o h le  e in e r V  e r t-  
v e rm in d eru n g  a u sg e se tz t , d e re n  w esen tlich e  L  rsach en  
folgende s in d : e in e rse its  p h y s ik a lis c h e  u n d  chem ische
V orgänge, n ä m lic h  E n tg a s u n g  u n d  je n e  E rsc h e in u n g e n , 
die m an  u n te r  d em  B eg riff  V e rw itte ru n g  z u sa m m e n fa ß t, 
a n d e rse its  m ech a n isch e  E in w irk u n g e n , n ä m lic h  da^ S tü rz e n  
der K ohle, d as  zu Z e rk le in e ru n g  d e r  S tü c k e  u n d  zu
G ru sb ild u n g  fü h r t.

E in  w e ite re r  se h r  e rh e b lic h e r  N a c h te il  d iese r A rt der 
L ag e ru n g  b e s te h t d a rin , d a ß  d ie  \  e rw itte ru n g sv o rg ä n g e  
u n te r  U m s tä n d e n  z u r  S e lb s te n tz ü n d u n g  des B re n n s to l e=> 
fü h ren  k ö n n e n ; die F u r c h t  v o r  d en  G e fa h re n  u n d  V e rlu s te n  
d er S e lb s te n tz ü n d u n g  z w in g t w ie d e ru m  z u r  B e sc h rä n k u n g  
der g e lag e rten  M enge a u f  e in  gew isses H ö c h s tm a ß  unc 
v e rb ie te t , d ie  G röße  des L a g e rs  n u r  n a c h  R ü c k s ic h te n  
der W ir ts c h a f tl ic h k e i t u n d  Z w e c k m ä ß ig k e it zu  bem essen .

D iese S c h ä d ig u n g e n  u n d  M iß h e lh g k e ite n  w er d en  in s 
g e sa m t v e rm ied en , w e n n  d ie  K o h le  n ic h t  a n  d e r  L u it ,  
so n d e rn  u n te r  W a sse r g e la g e r t w ird .

M an h a t  d a h e r  des ö f te rp  v o rg esch lag en , d iese  M ethode 
fü r  d ie  P ra x is  n u tz b a r  zu  m a c h e n . A b e r v on  e i n e m

K u r t  S e i d l ,  B reslau.
F a lle  in  d e r n eu en  W e lt ab gesehen , is t es b ish e r noch  
zu  k e in e r b e m e rk e n sw e rte n  A u sfü h ru n g  g ekom m en . M an 
sch eu te  im  a llg em ein en  die K o s te n  e in e r d e ra r tig e n  A nlage, 
d e ren  R e n ta b i l i tä t  —  b e g rü n d e t in  d e r v e rm ied en en  
E n tw e r tu n g  d e r K o h le n b e s tä n d e  —  d och  n ic h t a u s re ic h e n d  
g es ich e rt sch ien .

N ach fo lg en d  soll ein iges M a te ria l b e ig e b ra c h t w erd en , 
d a s  v ie lle ich t z u r  K lä ru n g  d iese r F ra g e  b e itra g e n  k a n n .

E s  w ird  z u n ä c h s t fe s tzu ste llen  sein , in  w elcher A rt 
u n d  in  w elchem  U m fan g  d ie  K o h le  bei L a g e r u n g  a n  d e r  
L u i t  e ine  W e rtv e rm in d e ru n g  e rle id e t, u n d  so d an n , w elche 
E rfa h ru n g e n  m a n  im  G eg en sa tz  d a z u  m it u n t e r  \ \  a s s e r  
a u fb e w a h rte r  K o h le  g e m a c h t h a t ,  u n d  w elche  w e ite rn  
b e so n d e m  V o rte ile  d a m it v e rk n ü p f t  se in  k ö n n e n . Z um  
S ch lu ß  is t  zu  zeigen, w elche  w i r t s c h a f t l i c h e n  u n d  
t e c h n i s c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  für  d ie  L a g e ru n g  
u n te r  W a sse r b e s teh en , u n d  d a ra n  a n sc h lie ß e n d , ob  ü b e r 
h a u p t  u n d  so d a n n  in  w elchem  F a lle  e in e  R e n t a b i l i t ä t  
d ieses V e rfah ren s  zu  e rw a r te n  is t.

I. L a g e r u n g  d e r  K o h l e  a n  d e r  L u f t .

D ie K o h le  is t  e in  le ic h t v e rle tz lic h e r  S to ff  u n d  d en  
E in w irk u n g e n  ch em isch er, p h y s ik a lisc h e r  u n d  m e c h a 
n isc h e r  E in flü sse  u n te rw o rfe n .
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Die Wirkung der Atmosphärilien insbesondere kommt 
einmal in einer langsam fortschreitenden Wertverminde
rung der Kohle hinsichtlich ihres Gebrauchwertes zum 
Ausdruck, nämlich in einer Einbuße an Heiz-, Vergasungs
und Verkokungswert sowie an Nebenprodukten, sodann 
aber auch in einer plötzlichen Wertvernichtung großem 
Umfanges im Falle einer Selbstentzündung des Lagers.

Es wird also zunächst von der Verminderung des 
Gebrauchwertes und ihrem Umfang und dann von der 
Selbstentzündung und ihrer Verhütung zu sprechen sein.

Grundlegend für die heutigen Anschauungen über die 
Veränderungen physikalisch-chemischer Art, denen die 
Steinkohle ausgesetzt ist, wenn sie dem Zusammenhänge 
ihres unterirdischen Lagers entrissen wird, sind die Arbeiten 
von Richters1. Sie geben vollkommene Aufklärung über 
alle hier interessierenden Vorgänge. Spätere Unter
suchungen von Forschern stellen nur mehr oder 
weniger wesentliche Erläuterungen und Ergänzungen 
dieser Arbeiten dar.

Steinkohle absorbiert in der Berührung mit atmosphä
rischer Luft begierig Sauerstoff. Diese Verdichtung von 
Sauerstoff an der Oberfläche ist einerseits mit Wärme
entwicklung verbunden, anderseits bedingt sie anfänglich 
eine schnelle Gewichtzunahme der Kohle. Zum Teil 
tritt der Sauerstoff unmittelbar in das Gefüge der Kohle 
ein, zum Teil bewirkt er chemische Umsetzungen, die 
zur Bildung von Wasser und Kohlensäure führen und 
gleichfalls mit Wärmeentwicklung verbunden sind.

Eine relativ große Oberfläche begünstigt naturgemäß 
die Sauerstoffabsorption. Daher sind die Stückkohlen 
der Verwitterung weniger leicht zugänglich als die feinem 
Sortimente und besonders der Kohlengrus. Dazu 
kommt, daß nach Richters Grus an sich Sauerstoff stärker 
absorbiert als stückige Kohle.

Weiterhin ruft schon eine geringe Temperatursteigerung 
eine beträchtliche Beschleunigung des Umsetzungsprozesses 
hervor, gleichgültig ob die höhere Temperatur durch die Ab
sorption und die anschließende langsame Verbrennung 
selbst oder durch Wärmezufuhr von außen verursacht ist.

Dementsprechend darf man erwarten, daß die gleiche 
Kohle sich verschieden verhalten wird, jenachdem 

1 Dinglers Journ. 18fi8, S. 190 n. 398, 1870, S. 366.
sie

locker o d e r d ic h t g e s ta p e lt w ird , ob  sie in  w a rm e m  oder 
k a lte m  K lim a  la g e r t, im  F re ien , in  e in em  Schuppen 
o d er a u f  e in em  D am p fe r , d essen  T e m p e ra tu r  m an  im 
a llgem einen  a u f  5° C ü b e r  A u ß e n te m p e ra tu r  sc h ä tz e n  kann.

Ü b e r den  E in f lu ß  d e r F e u c h tig k e it  u n d  d e r Schw efel
v e rb in d u n g en  a u f  d ie  Z e rse tz u n g  soll im  Z usam m en h an g  
m it d er F ra g e  d e r S e lb s te n tz ü n d u n g  g esp ro ch en  w erden.

D ie V e rä n d e ru n g  d e r  K o h le  w ä h re n d  d e r L agerung  
fin d e t n u n  z u n ä c h s t ih re n  A u sd ru c k  in  e in e r V erm inderung  
des H e i z w e r t e s ;  d en n  d ie  K o h le  is t a b so lu t u n d  re la tiv  
an  S au e rs to ff  re ich e r, a n  K o h le n s to ff  u n d  W assersto ff 
h ingegen  ä rm e r  gew orden .

D ie K oh le  b ü ß t  fe rn e r an  V e r g a s u n g s w e r t  (Aus
b rin g en  an  D es tilla tio n sg asen ) u n d  V e r k o k u n g s w e r t  
ein. So k a n n  m a n  beisp ie lw eise  d u rc h  fo rtgese tz tes 
E rh itz e n  d e r K o h le  a u f  100° C, a lso  d u rc h  besch leu
n ig te  O x y d a tio n , d iese W e rte  so v e rr in g e rn , d a ß  ü b e rh au p t 
kein  zu sa m m e n g e b a c k e n e r  K o k s  m e h r  e n ts te h t ,  u n d  daß 
d as  e rzeu g te  G as, g rö ß te n te ils  a u s  W a sse rs to ff  bestehend , 
o hne  le u c h te n d e  F la m m e  b r e n n t .1

D as v e rm in d e r te  A u sb rin g en  a n  N e b e n p r o d u k t e n ,  
d as  als le tz te  F o lg ee rsch e in u n g  d e r  V e rw itte ru n g  noch 
in  F ra g e  k o m m t, b e d e u te t  p ro z e n tu a l d en  em p find lich sten  
V erlu s t an  W e rt d e r K oh le .

D as F re iw e rd en  v on  W asse r u n d  K o h le n sä u re  w irk t der 
G ew ich tzu n ah m e  d u rc h  d ie  S a u e rs to ffa b so rp tio n , die u n 
m itte lb a r  n ach  d e r F ö rd e ru n g  a m  b e tr ä c h tl ic h s te n  is t, e n t
gegen. D er U m fan g  ab e r, d en  b e id e  P ro zesse  annehm en  
u n d  die G esch w in d ig k e it, m it d e r  s ich  d iese Prozesse 
absp ie len , is t je  n a c h  d e r  A rt d e r K o h len  g a n z  verschieden.

D as G leiche g ilt v o n  e in em  w e ite rn  E n tw e r tu n g s 
vo rg an g , dem  d ie  K o h le  n e b e n  d e r  V e r w i t t e r u n g  noch 
au sg ese tz t is t, d e r E n t g a s u n g ,  d. h. d em  F re iw erden  
eines T eiles ih re r  flü ch tig en  B e s ta n d te ile . G leich  der 
V e rw itte ru n g  b e d in g t d ie  E n tg a s u n g  e ine  G ew icht
v e rm in d e ru n g :' a b e r  a n d e rs  a ls  be i d ie se r s in d  die e n t
w eichenden  G ase k e in  P ro d u k t , so n d e rn  e in  b loßes E d u k t.

B ro o c k m a n n  u n te r s u c h te  d ie  H a u p ta r t e n  w estfälischer 
K oh le  sow ie so lche au s  ä n d e rn  S te in k o h le n re v ie re n  im 
V ak u u m  bei 10 0°  C. D ie n a c h fo lg e n d e  T ab e lle  is t dem 
S am m elw erk  B d. V I, S. 8 u n d  11 e n tn o m m e n .

1 Richters, Z. D. Ing. 1907, S. 755.
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Die en tw ick e lte  G asm en g e  g ib t e in  M aß fü r  d ie  g rö ß ere  
oder geringere  N e ig u n g  e in e r K o h le n so r te , d ie  e in g e 
sch lossenen G ase (in d e r  H a u p ts a c h e  M eth an ) fre izugeben  
oder fe s tz u h a lte n . D ie g a sre ich en  G asflam m - u n d  G as
kohlen  b e w a h re n  im  a llg em ein en  ih re n  G e h a lt m it  g rö ß e re r 
Z äh igkeit a ls d ie  g a s ä rm e m  K o k sk o h len , d ie  a m  le ic h te s 
ten  en tg a se n  u n d  d e m e n tsp re c h e n d  d ie  s tä rk s te  Ge
w ic h tv e rm in d e ru n g  zu  v e rze ich n en  h ab en .

D u rch  Z e rk le in e ru n g  d e r  K o h le  w ird  d ie  E n tg a s u n g  
au ß e ro rd e n tlic h  b e g ü n s tig t . F a lls  n ic h t e tw a  d ie  K oh le  
frisch g e fö rd e rt is t, k o m m t d ie  G asen tw ick lu n g  a u s  den  
g röbern  S tü c k e n , v e rg lich en  m it d e rjen ig en  a u s  d er 
s tau b fö rm ig en  K oh le , fa s t g a m ic h t in  F ra g e .1

G leich  d e r S a u e rs to ffa b so rp tio n  is t  d ie  E n tg a su n g  
bald  n a c h  d e r F ö rd e ru n g  a m  u m fa n g re ic h s te n , u m  d a n n  
ziem lich  ra sch  ab zu n e h m e n . D ie g le iche  E rfa h ru n g  k a n n  
m an  a u f  d en  K o h len sch iffen  m ach e n . D ie  A u ss trö m u n g  
des G rubengases f in d e t g an z  ü b e rw ieg en d  e tw a  in n e rh a lb  der 
e rs ten  zehn  T ag e  s t a t t ; d iese F r i s t  g ilt n a c h  L e w e s2 fü r die 
K o h len d am p fe r a ls  d ie  Z e it d e r  g rö ß te n  E x p lo s io n sg e fah r .

D ie fre iw e rd en d en  G ase  s in d  in  d e r  H a u p ts a c h e  M e th an  
und  in  seh r s ta rk  w ech se ln d e r M enge K o h le n sä u re ; u n te r 
geo rdne t k ö n n e n  a u c h  K o h le n o x y d , h ö h e re  K o h len w asse r
stoffe und , w as b e m e rk e n sw e rt is t ,  S tic k s to ff  a u f tre te n . 
G leich d e r  V e rw itte ru n g  b e d e u te t a lso  d ie  E n tg a su n g  
eine V e rm in d e ru n g  des H eiz - u n d  \  e rg asu n g sw erte s . 
E benso  h a t sie bei d en  K o k sk o h len  eine  V e rrin g e ru n g  
der B ack fäh ig k e it im  G efolge, d ie  e rfa h ru n g sg e m ä ß  m it 
ab n eh m e n d em  G a sg e h a lt g an z  b e tr ä c h tl ic h  h e ru n te rg e h t , 
sow ie sch ließ lich  e ine  E in b u ß e  a n  N e b e n p ro d u k te n . 
Im m erh in  is t d ie  W e rt V erm in d eru n g  d u rc h  E n tg a su n g , 
verg lichen  m it d e rje n ig e n  d u rc h  V e rw itte ru n g , n u r  v on  
neb en säch lich e r B e d e u tu n g .

W as den  U m fa n g  des be i d e r  L a g e ru n g  sich  a b sp ie le n 
den  E n tw e rtu n g sp ro z e sse s  a n g e h t, so ll n a c h s te h e n d  eine 
R eihe v o n  U n te rs u c h u n g e n  u n d  B e o b a c h tu n g e n  m itg e te il t  
w erden, d e ren  G e g e n s ta n d  m e is t o b ersch lesisch e  u n d  
englische, g e leg en tlich  a u c h  fran zö sisch e , w estfä lisch e  u n d  
am erik an isch e  K o h le n p ro b e n  w a ren . D e r W e r t diesei 
A ngaben  is t h a u p ts ä c h lic h  d a r in  zu  e rb lick en , d a ß  sie e ine 
D ars te llu n g  d av o n , w ie s ich  in  e in igen  b e s tim m te n  F ä llen  
d er V e rw itte ru n g sp ro z e ß  a b g e sp ie lt h a t ; sie g eb en  so m it 
eine V o rs te llu n g  d a v o n , w e lch en  L m fa n g  d e r  E n tw e r tu n g s 
vo rgang  h in  u n d  w ied e r e rre ic h t, u n d  in  w e lch e r G a n g a rt 
e r v o rw ä rts  zu  sc h re ite n  v e rm ag . L ed ig lich  u n te r  d iesem  
G es ic h tsp u n k te  s in d  sie  h ie r  w ied e rg eg eb en  w o rden , 
ohne d a ß  d a m it e tw a  fe s te  N o rm e n  a u fg e s te llt w erd en  
sollen. K o h le  a u s  v e rsc h ie d e n e n  R ev ie re n , a u s  v e r
sch iedenen  F lö z h o r iz o n te n  bezw . F lö zen  p fleg t jew eils 
an d ere  B esch a ffen h e it u n d  Z u sa m m e n se tz u n g  a u fz u w e ise n ; 
selbst in n e rh a lb  e ines F lö ze s  ä n d e r t  sie h äu fig  ih ie n  
C h arak te r.

• So w enig  w ie d u rc h  g le iche  H e rk u n f t  is t d u rc h  g le ich 
artig e  chem isch e  Z u sa m m e n se tz u n g  e tw a  a u c h  g leiches 
chem isches u n d  p h y s ik a lisc h e s  \  e rh a l te n  b e g rü n d e t u n u  
um g ek eh rt. K ä n n e lk o h le  u n d  A n th ra z i t  ze ich n en  sich  
beide d u rc h  g e rin g en  G e h a lt a n  h y g ro sk o p isc h e m  \ \  asse r 
u n d  d u rc h  g ro ß e  V e rw itte ru n g s b e s tä n d ig k e it  a u s ,  d ab e i 
is t jen e  eine  d e r  g a s re ic h s te n , d iese  d ie  g a sä rm s te  allei 
K o h len so rten .

1 Z. angew. Ch. 1908, S. 1068.
5 Fischer, Technol. d. B rennst. I, S. 591.

Die beiden genannten Kohlenarten können aber 
zugleich als Beispiel dienen, wie gleichartige Struktur und 
gleiches physikalisches Verhalten in einer Beziehung 
dasselbe auch in einer ändern ähnlichen Beziehung 
bedingen.

So gibt die Hygroskopizität der Kohle, d. h. das Maß 
ihrer Neigung, in lufttrocknem Zustand aus einer bei 
gewöhnlicher Temperatur mit Wasserdampf gesättigten 
Atmosphäre Wasser aufzunehmen, gleichzeitig auch einen 
Anhalt zur Beurteilung ihrer Absorptionsfähigkeit für 
Sauerstoff, also ihrer Neigung zur Verwitterung.1

Für den Gehalt der Kohle an hygroskopischem Wasser 
aber lassen sich wenigstens in großen Zügen Richtlinien 
angeben. Mit dem Fortschreiten des Kohlebildungspro
zesses, also im allgemeinen mit zunehmendem geologischen 
Alter der Schichten, nimmt die Hygroskopizität ab; die 
gasreichen Kohlen sind somit hygroskopischer als die 
gasarmen.

So kann man nach Broockmann2 als mittlern Geiialt 
der westfälischen Kohle an hygroskopischem V asser 
annehmen:

Gasflammkohle . . . .  =  bis 4 p C t 
Gaskohle .. 3
K okskohle =  „ 2
M a g e r k o h le  =  ,, 1
A n th r a z it  =  „ % ..

Die weiter unten in Tabelle 3 gemachten Angaben 
über den Gehalt an hygroskopischem Wasser der ober
schlesischen Kohlen besitzen keinen Vergleichwert, denn 
die Feststellungen beziehen sich nicht auf gleiche Tem
peratur und gleichen Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre.

Im allgemeinen ist die oberschlesische Kohle reich an 
hygroskopischem Wasser (4— 10 pCt). Geringer ist die 
Hygroskopizität bei den im L mbildungsprozeß am 
weitesten fortgeschrittenen Fettkohlen der Königin Luise- 
Grube, noch geringer bei den stark backenden Kohlen 
aus dem mährisch-ostrauischen Revier. Die nieder
schlesische Kohle steht wie in anderer, so auch in dieser 
Beziehung der westfälischen am nächsten.

Vom Gehalt der Saarkohle an hygroskopischem 
Wasser gibt die folgende Zusammenstellung ein Bild."

H öchster N iedrigster M ittlerer 
Wassergehalt in pCt

5 ,8 6  5 ,6 0  5 ,7 2
7 ,4 4  3 ,1 0  4 ,8 3
5 ,37  2 ,3 4  3 ,57
4 ,2 0  1 ,24  2 ,0 6

F ü r  einige Sorten e n g lis c h e r  G a sk o h len  unmittelbar 
vom Dampfer gibt die Gasanstalt Königsberg (Jahres
bericht 1904/5 und 1905/6) folgende Zahlen an:

N ew -L ev erso n  (05) . . . .  1,76— 2,79 pCt
N ew -L ev erso n  (06) . . . .  0,78— 2,15 p C t
L a m b t o n ............................... 0,44— 2,94 pCt
W e a r m o u th ..........................  1,83— 2,89 pCt
P e la w -M a in ..................................  0.93— 2.30 pC t

'v e rg l . R ich ters, Z. B. H . S. IX .
„ Z. D. Ing . 1907, S. i56.

S am m elw erk B d. I, S. ¿60 u. 261.
3) S te inkoh lenbergb . d. P r. St. in der U m geb. v. S aa r

b rücken  B d. I. S. 89.

Magere K ohle............
Obere Flammhohle. . 
Untere Flammkohle. 
F ettk o h le ...................
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A ls ein nahe liegendes B eispiel sei zu r B e tia c h tu n g  
ü b e r  die N eigung  d er K ohle zu r V e rw itte ru n g  im  Z u sam m en 
h an g  m it d er H y g ro sk o p iz itä t e rw äh n t, d aß  die K ä n n e l
kohle , die sich  d u rch  ih ren  geringen  G eh alt an  h y g io - 
skop ischem  W asser au sze ich n e t, au ch  d u rch  seh r g roße 
V e rw itte ru n g sb e s tä n d ig k e it b em erk en sw ert is t, ebenso 
w ie F ase rk o h le  in be iden  B eziehungen  d u rch  das G egenteil,

W ir ko m m en  je tz t  zu r B esp rech u n g  e iner A nzahl 
v on  E in ze lb eo b ach tu n g en .

Als B eisp iel d afü r, wie sich die G ew ich tv e rän d eru n g  
vo llz iehen  k an n , u n d  w elche R olle d abe i die einzelnen  
w irk sam en  F a k to re n  spielen , is t in  Fig. 1 das E rg eb n is  
von U n te rsu c h u n g e n  d a rg es te llt, d ie F a y o l1 m it K ohle 
au s  dem  B ecken  von  C o m m en try  g em ac h t h a t. D er

nr t  Dauer der Lagerung an der Luft, in Tagen
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Fig. 1.
G ew ichtveränderung der Kohle bei Lagerung an der Luft.

G ew ich tzunahm e d u rch  S au e rs to ffab so rp tio n  s te h t d er 
G ew ich tv e rlu st d u rch  Z erse tzu n g  u n d  lan g sam e  V er
b re n n u n g  —  u n te r  E n tw ic k lu n g  von  W asse r u n d  K o h len 
säu re  —  gegenüber. D ie U n te rsu c h u n g  f and bei 200° C, 
also u n te r  besch leu n ig en d en  U m stä n d e n , s t a t t .  D ab e i is t 
ab e r zugleich  eine d a u e rn d e  A b n ah m e  a n  h y g ro sk o p isch em  
W asser infolge d er hohen  T e m p e ra tu r  fe s tzu ste llen , w o 
ra u s  sich  die en tsp rech en d e  K u rv e  im  D iag ram m  e rk lä r t .

H a n n a c k 2 h a t  die G ew ich tab n ah m e  v o n  gew aschener 
obersch lesischer K okskoh le  d e r K ön ig in  L u ise -G ru b e  
fes tg este llt. D ie E rgebn isse  sin d  in d e r fo lgenden  T abelle  
zu sam m engeste llt.

T ab e lle  2.

G e w i c h t a b n a h m e

Probe nach 29 st nach 48 s t nach 7 Tgn.

I. 1 ,22 pCt. -• 0 /1 6  pCt. -j- 0 ,3 8  pCt.
11. 1 ,19 +  0 /17 „ +  0 ,2 9  ,,

I I I . 1/16 „ +  0 ,1 7  „ +  0 ,3 5  „

M itte l 1/19 „ i .+ .0 /1 6 7  „ +  0 /3 4 - „

1 Bull. St. 
s St. u. E.

E tienne, 1879, 
1907, S. 358.

S. 589

Danach betrug die mittlere Gewichtabnahme nach 
29 Stunden 1,19 pCt, nach 48 Stunden weitere 0,167 pCt 
und nach 7 Tagen im ganzen 1,697 pCt. Die Periode der 
G ew ich tzu n ah m e  war bereits vorüber. Die gefundenen 
Werte entsprechen nicht genau denen von Fayol. Sie sind 
w ie zu erwarten w ar, kleiner, da keine erhöhte Temperatur 
in Betracht kam. Die Lebhaftigkeit des Prozesses ist 
in den ersten Tagen weitaus größer als später, eine Er
fahrung, die man auch im großen, bei der Beobachtung 
lagernder Kohle durch Monate hin, machen kann.

Hier sind es vor allem die umfangreichen Beobach
tungen von Grundmann1 , denen wir ein reiches T a t
sachenmaterial verdanken. Sie sind mit verschiedenen 
Sorten oberschlesischer Kohle angestellt.

Halden von Kleinkohle mit Stücken bis 50 mm wurden 
im Freien gestürzt und von diesen in kurzen Zwischen
räumen von der Wetterseite Proben zur Analyse ent
nommen. Die Untersuchungen erstreckten sich auf Kohle 
von verschiedenen Gruben und jeweils anderm Charakter.

Die Ergebnisse dieser A n a ly se n  s te ll te  G ru n d m an n  
zusammen und berechnete daraus die th e o re tisc h e n  H eiz
werte und ihre prozentuale Veränderung. F e rn e r  ste llte  
er das Gasausbringen und dessen relative A b n a h m e  fest. 
Diese Zahlen sind nachstehend verwertet worden.

Von der Überlegung ausgehend, daß der mit zunehmen
der Verwitterung relativ steigende Aschengehalt abso lu t 
nach wie vor derselbe sein müsse, berechnete Grundmann, 
indem er alle Werte auf Asche =  1 bezog, den „w a h re n “ 
Substanzverlust der Kohle und kam dabei zu ganz un
möglichen Werten für Einbuße an Heizwert und G as
ausbringen.

D en  F o lg e ru n g en  G ru n d m a n n s  u n d  d e r  rechnerischen  
V e rw e r tu n g  des M a te ria ls  also  k a n n  m a n  zw ar n ic h t zu 
s tim m e n , a b e r  d ie  o b je k t iv e n  E rg e b n is se  d e r  A nalysen  
s in d  seh r w ertv o ll. E b e n so  k o n n te n  o b en  d ie  G ew ich t
m essu n g en  H a n n a c k s  v e rw e r te t  w e rd en , o b w o h l dieser 
se lb s t d en  Z ah len  eine  a n d e re  D e u tu n g  g ib t u n d  sie n u r 
der E n tg a s u n g  z u re c h n e t.

D ie K o h len  h a t te n  im  fr isch en  Z u s ta n d  fo lgende Z u
sa m m e n se tz u n g  :

T ab e lle  3.

1 C
.

H O S N Asche Hygroskop.
W asser

K önigin Luise- | 
G rube (Poch- 
ham m erflöz) 81,207 5,378 5,718 0,768 0,896 6,033 2,627

W olfgang- 
G rube . 78,324 5,043 8,079 0,655 0,883 7,016 2,707

G ottessegen - 
G rube . . . 76,50615,315 5,830 1,0840,924 10,341 4,198

K önigsgrube 
(Sattelflöz) . 79,1424,746 10,150 0,638 0,817 4,518 5,131

D ie K oh le  d e r  K ö n ig in  L u ise -G ru b e  is t d ie  b e s te  B a c k 
koh le  O bersch lesiens , d ie  v o n  W o lfg an g  k a n n  a ls  h a lb 
b ack en d , d ie  vo n  G o tte s seg en  a ls  e in e  g u te  S in te rk o h le  
b eze ich n e t w erden .

1 Z. B. H. S. Bd. X . S. 326 ff., XIV. S. 52 ff.
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Die Kohle der Grube König hat durchschnittlich einen 
etwas (r. 5 pCt) geringem Heizwert als die der
Königin Luise-Grube, auch ist der Gehalt an disponiblem 
Wasserstoff, also der Vergasungswert, etwas geringer. 
Sie liefert keinen gebackenen, sondern gesinterten Koks.

Aus den umfangreichen Tabellen Grundmanns1 sind 
nach den oben dargelegten Gesichtspunkten die Zahlen 
für die H e iz w e r tv e r m in d e r u n g  herausgezogen worden. 
Sie sind nachstehend wiedergegeben und liegen den 
Diagrammen der Figur 2 zugrunde.

Tabelle 4.

K l e i n k o h l e .

D auer der n  24 45 91 160 197 260 309 350 381 381
Lagerung inT age n -------------------

Gottessegen
H eizw erteinbuße 

in pC t ............... 4,5 7,1 8,3 11,5 12,1 12,9 14,1 15,1 15, i 17,2 14,b

D auer der u  | 35 80 150 187 230 273 314 370 370* 
Lagerung in T agen  -----------

H eizw erteinbuße 
in pC t . .

Wolfgang

2,4 7,9 8,9 9,3 10.9 12,9 14,1 15,2 1*,4 12,2

Königin Luise 

6,2 7,4 7,8 9T 10,210,813,1 -  -  —

* Inneres der H alde.

1 a. a. O. XIV. S. 52 ff.

T ab e lle  5. 

S t ü c k k o h l e .

D auer der j j •>[ 35 SO 227 231 354 770
L agerung  in  T a g e n , _______

Gottessegen 

— 0,5 — 0,7 — 1,5 — 1,9 —

W o lfg an g

0,5 — 1,0 — 1,9 — 2,0 — 2,7

Königin Luise 

— 0,7 — 1,1 — 1,5 — — —

Daraus geht hervor, daß die Heizwertverluste der Klein
kohle ganz beträchtlich sind. In den ersten Wochen und 
weiterhin in den ersten 2 bis 3 Monaten ist die Linbuße 
so bedeutend, daß der Zuwachs in den nachfolgenden 
9 Monaten nur noch wenig ins Gewicht fällt. Sie beträgt 
im ersten Vierteljahr etwa 8— 10 pCt. nach 34 Jahren 
etwa 12— 14 pCt und nach Jahresfrist im Höchstfall 
18 pCt.

Das sind jedoch Höchstwerte der Verwitterung, 
denn die Proben sind von der Oberfläche der Halde 
auf der Wetterseite genommen. Der Zersetzungzustand 
in deren Innerm ist nicht ganz so weit vorgeschritten und 
beträgt im Höchstfall 14,6 pCt nach Jahresablauf; die 
hierfür gefundenen Werte _. sind mit •  in die Figur 2 
eingetragen.

H eizw erteinbuße 
in  pC t . . . .

F ig . 2. E in b u ß e  an  H eizw ert d u rch  V erw itte rung  (nach G rundm ann).



F ü r  H a ld en k le in k o h le  d e r K ön igsg rube  m a c h t G ru n d 
m a n n  fo lgende A n g ab en  bezüglich  des V e rh a lten s  des 
th e o re tisc h e n  H e iz w e rte s :

An-
fäng-
licli

1 nach 5 Monaten 
»"Mnn Wetter-Halden- 

j seite 1 inneres

nach 9 Monaten 
Wetter-I Halden 

seite 1 inneres

Heizwert WE .

Drückt mai 
aus, so ergibt

6987 6876 1 6309 6323

l die Heizwertverminderung 
sich:

6296 6247 

in Prozenten

I An- 
fäl'g- 
licll

nach 5 Monaten
2*^011 i Wetter- Halden- j seite i inneres

nach 9 Monaten 
Wetter-'Halden

seite inneres

Abnahme des 
Heizwertes 
in pCt . . .

,  i i 

1,16 9,70 9,50 9,89 10,59

Beim Probenehmen nach 2 Monaten war die Temperatur 
der Halde so hoch, daß man schon bei y2 m unter 
der Oberfläche die Kohle kaum berühren konnte. Später 
trat wieder Abkühlung und damit fast vollständiges Nach
lassen der Verwitterung ein. Der mittlere Verlust in 
% Jahren betrug etwa 10 pCt und wies vom 5. bis 
zum 9. Monat keine wesentliche Zunahme auf.

G leichzeitig  u n te rsu c h te  G ru n d m a n n  au ch  die S tü c k 
k oh len  d er o ben  g e n a n n te n  K o h le n a rte n  a u f  ih re  V er
w itte ru n g sb e s tä n d ig k e it. D iese s te llte  sich  als au ffa llen d  
viel g rö ß e r h e rau s  als die d e r K le inkoh len . W ie aus 
F ig u r  2 ers ich tlich , ließ sich  n u r  eine H e izw erte in b u ß e  
von 2— 3 pC t in  12 M o naten  nachw eisen . A llerd ings 
w aren  die S tü ck e  n ic h t im  F re ien , so n d ern  m eh r oder 
w eniger g e sch ü tz t ge lag e rt w orden.

Wenn man sich auf Grund der Beobachtungen Grund
manns ein allgemeines Bild über den Heizwertverlust 
von Förderkohle innerhalb Jahresfrist bei Lagerung im 
Freien machen wollte, dann käme man ungefähr zu der 
Kurve in Figur 2, die als mittlerer Heizwertverlust 
der För der kohle bezeichnet ist. Gedacht ist dabei 
an eine mittlere Flammkohle mit etwa 5— 10 pCt 
Asche und ebensoviel hyproskopischem Wasser und mit 
etwa 6500 bis 7000 WE anfänglichem Heizwert. Deren 
Verluste würden dann betragen: etwa 4 pCt innerhalb 
der ersten 4 Wochen, 9 pCt nach 6 und 12 pCt nach 
12 Monaten.

D ie K u rv e  w äre fü r jede  an d e re  als die g ed ach te  
G a ttu n g  falsch , u n d  se lb s t in n e rh a lb  d ieser le tz te m  
d ü rf te  es ke ine  A rt geben, m it d er sie ü b e re in s tim m te . 
A ber es is t n o tw end ig , sich  w en ig stens in  g ro b en  U m rissen  
ein B ild  von  den V erw itte ru n g se in flü ssen  au f e ine la n d 
läufige F ö rd e rk o h le  zu m achen , w enn  m an  sich  n u r  
b e w u ß t b le ib t, d aß  d ie  m ög lichen  G ren zw erte  o ft seh r viel 
h ö h er o d e r n ied rig er liegen. D en n  m an  m u ß  im sta n d e  
sein, zu  irg en d  w elchen  B e o b a c h tu n g sd a te n  w en ig stens 
e n tfe rn t  S te llu n g  zu n eh m en  u n d  zu w issen, ob  sie hoch 
oder n ied rig  o d e r e tw a  ganz un w ah rsch e in lich  sind . A uch 
h a t  m an  a u f  diese W eise e inen  gew issen A n h a lt, w enn 
m a n  e tw a  zu r S c h ä tz u n g  in e inem  n eu en  F a lle  gezw ungen

ist. Die Betrachtung der nachfolgenden L ite ra tu ra n g a b e n  
bezüglich Heizwertverminderung w ird  d a d u rc h  w esentlich
erleichtert.

W olfmann1 stellte an Gruskohlen der Königsgrube 
(Oberschlesien) einen Verlust von 3 pCt nach 4 Monaten 
fest. Die Kohle hatte bereits einen Transport hinter sich, 
als sie zum ersten Mal untersucht wurde; der Gesamt
verlust kann also leicht doppelt so hoch gewesen sein.

Für Westfalen scheinen entsprechende Beobachtungen 
nicht vorzuliegen. Jedenfalls sind durch das berggewerk
schaftliche Laboratorium zu Bochum Untersuchungen 
nicht ausgeführt worden.

Saarkohle ist im allgemeinen recht verwitterungs
beständig, und es ist z. B. bekannt, daß s ie .— was damit 
im Zusammenhang steht — fast gar nicht zur Selbst
entzündung zu neigen pflegt. Immerhin sind die Zahlen, 
die Zörner2 mitteilt, auffallend niedrig: 1 pCt nach 2% 
bzw. 2 %  Jahren und 2 pCt nach 3 %  Jahren für Stücke 
und grobe Sortimente, 6 pCt nach 3% Jahren bei feinem 
Sortimenten. Leider spricht Zörner nicht aus, welcher 
Wert diesen Zahlen, die auf fiskalischen Saargruben 
gelegentlich ermittelt worden sind, beizumessen ist. Seine 
eigne Erfahrung jedoch, daß die gröbern und vornehmlich 
die gut sortierten Korngrößen über 50 mm sich am besten 
halten, im Gegensatz zu einigen als minderwertig be
kannten, über 30 mm abgesiebten, findet auch ander
wärts überall Bestätigung. Für diese letztem Sorten 
gibt Zörner 16 pCt als Jahresverlust an.

In den gewohnten Grenzen bewegen sich auch die 
Angaben, die Macaulay3, der sich eingehend mit dieser 
Frage beschäftigt hat, über englische Kohlen (Mon- 
mouthshire) macht. Er gibt ganz allgemein als Jahres
verlust 10— 20 pCt an.

Für tropisches Klima (Hongkong) und unter Berück
sichtigung eines vorangegangenen Seetransportes mit 
Aus- und Einladen und Leichtern kommt Lord Beres- 
ford4 zu einer Heizwert Verminderung von 50 pCt nach 
Ablauf eines Jahres, während Bellairs4 in gleicher Zeit 
auf bloßes Lagern in Hongkong 20—25 pCt und unter 
den gleichen erschwerenden Umstäden maximal 40 pCt 
rechnet.

Aus Amerika liegen Untersuchungen von Pari und 
Hamilton5 vor, die mit Illinoiskohle (30— 35 pCt Gasgehalt) 
angestellt wurden. Man fand für grobkörnige Sortimente 
einen Heizwertverlust zwischen 2 und 10 pCt in 
9 Monaten. Auch diese Zahlen, die für Förderkohle 
entsprechend höher zu denken sind, fügen sich in den 
Rahmen des bisher Gesagten ein.

Zur bessern Übersicht sind alle diese Zahlen in der 
Tabelle 6 zusammengestellt.

Für die Einbuße an L e u c h t g a s a u s b r i n g e n  infolge 
Verwitterung Hegt leider kein umfangreiches Material 
v o i. Umso wertvoller sind daher die eingehenden Unter
suchungen Grundmanns in dieser Hinsicht.

1 Rischowski, B erich t zum  IX . In te rn . Schiff -K ongr S '>3
' G eneralberich t zum  IX . In te rn . Schiff.-K ongr S 14
’ The E ngineer X V I. S. 239.
' The E ngineer X VI ,  S, 291.
5 Coll. G uard . 1908, S. 642.
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Tabelle 6.

H e r k u n f t  d e r  K o h l e n  
G ew ährsm ann und  L ite ra tu r

O rt der Förderung
D au er der 
L agerung  

in  M onaten

H eizw ert
einbuße 
in pC t

B em erkungen

D e u t s c h l a n d .
1. O b e r s c h l e s i e n  

W olfm ann (Rischowski, B erich t zum  
IX . In te rn . Schiff.-K ongr. >

K önigsgrube 4

II

3 Feinkohle, A bnahm e von 6310W E  
auf 6119 W E

2. S a a r r e v i e r .
Zörner (G eneralbericht z u m IX . In te rn . 
Schiff.-K on g r )

F ried richs tha l
Itzen p litz

R eden
R eden

X

32
45
27
40
12

1
2
1
6

16

I. Sorte, S tücke ü b e r 80 m m  
desgl.

W ürfel 50 80 m m  
Xüsse 15 35 m m  
m inderw ert. S o rten  0 30 m m

E n g l a n d .
M acaulav  (E ngineer X V I. S. 239) allgem. 12 10—20 norm . K lim a

Beresford (E ngineer XVI .  S. 291 allgem. 12 50 T ropisches K lim a H ongkong;, 
einschl. V erlust au f dem  See
tra n sp o rt

Bellairs lebend.) allgem . 12 20-25, m ax.40 T ropisches K lim a (H ongkong

N  o r d - A m e r i k a .
P a rr und  H am ilton  (Coll. G uard . 1908. Illinois 9 2-10 e tw a 35 p C t flüchtige B estand te ile
S. 643.)

E r k o m m t d a b e i zu  fo lg en d en  E r g e b n is s e n :1 
T ab e lle  7. 

K l e i n k o h l e n :

W olfgang K önigin
Luise G ottessegen

D;iuer de r Dauer der Einbuße an
Lagerung Einbuße au Gasausbeute in pCt Lagerung Gasaus
in Tagen in Tagen beute i. pCt

14 1 ,4 0 ,9 11 7,6
3 5 1,5 1 ,3 2 4 7,8
8 0 1 ,8 2 ,3 4 5 8.9

150 3 ,5 3,2 91 11,4
187 5 ,7 4 ,0 160 12,0
230 6 ,0 5 ,0 197 12,9
273 7 ,3 8,6 260 13,3
314 b 5 — 3 0 3 14,4
3 70 8,1 — .350 15,8
3 7 0 ' 3 ,4 — 381 17,2
— — — 3 8 1 ' 12,4

^Inneres der H alde.
T ab e lle  8. 

S t ü c k k o h l e n :

D auer der K önigin Luise G ottessegen  W olfgang
Lagerung
in Tagen E inbuße an  G asausbeu te in  pC t

14 _ — 3,5
21 1 ,2 4, ‘ —
3 5 7,6
66 9-,4 8,2 —
80 — 8,1

227 11,0 12,6 —
2 30 — — 8,9
3 5 4 — 13,2 —
3 7 0 — 9,8

1 a. a. O. X IV . S. 52 ff.

D iese Z ah len  s in d  d e r  g rap h isch en  D a rs te llu n g  in  
F ig u r  3 z u g ru n d e  geleg t.

D er m itt le re  H ö c h s tw e rt fü r  d ie  E in b u ß e  a n  Y er- 
g a su n g sw e rt n a c h  12 M o n a ten  w ird  zu  e tw a  12 p C t, d e r 
g e rin g s te  zu  e tw a  4 p C t g e fu n d en . D er H ö c h s tw e r t (bei 
P ro b e n  v o n  d e r  O b erfläch e  u n d  W e tte rs e ite  d e r  H alde) 
h a t  17 p C t fü r  G o tt  e sseg en -K o h le  e rgeben .

A u ffa llen  m u ß . d a ß  n ach  d iesen  A n gaben  d ie  S tü c k 
k o h len  u n te r  d ieser W e rt V erm in d eru n g  b e d e u te n d  s tä rk e r  
le id en  a ls  h in s ic h tlic h  d e r  E in b u ß e  a n  H e izw ert, u n d  d aß  
sie  h ie r in  im  a llg em ein en  d ie  K le in k o h len  ü b e rtre ffe n . 
D ie E rk lä ru n g  is t d a rin  z u  suchen , d a ß  d ie  S tü ck k o h len - 
p ro b e n  n u r  v o n  k le in e rn  H a u fe n , d ie  K le in k o h len p ro b en  
jed o ch  v o n  den  g ro ß en  H a ld en  g en o m m en  w o rd en  s in d : 
den  fü r  d ie  le tz te m  e rm it te l te n  Z ah len  k o m m t d a h e r  
d e r  g rö ß e re  p ra k tis c h e  W e rt zu.

E'm die Laboratoriumsergebnisse mit denen der Praxis 
in Vergleich zu setzen, erwähnt Grundmann folgende 
Angaben der Kattowitzer Gasanstalt. V o n  einer 
großem Menge frischer Förderkohle wurde der eine 
Teil sofort vergast, ein anderer in einem Schuppen ge
lagert und nach Monatfrist, der dritte Teü im Freien 
gestürzt und bald nach dem zweiten vergast. Die Aus
beute betrug anfänglich 41,78 cbm aus 100 kg Kohle und 
ging auf 34,59 cbm für den zweiten und auf 29,45 cbm 
für den im Freien gelagerten Teil herunter, was einer Ab
nahme um 17,2 bzw. 29,5 pCt entspricht.

Z u m  V erg le iche  sei h ie r  e ine  B e o b a c h tu n g  d e r  G as
a n s ta l t  K ö n ig sb e rg  i. P r .,  m itg e te il t  im  J a h r e s b e r ic h t 
vo n  1904/5, a n g e fü h r t.

X ew -L ev e rso n -K o h le  e rg a b  n a c h  A bzug  d es  W  a sse r- 
g e h a lts  a u s  100 k g :
im m itte lb a r  v o m  D a m p fe r  . . . , 3 0 , 3 b  cb m  G as im  M itte l
n a c h  3  m o n a t. L a g e ru n g  ...........3 0 ,1 4  ,, „  „
n a c h  7 m o n a t .  L a g e r u n g  2 7 ,6 7  „  „  „
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Fig. 3. E inbuße an G asausbeute durch V erw itterung  (nach G rundm ann).

Die prozentuale Funbuße (0,53 und 8,6 pCt) ist eben
falls in Figur 3 eingetragen. Dabei ist zu bemerken, daß 
die Kohle infolge des Seetransportes bereits ihre Haupt- 
entgasungs- und Oxydationsperiode hinter sich haben 
mußte. Genauere Zahlen über die Beobachtungen an 
dieser Kohle sind in Tabelle 11 und Figur 5 zu finden. 
Die erwähnten Jahresberichte geben überhaupt ein recht 
reichhaltiges Material in bezug auf die Schädigung der 
Kohlenbestände der Gasanstalt durch die Lagerung im 
Freien. Man rechnet dort mit einem durchschnittlichen 
Minderausbringen an Gas von 15 pCt bei einjähriger 
Lagerung im Freien.

Die Verwaltung will die Ursache dafür in dem durch 
Tau und Niederschläge rasch steigenden Feuchtigkeits
gehalt der Lagerkohle erblicken, der bei der Anlieferung
1—2 pCt ausmacht, bei längere Zeit gelagerter Kohle 
aber gelegentlich bis zu 18 pCt angegeben wird.1

Diese Zahlen werden in den Berichten als Wasser
gehalt der Kohle bezeichnet. Man muß annehmen, 
daß damit nicht hygroskopisches Wasser gemeint ist, 
sondern die Massenfeuchtigkeit des Lagers, die sog. grobe 
Feuchtigkeit. Denn eine wesentliche Änderung der Hygros
kopizität der Kohle durch bloße Verwitterung innerhalb 
Jahresfrist läßt sich nicht nachweisen.

Daß ein höherer Gehalt an adhärierendem Wasser 
von großem Nachteil für die Gasbereitung ist, leuchtet 
ohne weiteres ein. Der Gesamt Wassergehalt der Kohlen-

1 a. a. O. 1906/7, S. 13.

lager weist aber keineswegs die gleiche stetige Steigerung 
auf wie die Minderausbeute an Gas oder Nebenprodukten 
(vgl. Figur 5). Man hat in dem stetigen Wachsen der 
Wertverminderung also die Folge der Entgasung und 
Verwitterung zu sehen; vor allem wäre die starke Ein
buße an Nebenprodukten sonst nicht zu erklären.

Wie gesagt, erleidet auch der Wert der Steinkohle 
hinsichtlich ihrer V e r k o k u n g s e i g e n s c h a f t e n  durch 
Verwitterung eine Einbuße.

Es geht nicht nur das Ausbringen an Koks mehr oder 
weniger beträchtlich herunter1, sondern in erster Linie 
pflegt die Kohle an Backfähigkeit einzubüßen und der 
Koks mehr und mehr die Eigenschaften zu verlieren, die 
ihn für die Industrie wertvoll machen.

Über die Abnahme der Backfähigkeit in einigen Fällen 
und über die veränderten Eigenschaften des Koks 
unterrichten uns einige Beobachtungen von F ayol8 und 
Grundmann.

Bewertet man die Backfähigkeit der besten K oks
kohle, die einen stückigen, festen, dichten und wider
standfähigen Koks gibt, mit 100, diejenige einer Kohle 
aber, die in der Hitze weder schmilzt noch sintert, noch 
überhaupt eine Formänderung durchmacht, mit 0, dann 
ergibt sich für eine Sorte Commentry-Fettkohle nach 
Fayol folgendes Bild;

1 S im m ersbach, G rundlagen  der K okschem ie, S. 30.
2 a. a. O. S. 497 ff.
3 a. a. O. X IV . S. 52 ff.

Tabelle 9.

D auer der Lagerung in Tagen 1 15 25 35 45 55 G5 75 85 95 105115 125 135 145 155 165 175 185 195 210 2 4 0  270

B ackfähigkeit Feinkohle II80[1 80 80 80 80 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 70 7 0 7 0 65 6 5  50

,n PCt Stücke 80 80 80 75 75 75 75 70 70 70 70 — 65 65 60 60 50 50 45 45 45 4 5  35
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D iese Z ah len  s in d  in d ie  g ra p h isc h e  D a rs te llu n g  d er 
"Figur 4 au fg en o m m en .

Von ä n d e rn  K o h le n a r te n , v o n  d en en  F a v o l n u r  D ia 
g ram m e g ib t, in te re ss ie re n  h ie r d ie  d e r  Z echen  A lm a u n d  
C onso lidation  w egen  ih res  w es tfä lisch en  U rsp ru n g s  
(s. F ig. 1).

p e r

D ie  B a c k fä h ig k e it g e h t h ie r v on  70 bzw. 60 pC t 
n a c h  4 M o n a ten  auf- 30 bis 35 p C t h e ru n te r .

Die anfängliche Bewertung mit nur 60 bzw. 70 pC t 
muß auffallen. Vielleicht ist Fayols Objektivität durch 
den Patriotismus des Franzosen der 70er Jahre getrübt. 
— in seiner sehr umfangreichen Abhandlung begegnet

• *

— H XI l t- Comn* entry Feinkiih/e
--- -----

'S, & __

’'s

\ \ k
r \üs

1fetoäc '/e
mrne, itr^S 'UckkliTTi*.

— o—— o-—

•

10 20 30 w
Fig. 4. A bnahm e der B ackfäh igkeit von Steinkohlen bei L agerung  an der L u ft (nach Fayol).

m an  n ic h t e i n m a l  d e m  N a m e n  R ic h te rs , d essen  A r
b e iten  g le ichw ohl F a y o l d ie  G ru n d la g e  fü r  se ine  B e tra c h 
tu n g en  h e rg eb en  m u ß te n  —  v ie lle ich t a b e r  h a t t e  die 
K ohle b e re its  b e d e u te n d  g e li tte n , a ls  sie in  die H ä n d e  des 
F o rsch e rs  g e lan g te , k n m e rh in  b le ib t a u c h  je tz t  n o ch  d er 
s ta rk e  w e ite re  A bfa ll d e r  K u rv e n  b em e rk e n sw e rt.

V on B e d e u tu n g  sc h e in t a u c h  n o ch  d ie  le tz te  d e r  in 
Fig. 4 e in g e tra g e n e n  K u rv e n , d ie  fü r  F e in k o h le  g ilt u n d  
das M itte l a u s  d en  B e o b a c h tu n g e n  an  23 K o h le n a r te n  
au s  den  v e rsc h ie d e n s te n  G egenden  E u ro p a s  d a rs te ll t .

D ie A b n a h m e  d e r  B a c k fä h ig k e it is t  d a n a c h  n ic h t 
ü b e rm äß ig  s ta rk . S ie g e h t im  L a u fe  v o n  8 M o n a ten  v on  
75 au f 45 p C t h e ru n te r . D aß  m a n  h äu fig  g en u g  m it 
h ö h e re r E i n b u ß e  zu  re c h n e n  h a t ,  is t b e k a n n t.  M an e r
in n e r t sich  n och  in  W e stfa le n  d e r  bö sen  E r fa h ru n g , die 
m an  g e leg en tlich  des g ro ß e n  B e rg a rb e i te ra u s s ta n d e s  1905 
m achen  m u ß te , a ls m a n  g ezw u n g en  w ar, K o k sk o h le  vo n  
den B e s tä n d e n  z u r  V e rk o k u n g  h e ra n z u z ie h e n , u m  die 
K oksö fen  n ic h t k a l t  w e rd en  zu  lassen . D a  s te ll te  sich  in  
zah lre ich en  F ä lle n  h e ra u s , d a ß  d ie  K o h le  jed e  B ack - 

, fäh ig k e it v e rlo ren  h a j te .
In te re s s a n t s in d  a u c h  d ie  E rg e b n is se , zu d en en  G r u n d 

m a n n  g e la n g t is t. S e ine  A n g ab en  s in d  in  fo lg en d er T abelle 
z u sa m m e n g e s te ll t:

T ab e lle  10.
I. K ö n i g i n  L u i s e .  K l e i n k o h l e . ___________

B e sc h a ffe n h e it des K o k s

Anfänglich 
Nach 14 Tgn.

„ Hö „
„ 80  „
„ 271!

g eb ack en , fe s t, s i lb e rfa rb ig  
g eb ack en , g ra u s c h w a rz  

desg le ichen  
g e s in te r t 
g e s in te r t

I I .  G o t t e s s e g e n .  K l e i n k o h l e .

B esch affen h e it des K o k s

A nfäng lich  g e s in te r t ,  se h r  fes t, bei ra sch e r G lu t
s te ig e ru n g  gebacken , sch w arz  

N ach  11 T gn . g e s in te r t , o hne  jed e  B ack fäh ig k e it
2 4  ,, 1 schw ach  g e s in te r t
8 0  „  i o hne  K o k fäh ig k e it

2 5 0  ,, : d u rc h  S c h ü tte ln  in  S ta u b  u n d  P u lv e r
zu  v e rw a n d e ln

I I I .  W o l f g a n g .  K l e i n k o h l e .

B esch a ffen h e it des K o k s

A nfäng lich  g e s in te r t, b re ia r t ig  e rh ä r te t ,  sch w arz  
N a c h  14 T gn . desg le ichen  bei ra sch e r G lu ts te ig e ru n g

3 5  ,, „ g e s in te r t
8 0  „  sch w ach  g e s in te r t

2 5 0  ,, d esg le ichen
3 0 5  ,, o hne  K o k fä h ig k e it, d u rc h  S c h ü tte ln  in

S ta u b  u n d  P u lv e r  zu  v e rw a n d e ln

A ls 'B e is p ie l fü r  d en  U m fan g , den  die V e rlu s te  d u rc h  
M in d e rau sb r in g en  vo n  N e b e n p r o d u k t e n  in fo lge  d e r  
L a g e ru n g  a n n e h m e n  k ö n n e n , sei h ie r  e ine  v o n  d e r  G as
a n s ta l t  K ö n ig sb e rg  g e fü h r te  S ta t i s t i k 1 w ied e rg eg eb en :

1 a. a. O. 1904/5 S. 43
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Tabelle Tl.
N e w - L e v e r s o n - K o h l e  1 9 0 4 / 5  vom  Lager.

D atum

der

U ntersuchung

W assergehalt 

der Kohle

pCt

Gas aus A m m oniak
ausbeute  aus 

100 kg Kohle 100 kg

nach Abzug des W assergehalts

cbm  S

1. Nov. 40,0 30,47 218
11 . , , 5,62 28,97 207
22. „ 6,04 29,90 210
20. Dez. 6,21 28,87 169

7. Jan. 5,48 27,38 138
25. ,, 5,80 26,64 110

3. Febr. 9,18 26,33 U l
16. „ 5,98 • 27,35 105
3. März 7,07 27,45 99

13. ,, 4,38 27,28 104

Die Verluste sind in pCt umgerechnet und in die 
graphische Darstellung Fig. 5 eingetragen worden.

1 ,
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Fig. 5.
Einbuße an Gas- und A m m oniakausbeute bei Lagerung an 

der L uft.

Es handelte sich um New-Leverson-Kohle, die im Freien 
gelagert war. Die Einbuße an Kohlengas erreichte nach 
4% Monaten den Wert von etwa 10 pCt, diejenige an 
Ammoniakausbeute sogar über 50 pCt im gleichen 
Zeitraum.

Der gleiche Jahresbericht vermerkt auch einen be
trächtlichen Ausfall an Teer undCyan der durch Lagerungs
verluste begründet wird, leider ohne ihn zahlenmäßig 
zu belegen.

Mit Rücksicht auf die Ausführungen der erwähnten 
Jahresberichte über die Schädlichkeit des Feuchtigkeit
gehalts erscheinen einige Bemerkungen hierzu angebracht.

Im Kokereibetriebe ist ein gewisser Wassergehalt der 
Kohle erforderlich, um einen festen Koks zu erhalten, 
und zwar muß er für Gas- und Gasflammkohlen etwa 
16 pCt betragen, falls der Einsatz nicht gestampft wird.1

Auf der ändern Seite hat der Feuchtigkeitsgehalt 
wiederum seine Nachteile, die in einer Verminderung 
der Qualität des Destillationsgases, vor allem aber in 
einem Mehraufwand an Wärme zur Verdampfung des 
Wassers liegen.

Einen interessanten Einblick in diese Verhältnisse 
gewährt die Figur 6, die die Temperaturverhältnisse in 
einem Destillationsofen nach den Angaben von Roelofsen2 
darstellt.

1 Sam m elw erk Bd. IX . S. tili) 11. ‘542.
1 T ransact. of the  Ju s t, of Min. Eng. X X X I .  S. 462.

Fig. 6. T em pera tu ren  in einem  K oksofen w ährend der 
Y crkokungsperiode.

Während der ersten 9 Stunden der 30-stündigen 
Garungzeit bleibt die Temperatur fast gleichmäßig auf 
nur etwa 120° C stehen, dann erst beginnt sie plötzlich 
anzusteigen. Der Vorgang erklärt sich aus dem vor
handenen Feuchtigkeitsgehalt der Kohle. Er beträgt im 
vorliegenden Falle nur lOpCt; trotzdem sind 9 Stunden, 
also 28 pCt der Garungzeit, erforderlich, um allen 
Wassergehalt zu Verdampfern

Im Gasbereitungsbetrieb wird die Schädigung durch 
die Feuchtigkeit noch bedeutend empfindlicher. Sie ver
ursacht einen Mehraufwand an Heizmaterial zur Retorten
feuerung und gibt zu einem beträchtlich gesteigerten 
Verschleiß der Retorten Veranlassung. Weiterhin ist 
aber auch der von der Gasanstalt Königsberg behauptete 
nachteilige Einfluß auf die Gasausbeute ganz zweifellos 
vorhanden. Sehr charakteristisch dafür ist in Figur 5 
der deutliche Knick der Kurven für Wassergehalt und 
Einbuße an Gasausbringen bei der Analyse vom 93. Tage.

Trotzdem ist man nicht berechtigt, den hier beob
achteten Gasverlust von 10 pCt nach 4% Monaten und 
den sonst gewohnten von 15 pCt nach 12 Monaten im 
wesentlichen auf Rechnung des Wassergehalts zu setzen, 
wie dies in den erwähnten Jahresberichten geschieht. 
Denn der Gasverlust zeigt trotz gelegentlicher Schwan
kungen eine ununterbrochene Steigerung von 0 auf 
10 pCt, der Ammoniakverlust in gleicher Zeit einen 
stetigen Zuwachs von 0 auf 50 pCt. Der Wassergehalt 
jedoch hält sich im allgemeinen auf etwa 6 pCt mit ge
legentlichen Schwankungen bis 8 und 4 pCt. Von der 
T e n d e n z  der beiden ändern Kurven aber, von dem 
fortgesetzten Zuwachs ist bei ihm keine Rede. Folglich 
ist die ununterbrochene Steigerung jener Verluste nicht 
dem Wassergehalt zuzuschreiben, sondern dem dauernd 
fortschreitenden Einfluß der Verwitterung.

Diejenigen Vorgänge, die das Wesen Tf der Ver
witterung ausmachen, können unter geeigneten Be
dingungen zur S e l b s t e n t z ü n d u n g  der Kohle führen.

Durch die Sauerstoffabsorption sowohl selbst, als auch 
durch die in ihrem Gefolge auftretende chemische Um
setzung wird Wärme frei. Temperaturerhöhung wiederum 
bedingt eine starke Steigerung der Verwitterungsvorgänge, 
also eine beschleunigte Wärmeentwicklung. Wird diese 
W aime nicht abgeführt, dann tritt infolge dieser Wechsel- 
v\ii kung gegebenenfalls eine solche Temperatursteigerung 
ein, daß der Entzündungspunkt der Kohle erreicht wird.

Frisch gelagerte englische Gaskohle, geschützt auf
bewahrt. steigert gewöhnlich in 2 bis 3 Tagen ihre Tem

Stunden
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peratur auf 20 bis 30° C und hält sich später dauernd 
auf 30 bis 40° C, westfälische Kohle meistens auf noch 
größerer Höhe. Dann ist Gleichgewicht eingetreten 
zwischen der Wärmeentwicklung im Innern des Lagers 
und der Wärmeabgabe an die Umgebung.

Was ser  hat an sich keinen Einfluß auf den Prozeß. 
Die vom Wasser absorbierte Luft  jedoch trägt unter 
Umständen zu einer Beschleunigung der Oxydation bei, 
da sie relativ reich an Sauerstoff ist (etwa 30 pCt).

Diese Wirkung ist am bedeutendsten, wenn das Wasser 
nur als feines Häutchen vorhanden ist, und wenn es 
häufig abtrocknet und sich erneuert.

Bekannt ist die große Gefährlichkeit einer Schnee
decke. Das Schmelzwasser ist ungewöhnlich reich an 
Luftsauerstoff und leistet der Verwitterung kräftigen 
Vorschub, mag es sich um organische oder anorganische 
Gesteine handeln.

Eine fast alltägliche Beobachtung lehrt, daß feuchte 
Kohle, mit trockner überdeckt, ganz ungemein stark zur 
Selbstentzündung neigt.

Die Gasanstalt Hamburg gebraucht daher mit Erfolg 
die Maßregel, frisch zu stürzende Kohle erst in einer Schicht 
von 20 cm Höhe auszubreiten und 24 Stunden lang trocknen 
zu lassen, ehe sie von einer neuen 20 cm-Lage bedeckt wird. 
Lagerung auf feuchtem Boden hat schon wiederholt 
Selbstentzündung bei Kohlensorten hervorgerufen, die 
bis dahin als ganz lagersicher galten; die Fälle auf der 
Gasanstalt Königsberg bei relativ gehobenem Grund
wasserspiegel. oder der Hedwigshütte zu Stettin (magere 
Xorthumberland-Kohle) bei Lagerung auf grasbedecktem 
Moorboden stellen einige von unzähligen Beispielen dar.

Die Schwefelverbindungen spielen hinsichtlich der 
Selbstentzündung nur eine untergeordnete Rolle, da die 
durch deren Zersetzung bedingte Temperaturerhöhung 
relativ geringfügig ist. Pyrit und Magnetkies sind sogar 
recht wetterbeständig; nur Markasit neigt stark zur 
Zersetzung, vorausgesetzt, daß Feuchtigkeit vorhanden ist.

In diesem Sinne kann also ebenfalls von einer Schäd
lichkeit der* Feuchtigkeit gesprochen werden, insofern 
nämlich, als sie die Voraussetzung zur Zersetzung des 
Markasits und der dadurch bedingten Temperatur
steigerung bildet.

Das wirksamste Mittel zur Verhütung der Selbst
entzündung hat man häufig in einer guten Kühlung und 
Lüftung des Lagers sehen wollen. Zu diesem Zwecke 
ordnete man zahlreiche Kanäle und Schlote, auf Schiffen 
auch besondere Wettermotoren an. die eine ausreichende 
Ventilation bewirken sollten.

Abgesehen von einer unter Umständen weitgehenden 
Entwertung, ist diese Methode insofern gefährlich, als sie 
für einen ständigen Sauerstoffersatz sorgt, also gerade das 
begünstigt, was sie verhindern will. Zahllose Brände sind 
gerade hierdurch erst erzeugt und genährt worden.1 und 
nach Ausbruch eines solchen haben stets die Schlote, 
die bedauerlicherweise auch heute noch von manchen 
Versicherungsgesellschaften ihren Kunden vorgeschrieben 
werden, geradezu als Feueresse gewirkt.

•Z. B. H. S. XXV.. S. 298. Bericht der engl. Staats
kommission.

So stand auch von jeher dieser Anschauung die andere 
entgegen, welche möglichsten Luftabschluß verlangt und 
jegliche Lüftung als gefährlich verwirft. Auf den Zu
sammenkünften der Gasfachleute sind beide mehr als 
einmal sehr scharf aufeinander gestoßen.1

Offenbar birgt jede der beiden Meinungen einen 
richtigen Kern, und -es ergibt sich aus der Erwägung der 
bei der Selbstentzündung sich abspielenden Vorgänge 
folgende Lösung.

Entweder man lüftet das Lager, um eine Abkühlung 
zu bewirken. Dann muß dies so energisch geschehen, 
daß infolge der dauernd tiefen Temperatur der Oxv- 
dationsprozeß ausreichend langsam und somit ohne zu 
große Wärmeentwicklung vor sich geht, daß also alle 
entstehende Wärme auch in der Tat abgeführt wird. 
Für stückige Kohle, die unter freiem Himmel gelagert ist, 
wird dieser Fall meistens zutreffen.

Andernfalls sieht man von j eglicher Lüftung ab und stürzt 
die Kohle in möglichst dichter Packung. Dadurch wird 
die Luft nach Möglichkeit aus dem Innern des Haufens 
ausgeschlossen und die Oxydation von dort ferngehalten. 
Dies wird sich meistens für Förderkohle empfehlen. 
Stücke und Kleinkohle müssen dann gut vermischt sein' 
Schüttungskegel sind zu vermeiden, und die Oberfläche 
ist zu ebnen.

Die Wirkung der dichten Packung, d. h. des möglichst 
weitgehenden Sauerstoffabschlusses wird durch einen 
Versuch von F avol2 vorzüglich beleuchtet.

Eine Anhäufung von Förderkohle wurde durch eine 
Glocke luftdicht abgeschlossen. Zwei Reihen von Löchern 
in dieser, die eine tiefer, die andere höher angesetzt, ge
statteten nach Belieben, einen Luftzug im Innern her
zustellen.

Fayol kam zu folgenden Ergebnissen:
I. Schließt man alle Löcher, dann fällt die Temperatm', 

und nach einer Reihe von Tagen ist sie im Innern gleich 
der der Atmosphäre.

II. Wenn man einige Löcher öffnet, um einen aus
reichenden Luftstrom zu erzeugen, steigt die Temperatur 
solange, bis schließlich Selbstentzündung eintritt.

III. öffnet und schließt man abwechselnd, dann 
kann man die Temperatur nach Belieben zum Steigen 
oder Fallen bringen.

Aus Fig. 7 ist im einzelnen zu ersehen, wie sich bei den 
Versuchen nach Belieben die Temperatur verändern ließ. 
Vor Beginn der Versuche wurde die Temperatur der 
Kohle in einem Trockenofen auf etwa 100° C gebracht. 
Das im Diagramm ersichtliche schnelle Steigen der Tem
peratur der frisch geförderten Kohle auf 11*0° C hat diese 
künstliche Erwärmung zur Ursache.

In diesen Versuchen findet sich eine Erfahrung be
stätigt. die man auch anderwärts wiederholt gemacht 
hat, nämlich daß Kohle, die einmal in Brand geraten ist. 
sich nicht wieder entzünden will, wenn das Feuer 
einmal erstickt worden ist.:i Man erinnert sich hier der

1 J . G as bei. 1907. S. 929 ff.
i a. a. o. S. 638.
3 Lewes, J . G asbel 1900, S. 672.
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oben mitgeteilten Erfahrungen, die Grundmann an 
der Halde von Kohlen der Königsgrube gemacht hat. 
Voraussetzung ist jedoch dabei, daß das Feuer nicht 
etwa durch Wasser gelöscht worden ist. In diesem Fall 
tritt leicht wieder Selbstentzündung ein. Beispiele über 
wie unter Tage — z. B. Gruben, die wegen Flözbrand 
unter Wasser gesetzt worden sind — lehren dies.

Nach den oben gegebenen Gesichtspunkten — stark 
kühlen oder gar nicht — erklärt sich auch das eigenartige 
Verhalten von Grus und Stücken zueinander.

An sich ist Grus infolge seiner relativ großen Ober
fläche der Oxydation stärker ausgesetzt als Stückkohle. 
In großen Haufen jedoch kann mitunter der Grus wegen 
seiner dichten Packung (beim Anschneiden 90° Böschungs
winkel) gar keine, die Stückkohle hingegen bei nicht aus
reichender Lüftung große Neigung zur Selbstentzündung 
zeigen. Auch scheint es so erklärlich, daß Feuchtig
keit für Grus oder Förderkohle weitaus gefährlicher zu 
sein pflegt als für Stücke. Denn sie vermittelt die 
Oxydation im Innern des dicht gepackten Lagers, die 
jetzt, da die entstehende Wärme nicht abgeführt wird, 
rasch und unaufhaltsam vorwärts schreiten wird. Bei

dem  lockern  Aufbau des Lagers hingegen liegen die 1 
V erh ä ltn isse  n ic h t g a n z  so ungünstig. Für Stücke ist 
also d ie  Z u n a h m e  d e r Gefahr durch Hinzutritt von 
F e u c h tig k e it ke inesw egs eb en so  groß wie für Grus oder 
F ö rd erk o h le .

Es leuchtet ein, daß die gefährlichsten Verhältnisse 
vorhanden sind, wenn Stücke mit einigen Prozenten Grus 
gemischt sind, ein Fall, der etwa beim Stürzen von Stück
kohle auf Lager oder beim Verfrachten von Stückkohle 
über See eintritt. Denn dann reicht die Menge von Grus 
gerade hin, um eine hinreichende Kühlung zu verhindern, 
ist aber anderseits nicht groß genug, um eine dichte 
Packung zu ermöglichen, es ist also keinem der beiden 
oben festgestellten Gesichtspunkte Rechnung getragen.

Für Förderkohle pflegt das Verhältnis von Grus und 
Stücken günstig zu sein. In Westfalen hat man durch
schnittlich 75 pCt Grus, an der Saar und in Ober
schlesien etwas weniger, im besten Falle 50 pCt. Es ist 
dann möglich, die Stücke gewissermaßen in die Gesamt
masse einzubetten.

Wie sehr es erforderlich ist, auch die kleinsten Hohl
räume zu vermeiden, lehrt folgende mehrmals gemachte 
interessante Erfahrung:

Wird gestürzt und nicht gleichzeitig eingeebnet, dann 
bilden sich naturgemäß Schüttkegel, an deren Basis
peripherie sich die großen Stücke ansammeln, weil 
sie am weitesten rollen. Befinden sich auf dem Rücken 
eines großen Lagers mehrere Schüttkegel, dann muß 
an den Stellen, wo sich die Böschungswinkel zweier Kegel 
schneiden, eine Anreicherung an Stücken eintreten. So 
kommt es, daß an diesen Stellen die Packung locker ist, 
und eine ausreichende Menge Luft im Lager eingeschlossen 
wird, um Oxydation in größerm Umfang zu bewirken; 
infolgedessen kann mitunter nur wenige Fuß unter 
der Oberfläche ein Brand ausbrechen.

Nach diesen Ausführungen sind auch jene Fälle ver
ständlich, wo Bestände z. B. der Sortierung 0 bis 50 mm 
lange Zeit ungefährdet gelagert, nach erfolgtem Absieben 
jedoch die grob er n Sortimente zu brennen begonnen 
haben. Denn diese waren ursprünglich in den feinem 
eingebettet, bildeten aber nach dem Absieben einen lockern 
Haufen, der infolge der relativ geringen Korngröße keine 
a u s r e i c h e n d e  Lüftung erhielt.

Die Unmöglichkeit einer ausreichenden Lüftung ist 
es im wesentlichen, die mit der Zunahme von Höhe und 
Umfang eines Kohlenlagers etwa in gleichem Schritt 
auch die Gefahr der Selbstentzündung wachsen läßt.

Über den Einfluß dieser sog. Schüttungshöhe auf die 
Erwärmung eines Kohlenlagers hat F a y o l1 interessante 
Versuche angestellt.

Commentry-Kohlengrus (0— 20 mm) wurde bald nach 
der Förderung auf einen länglichen Haufen von 40 m 
Länge und 6 m Höhe gestürzt, dessen Form genauer aus 
Fig. 8 zu ersehen ist.

Elf senkrechte Schnitte, in gleichem Abstand von der 
Basisbegrenzung über die lange, flach geneigte Böschung 
nach dem Gipfel hin aufeinander folgend, entsprechen 
ebensovielen Schüttungshöhen zwischen 0,5 und 6,0 m. 
Die beobachteten Temperaturveränderungen vom Begi

1 a. a. O. S. 623.
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Fig. 8. T em p era tu ren  in einem  K ohlenhaufen  
bei L agerung  an  der L uft.

der Lagerung bis zu d e r  nach 3 Monaten eingetretenen 
Selbstentzündung sind in Tabelle 12 enthalten und in 
Fig. 8 als Schaulinien eingetragen.

Als Ergebnis ist festzustellen:
1. Bei geringer Mächtigkeit des Lagers erwärmt sich 

die Kohle nicht, da ein vollkommener Temperaturaus
gleich mit der Umgebung möglich ist.

2. Die Erwärmung steigt mit der Höhe des Haufens.
3. Bei der Schüttungshöhe von 3 bis 4 m nimmt die 

Temperatur gradweise zu und ab, ohne aber 60 bis 70 °C 
zu überschreiten.

4. Bei einer Höhe von etwa 4 m nimmt die Temperatur 
ständig zu. Erst bildet sich Wasserdampf, dann entwickeln 
sich farblose Gase mit einem durchdringenden bituminösen 
Geruch, und einige Tage später dringen Rauchwolken 
in halber Höhe des höchsten Punktes aus dem Haufen.

Der Längs- und Querschnitt durch das Lager in Fig. 8 
läßt die Temperaturverteilung in diesem Augenblick 
erkennen.

Der Einfluß der Schütthöhe kann nicht deutlicher 
nachgewiesen werden. Jedoch ist zu bemerken, daß auch 
hier natürlich die Eigenarten der jeweiligen Kohlensorte 
eine bedeutende Rolle spielen.

Beispielweise haben die englischen Gaswerke in 
Berlin notgedrungen englische Stückkohle gelegentlich 
bis 14 m hoch gelagert, natürlich bei peinlich 
strengster Überwachung und Beobachtung des Lagers. 
Auch oberschlesische Stücke erlauben gewöhnlich eine 
beträchtliche Schütthöhe, ebenso Saarkohlen, die, wie 
bereits erwähnt, überhaupt keinen großen Hang zur 
Selbstentzündung zeigen.

Westfälische Kohle lagert man nicht gern über 5 m, 
Grus nicht über 4 m. Gasflammförderkohle neigt ge
wöhnlich am meisten zur Selbstentzündung, Stückkohle

Tabelle 12.

H öhe des 
H aufens in

T em p era tu r der K ohlen in °C nach  A blauf folgender Tage . B em erkungen

m 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0.50
1,00
1.50 
2,00
2.50
3.00 
3,60 
4,20 
1,75 
5,40
6.00

22
22

II 92 22
22 23
22 21 
22 25
22 22 
22 26
22 1 29 
22 28
22 26

18
17
22
24
20
27
22
29
38
35
32

17
17
21
22
20
29 
22
30 
46
43
44

16
18
21
21
23
26
22
27
47
15
50

17 17 18 19 20
22 24 23 25 25
27 29 30 30 30
24 27 27 30 36
27 29 30 33 37
29 41 44 ■ 43 45
28 34 39 42 43
31 42 45 44 43
53 62 67 66 65
51 63 68 69 70
56 61 66 69 74

20 20 19 19 19 19 19 18 16
23 24 24 23 22 22 25 23 20
32 33 32 32 32 33 33 31 27
38 40 40 39 38 37 41 41 40
39 40 39 38 39 39 42 42 40
43 42 43 43 43 43 44 43 44
43 47 53 51 52 54 53 55 56
40 43 48 49 51 00 56 57 59
66* 69 72 73 80 88 95 102 108
72 76 79 83 90 96 105 115 125
77 82 88 94 100 109 118' 130- 150

Die Untersuchungen 
wurden am 95. Tage auf- 
gegeben. als der Haufen 
in Brand geraten war.

1 Entwicklung eines 
farblosen Gases mit 
bituminösem Geruch

2 Weiße und gelbe 
Schwaden

allgem ein  am  wenigsten; in der Mitte stehen Fett- und 
M agergrus und die Nüsse. Gew'aschene Kohlen entzünden 
sich in  d e r  R eg e l nur schwer, wahrscheinlich, weil aller 
g e fäh rlich e r Kohlenstaub entfernt ist.

D ie Versicherungsgesellschaften pflegen eine größte 
S c h ü tth ö h e  vorzuschreiben, gewöhnlich 2 bis 3 m , und 
sch ließen  h ä u fig  Grus und Feinkohle von der \  ersicherung 
gänz lich  aus. Die Prämie beträgt in der Regel 0,2 bis 0,3. 
bei d e r G o th a e r  Feuerversicherungsbank 0,75 pCt

unter Gutschreiben von 70 bis 75 pCt der gezahlten Prämie 
— je nach den zu verteilenden Dividenden — und R ü c k 
zahlung bei Auflösung der Versicherung.

Der Versicherungschutz ist also nur unvollkommen. 
Er legt dem Betrieb verteuernde Bedingungen auf 
und erstreckt sich überhaupt nur auf einen Teil der 
Kohlensorten. Auch wird durch eine solche Versicherung 
der häufig viel größere Schaden, der aus einer Betrieb
stockung entstehen kann, nicht gedeckt.
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D er beste  S ch u tz  gegen einen B ra n d  g rö ß e re r K o h len 
b e s tä n d e  is t e ine g u te  m aschinelle  V e rlad ev o rrich tu n g , 
die es erm ög lich t, bei gefäh rlich e r E rw ä rm u n g  das 
L ager in k ü rze s te r F r is t  a b zu räu m en  u n d  um zuse tzen . 
E in e  so rg fä ltig e’ T em p era tu rm essu n g  m itte ls  eisernei 
S tan g en  o d e r u n te n  gesch lossener R ö h ren  ist die se lb s t
v e rs tän d lich e  V orausse tzung . N iem als d a rf  ein B ran d  
g rö ß e re r B es tän d e  m it H ilfe von  W asser gelösch t w eiden . 
A uch  nach  so fo rtigem  U m räu m en  des L agers ka n n  m an  
in k ü rz e s te r  Z eit e rn e u te r  E rw ä rm u n g  g ew ärtig  sein.

F e u c h tig k e it is t n ach  M öglichkeit vom  L ager fein zu 
h a lte n  (vgl. oben  die M aßregel d e r G asan s ta lt H am b u ig ) 
vor a llem , w enn  es sich um  G rus, F ö rd e rk o h le  u n d  S tü ck e  
m it d u rch  T ra n sp o r t e rzeu g tem  G rus h a n d e lt ;  be isp iel
weise s in d  U n d ich tig k e iten  im  S ch u p p en d ach  zu v e r
m eiden.

Von d er S e lb s ten tzü n d u n g  d er K oh len  u n d  deren  V er
h ü tu n g  ist n u r  desha lb  e tw as e ingehender gesprochen 
w o rden , u m  eine V orste llung  von den M ühen u n d  K osten  
zu geben, w elche die Ü b erw ach u n g  d er K o h len lage r u nd  
geeigne te  V orbeugungsm aßrege ln  erfo rd ern , M ühen u n d  
K osten , die doch  n iem als e inen  ta tsä c h lic h e n  S ch u tz  gegen 
den  A u sb ru ch  eines B ran d es  u n d  den  d a d u rc h  v e r
u rsach ten  S ch ad en  gew ähren .

D ie w irtsch a ftlich en  S chäd igungen , die d ie  G efah r 
d er S e lb s ten tzü n d u n g  d er K oh le  bei L ag eru n g  an 
der Luf t  zu r Folge h a t, finden  ih re n  A u sd ru ck  e in e r
se its  in e inem  M indergew inn, d e r d u rc h  das R isiko  
eines B ran d es  b ed in g t is t und  der, falls der B e s ta n d

v e rs ich e rt is t, a ls g e z a h lte  P rä m ie  in  die E rsch e in u n g  
t r i t t  d er a b e r au ch  be i n ic h t v e rs ic h e r te m  B e s ta n d  in  R ech 
nun g  zu  s te llen  is t, u m  ein  k a u fm ä n n isc h  rich tig es  B ild  
d er S e lb s tk o sten  zu  g ew in n en .

A n d erse its  h a t m a n  m it e in em  u n m itte lb a re n  G eld
v e rlu s t zu  rech n en  d u rc h  A u fw en d u n g en  fü r L öhne  un d  
A nschaffungen  z u r  Ü b e rw a c h u n g  des L ag ers  u n d  V er
h ü t u n g  eines B ran d es.

B ei e in e r z ah le n m ä ß ig e n  F e s tle g u n g  d e r W e rtv e r
mi n d e r u n g  .die g eg eb en en fa lls  d u rc h  eine  bessere  M ethode 
d er L ag eru n g  v e rm ied en  w ü rd e , d ü r f te n  also  au ch  diese 
beiden U m stän d e  n ic h t u n b e rü c k s ic h t ig t gelassen  w erden.

M an h a t die v e rsc h ie d e n s te n  V o rsch läg e  g em ac h t, um  
S e lb s te n tz ü n d u n g  von  K o h len  u n m ö g lic h  zu  m ach en , oder 
d ro h en d en  od er au sg e b ro c h e n e n  B ra n d  zu  e r s t ic k e n .1 
A ber au ch  d e r b e s te  v o n  d iesen , n ä m lic h  S tah lfla sch en  
m it flü ssiger K o h le n sä u re  g e fü llt u n d  m it e in e r leicht 
sch m elzen d en  L eg ie ru n g  v e rsch lo ssen , ü b e r  d as  L ager 
h in  zu  v e r te ile n 2, k a n n  n u r  a ls  te u r e r  u n d  w enig  s icherer 
N o tb eh e lf  e rsche inen , v e rg lich en  m it je n e r  d u rch g re ifen d en  I 
M aßregel, d ie  a lle in  den  g e w ü n sc h te n  E rfo lg  gew äh rle is te t, 
weil sie d ie  V o r a u s s e t z u n g  d e r  G e fa h r  —  die O x y d a tio n  
d er K oh le  —  u n d  d a m it d ie  G e fa h r  se lb s t a u fh e b t, und 
d u rch  d ie  fe rn e r g an z  a llg em ein  d ie  F o lg eersche inungen  
d e r V e rw itte ru n g  w irk sam  b e k ä m p f t w e rd e n : L agerung
d er K ohle u n te r  W asser. (F o r ts , folgt)

1 Vgl. u. a. G lückauf 1894, S. 1583.
- G lückauf a. a. O .; ferner J . G asbel 190(1, S. G72.

Eisenbetonfeinkohlenturm auf Zeche Recklinghausen II.
Von B aum eister R. F u c h s ,  H erne.

A uf d er in H o ch la rm ark  bei R eck lin g h au sen  gelegenen 
Z eche R eck linghausen  II  d er H a rp e n e r  B erg b au -A k tien - 
G esellschaft is t im  J a h r e  1907, Weil die E n tw ä sse ru n g  
d er K oksfe inkoh len  infolge e iner u n zu re ich en d en  A n
zahl von V o rra tb e h ä lte rn  u n g en ü g en d  w ar u n d  zu  lange 
d au e rte , ein neuer F e in k o h le n tu rm  m it 8 B e h ä lte rn  von 
je  160 -170 t In h a l t  in re in er E ise n b e to n k o n s tru k tio n  e r 
b a u t w orden. D ie A u sfü h ru n g  w ar d e r F irm a  K arl 
B ra n d t in  D üsseldorf ü b e rtra g e n , die den  B au  in 
5 M onaten  fe rtig g este llt hat .

D ie jäh rlich e  M enge d e r gew aschenen  F e in k o h len  auf 
d er Zeche R eck linghausen  II b e läu ft sich au f 190 000 
bis 200 000 t. M it d iesen  w ird  d er K o h len sch lam m , d e f  
sich in zwei Sam m elbecken  ab se tz t, gem isch t, u n d  zw ar 
au f fo lgende W eise. D er sich im  V erlau fe  zw eier S ch ich ten  
von je  8 s t an sam m elnde  S ch lam m  w ird  m it W asser a u f
g espü lt u n d  d u rc h  einen P u lso m ete r von 250 m m  D u rc h 
m esser in  die P u m p e n b e h ä lte r  d er W äsche g ep u m p t. 
H ieraus w ird  er, v e rm isch t m it W asser, d u rch  eine Z e n tr i
fu g a lp u m p e  von 300 m m  D urchm esser d er H a u p tse tz 
m asch ine  zu g e fü h rt, wo er m it den  K ohlen  gew aschen  
w ird  un d  m it den  F e inkoh len  in d ie  a lten  e isernen  
S üm pfe  u n d  die neuen  E isen b e to n sü m p fe  fließ t. N ach  
g en ü g en d er E n tw ässe ru n g  e n tn im m t d ie  K okerei h ie raus 
ih ren  B ed arf an  K okskoh len , d ie  ü b e r T ra n sp o r tb rü c k e n  
hinw eg zu den  K oksöfen  g efah ren  w erden  (s. F ig . 1). D as

Fig. 1. Lageplan.

K o h len w asch w asse r w ird  b is a u f  e in en  T eil, d en  d ie  F e in 
koh le  a u fn im m t, d u rc h  H o lz g e flu te r zu m  P u lso m e te rb a ss in  
a b g e fü h r t u n d  so w ied e rg ew o n n en . B ei d en  8 a lte rn  
e ise rn en  B e h ä lte rn  m it  n u r  r. 120 t  I n h a l t  d a u e r t  die
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Fig. 2. E isenbctonfcinkohlen turm  und  Pulsom eterbassin.

E n tw ässe ru n g  36— 40 s t, w ä h re n d  bei d e n  n eu en  E isen 
b e to n b e h ä lte rn  v o n  je 160— 170 t I n h a l t  n u r  24 s t 
e rfo rderlich  sind . In  b e id en  F ä lle n  w ird  ein  F e u c h tig k e its 
g eh a lt von  12— 13 pC t e rz ie lt. W ä h re n d  a b e r  bei dem  
a lten  in E ise n k o n s tru k tio n  e rb a u te n  F e in k o h le n tu rm  d e r 
u n te r  den  T r ic h te rn  d e r  B e h ä lte r  z u r  E n t n a h m e  d e r 
e n tw ässe rten  F e in k o h le n  a n g e o rd n e te  B ü h n e n ra u m  d u rc h  
e iserne S tü tz e n  u n d  S tre b e n , e ise rn e  L ä n g s -u n d  Q u e rv e r
b indungen  b is au f sch m a le  R äu m e  u n te r  d en  T ric h te rn  
v o lls tän d ig  v e rb a u t , a lso  d u n k e l u n d  w enig  ü b e rs ic h tlic h  
ist, b e fin d en  sich  in n e rh a lb  des B ü h n e n ra u m e s  u n te r  
den T ric h te rn  d e r  B e h ä lte r  d es  n eu en  E ise n b e to n fe in 
k o h len tu rm es n u r  d r e i  q u a d ra t is c h e  S äu len  v on  1,03 in 
W an d b re ite , so d a ß  e r seh r hell u n d  ü b e rs ic h tl ic h  ist.

Lu t t e n ,  H e iz ro h re  usw. ließen  sich  d a ru m  eb en fa lls  zw eck
m äß ig  u n d  le ich t e in b au e n . F e rn e r  b ie te t d ie  E ise n b e to n 
k o n s tru k tio n  d en  In n e n rä u m e n  m e h r S c h u tz  gegen 
W itte ru n g s -  u n d  T em p era tu re in flü sse . E n d lic h  lieg t ein 
n ic h t zu  u n te r s c h ä tz e n d e r  V orteil d a r in , d a ß  d ieser 
E ise n b e to n fe in k o h le n tu rm  e in fach  u n d  ü b e rs ich tlich  ist, 
u n d  d a ß  L 'n te rh a ltu n g s k o s te n  in  F o r tfa ll  kom m en . D iese 
s in d  bei den  in E isen fach w erk  u n d  E ise n k o n s tru k tio n  
h e rg e s te llten  g le ich a rtig en  A nlagen seh r hoch zu b e 
m essen .

D er neue  F e in k o h le n tu rm  b e s te h t au s  e iner 6.5  m 
ü b e r  G e län d e  liegenden  L a d e b ü h n e  (s. F ig . 2, 3 u. 4), au s 
den  7 g ro ß en  rech teck ig en  im  u n te rn  T eile  tr ic h te r fö rm ig  
g e s ta lte te n  E n t w äS se ru n g sb eh ä lte rn  (s. F ig . 3 u. 4), au s  den

H g  :t Querschni t t  ' F ig . 4. L ängsschn itt H g  -r*. Gr undr i ß
des F einkohlen turm es.
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E isen b e to n -Z u fü h ru n g s- u n d  Ü b e rla u f lu tte n  (s. F ig. 6), den 
L au fs teg en  u n d  d er D a c h k o n s tru k tio n . D ie fü r 800 k g / q m

Fig. 6. Blick in das Innere des Feinkohlenturm es.

N u tz la s t berech n e te , au f 15 S tü tz e n  ru h en d e  L ad eb ü h n e  
is t m it so s ta rk  bem essenen  U n te rzü g en  au sg e fü h rt, d aß  
sie m it  den  S tü tz e n  b iegungste ife  P o rta le  fü r d ie  A uf
n ah m e  des ganzen  W in d d ru ck es  bei leeren  B e h ä lte rn  
b ilden . E in e  von  d er L ad eb ü h n e  a u s la d e n d e . K onsole  
s te llt d ie  V erb in d u n g  m it d e r-a lte rn  b e n a c h b a rte n  W äsche  
her. D ie lo trech ten  A ußenw ände besitzen  u n te n  eine 
S tä rk e  von  30 u n d  oben  von 15 cm , die M itte lw än d e  u n te n  
eine solche von  25 u n d  oben  von  15 cm . B eide  s in d  e in 
se itig  kreuzw eise bzw . d oppe lse itig  k reuzw eise a rm ie rt. D ie 
T rich te rw än d e  s ind  in  den  M itte lrip p en  e in g esp an n t u nd  
liegen au f d er R a n d v e rs tä rk u n g  R  (s. F ig. 7 u. 8) d er T r ic h te r 
böden  frei auf. Sie sin d  als e in fach  a rm ie r te  P la t te n  
au sg eb ild e t u n d  w egen d er d y n am isch en  W irk u n g en  des 
h e rab s tü rzen d en  Sch lam m es u n d  fes te r T eile s tä rk e r  aus-

Fig. 7 Fig. 8.

g eb ild e t als die lo tre c h te n  W än d e . D ie T ric h te rb ö d e n  
a b esteh en  aus je e iner au f den  R a n d v e rs tä rk u n g e n  R  
au fliegenden  k reuzw eis a rm ie r te n  P la t te . D ie R a n d v e r 
s tä rk u n g e n  R  b ilden  eine R a h m e n k o n s tru k tio n , d ie  in 
den  E c k p u n k te n  m  d e r T ric h te r  a u fg eh än g t is t. D ie 
S e iten la s t Z  des A uflagerd ruckes A  des B odens w ird  d u rch  
die H a ft-  u n d  Z ug festigke it d er in den  T ric h te rw ä n d e n

liegenden  A u fh än g ee isen  a u fg en o m m en  (s. F ig . 7 u. 8). 
D er R ah m en  R  w ird  v o n  d en  A u flag e rd rü ck en  der 
W ände  D  u n d  d e r  S e ite n la s t des A u flag e rd ru ck es  des 
B odens D , au f B ieg u n g  b e a n s p ru c h t u n d  r uf t  in m  
A u flag e rreak tio n en  h e rv o r , d ie  d u rc h  A u fh än g u n g en  a 
au fgenom m en  w erden . D iese liegen  in  d en  T ric h te rw ä n d e n  
und  sin d  in  F ig . 7 d a d u rc h  e rk e n n b a r  g em ac h t, daß  
d u rc h  d ie  T ric h te rw ä n d e  S c h n it te  g e leg t sind . D ie zw ischen 
den B e h ä lte rn  lieg en d en  M itte lr ip p e n  u n d  d ie  A u ß en 
rip p en  sin d  fü r  d en  S e ite n d ru c k  d e r  T ric h te rw a n d flä c h e n  
u n d  fü r e inen  T eil d e r  S e ite n d rü c k e  d e r  B eh ä lte rw än d e , 
der d u rc h  d ie  zu  d iesen  B e h ä lte rw ä n d e n  norm alen  
W än d e  n ic h t m e h r g an z  a u fg en o m m en  w ird , a rm ie r t.

D ie Ü b e r la u f lu t te n  h a b e n  e in e  so lche  F o rm  e rh a lten , 
d aß  ih re  B ö d en  S tü rz e  z u r  A u fn a h m e  d e r  A uflag e rd rü ck e  
d e r W ä n d e  in  lo t re c h te r  R ic h tu n g  b ilden .

D as D ach  r u h t  eb en fa lls  a u f  n u r  3 S tü tz e n , d ie  in  den 
K re u z u n g sp u n k te n  d e r  L u t te n  a u fs itz e n . D ie Z u le itung  
des den  K o h len sch lam m  fü h re n d e n  W a sse rs  e rfo lg t du rch  
eine R o h r le itu n g  v o n  500 m m  D u rch m esse r. D iese b rin g t 
d as  W asse r d en  b e id en  in  d e r  L ä n g s r ic h tu n g  des F e in 
k o h le n tu rm e s  ü b e r  d en  B e h ä lte rn  lieg en d en  Z u fü h ru n g s
lu t te n . E in e  Q u e r lu t te  v o n  1° G efä lle  v e rb in d e t beide 
Z u fü h ru n g s lu tte n , d ie  fü r  je d e n  B e h ä lte r  d u rc h  Schieber 
abgesch lo ssen  w erd en  k ö n n e n  (s. F ig . 3, 4, 5 u. 6). Ü b e r  jedem  
B e h ä lte r  is t  in 'd e n  V e r te i lu n g s lu tte n  e in  S c h ra u b v e n til  ein
g e b a u t, d u rc h 'w e lc h e s  d e r  K o h le n sc h la m m  in  d ie  B eh ä lte r  
e n tle e r t w ird . F ü r  d ie  B e d ie n u n g  d e r  S ch ieb e r u n d  V entile 
s in d  L a u fb rü c k e n  vo n  80 cm  B re ite  a u f  d e r  A ußen 
se ite  d e r  Z u fü h ru n g s lu tte n  u n d  lä n g s  d e r  V erb in d u n g s- 
(Q uer-) L u tte n  vo rg eseh en . U m  je d e n  B e h ä lte r  lau fen  Ü b e r
la u f lu t te n  m it  w a g e re c h te r  Ü b e r la u fk a n te ,  d e re n  Sohlen 
je  1° G efälle gegen  d ie  A u s la u fk ä s te n  zu  h ab en . In  
d iesen  L u tte n  lä u f t  d a s  W a sse r  m i t  d en  le ic h te n  B ei
m en g u n g en  ab . In  je d e r  Zelle s in d  4 lo t re c h te  E n tw ä sse 
ru n g s ro h re  m it g e lo ch ten  W ä n d e n  a n g e b ra c h t , d u rc h  w elche 
d as  A b zu g w asser in  d ie  u n te r  d e n  T r ic h te rn  an g eb rach ten  
H o lz lu tte n  a b  fließen  k an n . In  je d e n  T r ic h te rb o d e n  sind 
4 G u ß e ise n tr ic h te r  e in g e b a u t, d e re n  V ersch lü sse  du rch  
H a n d ra d  u n d  Z a h n s ta n g e  v on  d e r  A b z u g b ü h n e  aus be
tä t ig t  w erden .

Z u  d iesem  E ise n b e to n fe in k o h le n tu rm  s in d  10 D oppel
w agen  R u n d - u n d  ’ S tab e isen  v e rsc h ie d e n e r  S tä rken  
v e rw a n d t w orden .

D er b e re its  ü b e r  e in  J a h r  im  B e tr ie b e  befind liche  
T u rm  h a t  b ish e r k e in e rle i L T nd ich tigkeiten  o d e r sonstige 
M ängel a u fg e w ie se n ; d ie  in  ih m  e n tw ä ss e r te  K ohle 
e ig n e t sich  seh r g u t zu m  V erk o k en , u n d  d a s  ab fließende  
W asse r is t h in re ic h e n d  k la r . D ie G e sa m tk o s te n  des b e tr ie b 
fe r tig e n  F e in k o h le n tu rm e s  e in sch ließ lich  a lle r  e rfo rd e r
lich en  A nsch lü sse  h a b e n  r. 117 700 M  b e tr a g e n , s in d  also 
w esen tlich  n ie d r ig e r a ls d ie  e in e r g le ic h a r tig e n  B e tr ie b 
an lag e  in E ise n k o n s tru k tio n .

Die im Ruhrbergbau üblichen Methoden der Selbstkostenberechnung
Von Bergassessor R e c k m a n n ,  Essen-B redeney.

(Fortsetzung).
D ie b isherige B eh an d lu n g  d e r U n k o sten ze rleg u n g  u n d  

d ie  E rö rte ru n g , in  w elchem  U m fange d ie  v e rsch iedenen  
U n k o s te n  d e r S e lb s tk o s ten b e rech n u n g  z u g ru n d e  geleg t 
w erden , h a t  gezeigt, d aß  die e inze lnen  V erw a ltu n g en

hierin  m eh r o d e r w en ig er v o n e in a n d e r  a b w e ich en  und  
d a ß  d iese v e rsch ied en e  H a n d h a b u n g  e in e  v e rsch ied en e  
H öhe d e r  S e lb s tk o s te n  b e d in g t. Im  n ä c h s te n  K a p ite l  soll 
n u n ^ d i e L r m i t t l u n ' g  d e r  U n k o s t e n  im  e inze lnen
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besprochen  w erden . D ie B e tr ie b sk o s te n  b e s te h e n  in  d e r 
H au p tsach e  au s  d en  fü r  d ie  G e w in n u n g  u n d  A u fre c h t
e rh a ltu n g  des B e tr ie b e s  zu  v e ra u s g a b e n d e n  L ö h n en  u n d  
M aterialien . D ie L o h n b e r e c h n u n g  lieg t d en  e inze lnen  
G ruben- u n d  T a g e ss te ig e rn  ob , w elche  fü r  d ie  in  ih re r  
A b te ilung  b e sc h ä f tig te n  A rb e ite r  d ie  a u f  G ru n d  d e r 
M arkenkon tro lle  u n d  d e r  S c h ic h te n b ü c h e r  o d e r Jo u rn a le  
sich e rgebende  Z ah l d e r  v e rfa h re n e n  S c h ic h te n  e rm itte ln . 
D er fü r d ie  S c h ic h t v e rd ie n te  L o h n  b e s t im m t sich  m e is t 
nach d e r g e le is te ten  A rb e it ,  sog. G ed in g e lo h n . D ie L o h n 
berechnung  a u f  G ru n d  ab g esch lo ssen e r G ed inge s te h t  
bei d er K o h len g ew in n u n g  u n d  d e r  A us- u n d  V o rric h tu n g  
allgem ein in  A n w e n d u n g  u n d  e rfo lg t h ie r  e n tw e d e r  n ach  
der M enge d e r  h e re in g ew o n n en en  K o h le  o d e r d e r  L änge  
der au fg e fah ren en  S treck e . D a n e b e n  g ib t es d ie  n a c h  
der Z eit b e s t im m te n  sog. S ch ich tlö h n e , d ie  in  d e r  R egel 
für d ie  bei d em  G ru b e n a u sb a u , d e r  F ö rd e ru n g  u n d  dem  
T agesb e trieb  b e sc h ä f tig te n  A rb e ite r  b e s te h e n . N ach  
A bzug d e r fü r g e lie fe r te  M a te ria lien , w ie S p re n g m a te r ia lie n , 
G eleuch te, G ezähe, u n d  d e r  fü r  d ie  A rb e ite rv e rs ic h e ru n g  
zu zah le n d en  B e trä g e  w e rd en  d ie  S u m m e n  d e r  N e tto 
löhne in d e r  S e lb s tk o s te n -  bzw . U n k o s te n b e re c h n u n g  
jedes e inze lnen  S te ig e rs  n a c h  d e n  v e rsc h ie d e n e n  B e tr ie b 
zw eigen z u sa m m e n g e s te llt u n d  g eb en  so  d ie  U n te rla g e n  
für d ie  a llgem eine  S e lb s tk o s te n b e re c h n u n g .

D en zw eiten  H a u p ta n te i l  a n  d en  B e tr ie b sk o s te n  
nehm en  d ie  M a t e r i a l i e n  ein. W ä h re n d  d ie  L o h n 
b e rech n u n g  im  R u h rk o h le n b e rg b a u  w oh l a llg em ein  in  
g leicher W eise g e h a n d h a b t  w ird , s te h e n  fü r  d ie  V e rre c h n u n g  
der M a te ria lk o s ten  zw ei g ru n d v e rsc h ie d e n e  M eth o d en  
in A nw endung . D ie  U n te r la g e n  fü r  d ie  E rm i t t lu n g  d e r  
m o n a tlich  im  B e tr ie b e  ta ts ä c h lic h  v e rb ra u c h te n  M a
te ria lien  b ild en  a llg em ein  d ie  M a te ria lau sg ab esch e in e , 
die sog. B ons. D iese  w e rd e n  in  d e r  R eg e l v o m  S te ig e r 
au sges te llt u n d  u n te rsc h r ie b e n . S ie e n th a l te n  a u ß e r  d e r  
B ezeichnung  des B e d a rfsg e g e n s ta n d e s  u n d  des R e v ie rs  
v ielfach  a u c h  n o ch  d e n  n ä h e re n  V e rb ra u c h so r t, also  d as  
K ap ite l, w o ra u f d ie  V e rre c h n u n g  e rfo lgen  soll, z. B. 
K ap ite l I : K o h le n g ew in n u n g , K a p ite l  I V : F ö rd e ru n g  usw . 
A uf G ru n d  d iese r S ch e in e  g ib t  d e r  M a g a z in v e rw a lte r  d ie  
g e fo rd e rten  M a te ria lien  a u s  u n d  n im m t fe rn e r  d ie  E in 
tra g u n g  in  d a s  M a te ria la u sg a b e -  o d e r  V e rb ra u c h sb u c h  
sowie d ie  V e rre c h n u n g  vo r. D ie  U n te r la g e n  fü r  d iese 
V e rrech n u n g  b ild en  in  d e r  R ege l d ie  M a te r ia ls e lb s tk o s te n 
b e rech n u n g en , d ie  d e n ' E in h e i ts p re is  fü r  e in  M a te ria l 
n ich t a lle in  n a c h  d em  E in k a u fs p re is  e rm it te ln , so n d e rn  
u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  a lle r  N e b e n k o s te n  b is  in s  M agazin , 
also e in sch ließ lich  F ra c h t ,  Zoll, V e rp a c k u n g , A b la d e 
k o sten  usw . D u rc h  A d d itio n  e rh ä l t  m a n  d a n n  am  S ch lu ß  
des M onats  d en  w irk lich en  M a te r ia lie n v e rb ra u c h  im  e in 
zelnen u n d  im  g an zen , sow ohl fü r  jed e s  K a p ite l  u n d  
S te ig e rre v ie r w ie a u c h  fü r  d ie  g an ze  A n lage . N eb en  d ieser 
b e tr ie b s te c h n isc h e n  E r m i t t lu n g  d es  M a te r ia lie n v e r
b rau ch es  lä u f t  n o ch  d ie  k a u fm ä n n isc h e , b e i d e r  u n te r  
,,A u sg ab e“ d ie  sä m tlic h e n  K o s te n  fü r  d ie  e in g eg a n g en en  
M ateria lien  e rsch e in en . D iese  A b re c h n u n g  d ie n t jed o ch  
m eh r z u r  K o n tro lle  d e r  M a g a z in v e rw a ltu n g . B e id e  
V e rrech n u n g en  so llen  sich  b e im  V ie r te lja h re s -  o d e r J a h r e s 
ab sch lu ß  d eck en , in d e m  d ie  S u m m e  v o n  V e rb ra u c h  u n d  
B e s ta n d  m it d em  E in g a n g  ü b e re in s tim m e n  m u ß .

W enn  a u c h  d iese  F e s ts te l lu n g  des M a te r ia lie n v e r
b rau ch es  im  P r in z ip  a ls  a llg em ein  g ü lt ig  b e z e ic h n e t w erd en

k an n , so w ird  d o ch  d ie  e ig en tlich e  V e r r e c h n u n g  d e r 
M a te ria lk o s te n  a u f  d ie  S e lb s tk o s te n  in  z w e i e r l e i .  
g r u n d v e r s c h i e d e n e r W e i s e  g e h a n d h a b t. D ie M ehr
zah l a lle r  V e rw a ltu n g en  w ä h lt fü r d iese  V e rre c h n u n g  die 
b e tr ie b s te c h n isc h e  E rm it t lu n g  des M a te ria lien v e rb rau ch es , 
sie n im m t also d en  V e rb ra u c h , w elchen  d ie  M agazin  V erw al
tu n g  a u f  G ru n d  d e r  A u sg ab esch e in e  a n g ib t, u n d  s e tz t  so m it 
d en  ta ts ä c h lic h e n  V e rb ra u c h  a n  M a te ria lien  in  A usgabe. 
H ie rv o n  ab w e ich en d  g ib t  es e ine  g an ze  A n zah l v on  G e
w erk sch a ften , w elche n ach  d e r k a u fm ä n n isc h e n  A b rech 
n u n g  d ie  sä m tlic h e n  fü r d ie  B esch affu n g  d e r  M ate ria lien  
e rfo rd e rlich  gew esenen  A u sg ab en  in  d ie  S e lb s tk o s te n 
b e re c h n u n g  e in se tzen , w obei u n b e rü c k s ic h t ig t b le ib t, 
ob  d ie  M ate ria lien  ta ts ä c h lic h  v e rb ra u c h t s in d  o d e r  als 
B e s ta n d  im  M agazin  liegen. D ie M a te ria lk o s ten  e r 
sch e in en  in  d iesem  F a lle  n u r  in  d e r  a llg em ein en  S e lb s t
k o s te n b e re c h n u n g  u n d  w erd en  v o n  d e r  k au fm än n isc h en  
A b te ilu n g  a u f  G ru n d  v o rlieg en d er R ech n u n g sb e lä g e  m eh r 
n a c h  G u td ü n k e n  a u f  d ie  v e rsch ied en en  K a p ite l v e rte il t. 
D ie S e lb s tk o s te n b e re c h n u n g  fü r d ie  e in ze ln en  R ev ie re  
w erd en  h ie rb e i m it M a te ria lk o s te n  n ic h t b e la s te t . Bei 
d e r  fisk a lisch en  V e rw a ltu n g  w erd en  d ie  fü r  d ie  B esch affu n g  
d e r  B e tr ie b sm a te r ia lie n  e rfo rd e rlich  gew esenen  A u f
w e n d u n g en  eb en fa lls  m o n a tlic h  in  e in e r S u m m e in  
A u sg ab e  g ese tz t. F ü r  d ie  S e lb s tk o s te n b e re c h n u n g e n  d e r  
e inze lnen  S te ig e r g ilt h ie r  jed o ch  d ie  b e tr ie b s te c h n isc h e  
E rm it t lu n g  des M a te ria lien v e rb rau ch es , d essen  H öhe 
fü r  jed e  A b te ilu n g  vo n  d e r  M a te r ia lie n v e rw a ltu n g  in  F o rm  
e in e r V erb rau ch sn ach W eisu n g  an g eg eb en  w ird .

U m  d ie  M a te ria lk o s ten  fo r tla u fe n d  z iem lich  g le ich 
m äß ig  zu  g e s ta lte n , h a t  sich  fa s t bei a llen  V e rw a ltu n g en  
fü r  d ie  B esch a ffu n g  g rö ß e re r V e rb ra u c h sg e g e n s tä n d e  
o d e r M engen, w ie F ö rd e rse ile , G ru b en sch ien en , W e tte r 
lu t te n  usw ., e ine  ra te n w e ise  V e rrech n u n g  in m e h r od e r 
w en iger g ro ß em  U m fan g e  h e rau sg eb ild e t. So w erden  
z. B. d ie  K o s te n  fü r  d ie  B esch a ffu n g  v o n  F ö rd e rse ilen  
o d e r m e h re re  W aggons G ru b en sch ien en  in g le ichen  R a te n  
a u f  e ine  R eih e  v o n  M o n a ten  v e r te il t ,  in n e rh a lb  w elcher 
Z e it d ie  Seile v o ra u s s ic h tlic h  a b g e n u tz t  o d e r d ie  G ru b e n 
sch ien en  v e rb ra u c h t  sind . E s  h a n d e lt  sich  also  in  d e r  R egel 
u m  G eg en stän d e , d ie  n ic h t d u rc h  d a s  M agazin  gehen . 
B ei a n d e re n  W erk en  b e s te h e n  fü r d e ra r tig e  g rö ß e re  A us
g ab en  b e so n d e re  F o n d s , a u s  d en en  d ie  B esch a ffu n g sk o s ten  
g le ich  vo ll b e s t r i t te n  w erden , fü r  d e ren  A u ffü llu n g  je d o th  
m o n a tlic h  e ine  b e s t im m te  S u m m e be i d e r  S e lb s tk o s te n 
b e re c h n u n g  u n te r  M a te ria lien  in A u sg ab e  g e se tz t w ird .

W ie  im E in ze lfa lle  d ie M a te r ia lk o s te n  in  d ie  S e lb s tk o s te n 
b e re c h n u n g  e in g e se tz t w erden , la ssen  d ie  g e b ra c h te n  
B eisp ie le  u n d  d ie  frü h e re n  A u sfü h ru n g e n  e rk en n en .

U m  in n e rh a lb  e in e r V e rw a ltu n g  e ine g le ich m äß ig e  
V e rre c h n u n g  d iese r b e id en  H a u p tfa k to re n  d e r  B e tr ie b s 
k o sten , also  d e r  A u sg ab en  fü r L ö h n e  u n d  M ate ria lien , 
zu  e rre ich en  u n d  a u f  d iese  W eise  w irk lich  v e rg le ich sfäh ig e  
Z ah len  fü r  d ie  e in ze ln en  R ev ie re  bzw . S c h a c h ta n la g e n  
o d e r  Z echen  zu  e rh a lte n , h a b e n  v ie le  V e rw a ltu n g e n  in 
b e so n d e ren  S a tz u n g e n  e ine  g en au e  A b g ren zu n g  d e r  e in 
ze lnen  K a p ite l  fe s tg e le g t u n d  d a h e r  b e s t im m t, w as u n te r  
K o h len g ew in n u n g , w as u n te r  A us- u n d  V o rric h tu n g , w as 
u n te r  G ru b e n a u sb a u  usw . fä llt , u n d  w elche A u sg ab en  an  
L ö h n e n  u n d  M a te ria lien  u n d  S o n stig em  a u f  d ie  b e tr .K a p i te l  
zu  v e rre c h n e n 's in d . S o [he iß t es z. B . bei e in e r G ese llsch a ft: 

D ie K o h le n fö rd e ru n g  is t ü b e ra ll e in sch ließ lich  S ch lep p en
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bis zum  n äch sten  B rem sberg , A bhauen  usw ., sow ie ein- 
schliei31ich d e r e rs tm a lig en  H e rs te llu n g  d er gew öhnlichen  
S treck en b ah n , Z im m eru n g  u n d  des B erg ev ersa tzes zu 
v e rs te h e n ; ab e r aussch ließ lich  so n s tig e r N ebengedinge 
o d er S ch ich tlö h n e  z. B. fü r  d ie  A u srich tu n g  von F lö z 
s tö ru n g en , die V o rrich tu n g  von H au p tfö rd e rs tre ck en , 
B rem sbergen  usw ., w elche au f d ie  K a p ite l »G este in s
u n d  V ersu ch sa rb e iten «  zu  v errech n en  s in d .“ — ,,An M a
te ria lien  s ind  n u r  die bei d er e igen tlichen  K oh lengew innung  
v e rb ra u c h te n  G ezähe, S p ren g m itte l u n d  sonstigen  
k le ineren  M ateria lien  zu verrechnen , w äh ren d  alle üb rigen  
zw eckm äß iger a u f  an d ere  K a p ite l zu  ü b e rtra g e n  s in d .“ 
In  d e r F es tleg u n g  d ieser B egriffe w eichen d ie  e inzelnen 
V erw a ltu n g en  a lle rd ings m eh r oder w eniger v on  e in an d e r ab.

D ie E rm itt lu n g  d er s o n s t i g e n  B e t r i e b s k o s t e n ,  
die m eist a llgem einer A rt sind, w ird  in d e r R egel v on  der 
kau fm än n isch en  A b te ilu n g  vorgenom m en . H ierh in  ge
hören u. a. die G eh ä lte r d e r techn ischen  B eam ten , sow eit 
sie n ic h t schon  in d er S e lb s tk o sten b erech n u n g  d er 
e inzelnen  S te iger zum  A usd ruck  g e b ra c h t s in d ; fe rner die 
K n ap p sch aftsg efä lle  d e r  B eam ten  u n d  A rbe ite r. D iese 
B eträge , de ren  H öhe fü r d ie  e inze lnen  P ersonen  d u rch  
S ta tu t  oder G esetz festgeleg t is t, w erden  v ie lfach  auch  
schon  von den  S te igern  in de ren  S e lb s tk o sten b erech n u n g en  
eingesetz t, w odu rch  e rre ich t w ird , d aß  jede  einzelne 
S e lb s tk o sten - oder U n k o sten b e rech n u n g  m öglichst s ä m t
liche U n k o sten  e n th ä lt. D ie M itte l fü r die U n fa llv e r
sicherung , d ie  ohne B ete iligung  d e r A rb e ite r d u rch  jä h r 
l iche U m lagen  von den  B erg w erk su n te rn eh m ern  nach  
M aßgabe d e r in  ih ren  B e trieben  v e rd ien ten  G eh ä lte r  u n d  
L öhne  u n d  d er s ta tu tm ä ß ig  fe s tg este llten  G e fah ren ta rife  
au fzu b rin g en  sind, w erden in  m o n atlich en  R a te n  a u f  die 
S e lb s tk o sten  ve rrech n e t. D a  die V eran lagung  zu r U n fa ll
vers icherung  m it B eginn des neuen  G eschäfts jah res  v ie l
fach noch  n ic h t erfo lg t ist, w ird  die M o n a tsra te  m eist 
noch  nach  den  V o rjah ren  oder e inem  V oransch lag  b e
m essen ; e tw aige  A bw eichungen w erden  d an n  in den  
sp ä te ren  M onaten  ausgeglichen. A uch fin d e t m an  die 
M ethode, d aß  au f die T onne F ö rd e ru n g  ein b e s tim m te r  
B etrag , z. B. 3 P f., e rhoben  w ird , d e r e rfah ru n g sg em äß  
für die B e s tre itu n g  d er U m lage au sre ich t. Bei B erg- u nd  
W asserschäden  v e rfä h rt m an  en tw ed e r so, d a ß  d ie  au f 
d ieses K ap ite l ta tsäch lich  v e ra u sg a b te n  S um m en  e inge
se tz t, oder d aß  d ie  S e lb s tk o sten  wegen d e r in ih re r H öhe 
s ta rk  schw ankenden  A usgaben  m it e inem  gew issen Be
trag e  zu r B ildung  eines besonderen  F o n d s  m o n a tlich  
b e la s te t w erden. V iele V erw altungen  lassen  d e ra r tig e  
A usgaben  bei den S e lb s tk o sten b e rech n u n g en  gänzlich  
fehlen u n d  m achen  fü r ih re  B e s tre itu n g  bei den  R ech n u n g s
absch lü ssen  vom  B ru tto g ew in n  besondere  R ück lagen .

D ie V errech n u n g  d e r a l l g e m e i n e n  U n k o s t e n ,  d.  h. 
sow eit sie in die m o n atlich e  S e lb s tk o sten b e rech n u n g  e inge
se tz t w erden , lieg t n a tü r lic h  auch  d e r kau fm än n isch en  
A b te ilu n g  ob, d a  sie n ic h t ein einzelnes S te igerrev ie r, 
sondern  d a s  U n te rn eh m en  als G anzes treffen . D ie H ö h e  d er 
U nkosten  is t fü r d ie  eine G a ttu n g  m o n a tlich  festgeleg t, 
so z. B. fü r die G eh ä lte r  u n d  B eso ldungen  d e r  le iten d en  
B eam ten  u n d  d e r kau fm än n isch en  V e rw a ltu n g ; fü r die 
an d e re  vo n  F a ll zu F a ll d ire k t b e s tim m b ar. H ie rh in  
gehören  e tw a  die A usgaben  fü r d ie  U n te rh a l tu n g  d e r 
k au fm än n isch en  A b te ilu n g  u n d  die sonstigen  H a n d lu n g s 

u n k o sten . w ie V e rk au fsp esen , d ie  vo n  den  sy n d iz ie rten  
W erken  h a u p tsä c h lic h  d u rc h  d ie  S y n d ik a tsu m la g e  gedeckt 
w erden . D ie w e ite ren  a llg em ein en  U n k o sten , deren  H öhe 
zw ar fü r d a s  g an ze  J a h r  fe s ts te h t, d e ren  Z ah lungste rm in  
jedoch  m e is t ein v ie r te l-, hall)- o d e r jä h r lic h e r  is t, wie 
S ta a ts -  u n d  G em e in d e s teu e rn , V ers ich e ru n g sp räm ien  (für 
H a ftp f lic h t- , U nfall-, T ra n sp o r tv e rs ic h e ru n g ) , Anleihe- 
u n d  H y p o th e k e n z in se n , B e iträ g e  fü r G esellschaften  und 
V ereine w erden  allgem ein  in M o n a ts ra te n  au f die S elbst
ko sten  zu r V e rrech n u n g  g e b ra c h t. B ei a n d e ren  U nkosten , 
d ie  zw ar jed es  J a h r  w ied e rk eh ren , a b e r  in  ih re r H öhe 
sch w an k en , w ie G ra tif ik a tio n e n  u n d  T an tiem en , w ird 
ein M o n a tsb e tra g  a ls  R ü ck lag e  in d ie  A u sg ab en  eingesetzt. 
D e ra rtig e  V errech n u n g en  von  m o n a tlic h e n  T eilbe trägen  
s in d  im  R u h rk o h le n b e rg b a u  a llg em ein  ü b lic h ; n u r  die 
fiskalischen  V erw a ltu n g en  b rin g e n  bei a llen  A usgaben 
die ganzen  S u m m en  in  d em  M onat, in w elchem  sie fällig 
s ind , zu r V errech n u n g . E in e  A u sn a h m e  w ird  allerd ings 
bei den  A u sg ab en  fü r  B e so ld u n g en  u n d  W ohnungsgeld 
zuschüsse  d e r S ta a ts b e a m te n  g e m a c h t, w elche v ie r te l
jä h r lic h  im  v o ra u s  g e z a h lt u n d  g le ich m äß ig  au f die 
3 M o n ate  des V ie rte lja h re s  v e r te il t  w erden .

D ie V e rrech n u n g  d e r  U n k o s te n  a lle in  g e n ü g t ab e r noch 
n ich t fü r e ine r ic h tig e  E rm i t t lu n g  des S e lb s tk o sten 
p re ises; h ie rzu  k o m m t v ie lm eh r noch , d a ß  gem einsam e 
B e trieb s- od e r G e n e ra lu n k o s te n  a u f  d ie  versch iedenen  
B e trie b sa b te ilu n g e n  bzw . S c h a c h ta n la g e n  in rich tiger 
W eise v e r te il t  w erden . D iese V e r t  e i 1 u  n  g gem einsam er 
U n k o sten  w ird  eb en fa lls  in  d e r  m a n n ig fa ltig s te n  W eise 
g e h a n d h a b t. So fin d en  w ir z. B . in  m a n c h e n  S e lb s tk o sten 
b e rech n u n g en  (S ch em a I S. 11) k e in  b e so n d e re s  K ap ite l 
fü r D am p fk e s se lb e tr ie b  w ed er u n te r  L ö h n en  n och  u n te r 
M ateria lien , obg le ich  d e r  S e lb s tk o s te n p re is  a u f  d ie  T onne 
d e r N e tto fö rd e ru n g  bezogen  w ird ; es t r e te n  v ie lm eh r nu r 
d ie  e inze lnen  D a m p fv e rb ra u c h s te lle n  in  E rsch e in u n g , wie 
S ch ach tfö rd e ru n g , W e tte r lo su n g , W a ss e rh a ltu n g , elek
tr isch e  Z en tra le , K o m p resso ran lag e . D iese T e ilu n g  geh t 
noch  w eiter, in d em  n u n  w ied e r e ine  A u flö su n g  d e r  K ap ite l 
d ieser e inze lnen  D a m p fv e rb ra u c h s te lle n  vorgenom m en  
w ird . So e rsch e in en  z. B. d ie  A u sg ab en  fü r  d ie  e lek trische  
Z en tra le  n ic h t in e in e r S um m e, so n d e rn  w e rd en  au f die 
ve rsch ied en en  S tro m v e rb ra u c h s te lle n , w ie B eleu ch tu n g , 
V äsche  u n d  S e p a ra tio n , W e rk s ta t t  usw ., p ro z e n tu a l v e rte ilt 
u n d  in  A u sg ab e  g e se tz t, ln  g le ich e r W eise  f in d e t d ann  
fe rn e r au ch  wohl  e ine A u flö su n g  d es  K a p ite ls  K om presso i- 
b e tr ie b  s t a t t .  Bei d iesem  V e rfa h re n  w ird  a lso  d e r  ganze 
B e trieb  e in e r Z ech en an lag e  in  m e h re re  e inze lne  B etriebe  
ze rleg t u n d  fü r je d e n  e in ze ln en  e rfo lg t e ine  besondere  
K o sten - bzw . S e lb s tk o s te n b e re c h n u n g  z u r  F es ts te llu n g  
des E in h e itsp re ise s  fü r  1 Tonne D a m p f o d e r  1 K W /st. 
D ie K o s ten  g e m e in sam er K ra f tq u e lle n  w erd en  p ro 
p o rtio n a l d e r  B e a n sp ru c h u n g  d u rc h  d ie  U n te rb e tr ie b e  
au f d ie  b e tre ffen d en  K a p ite l v e r te il t ,  u. zw . m e is t nach 
einem  a ll jä h r lic h  zu b e s tim m e n d e n  V e rh ä ltn is . V ere inzelt 
fin d e t au ch  eine  d ir e k te  M essung  d es  K ra f tv e rb ra u c h e s  
s t a t t ,  z. B. bei d e r  e le k tr isc h e n  E n e rg ie . A uf einigen 
Me r k e n ,  a u f  d en en  d e r  e le k tr isc h e  A n tr ie b  z iem lich  e in 
hei t l i ch zui D u rc h fü h ru n g  g e la n g t is t, g e h t m a n  n eu e rd in g s  
so g a r so w eit, d a ß  m a n  v o r  je d e m  M o to r o d e r  so n stig er 
K ra f tv e rb ra u c h s te lle  e inen  E le k t r iz i tä t s z ä h le r  e in sc h a lte t, 
u m  aul d iese W eise in je d e m  E in ze lfa lle  e ine  g e n a u e  K on
tro lle  ü b e r  d en  S tro m v e rb ra u c h  zu  h a b e n .
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W enn d u rc h  d ieses V e rte ilu n g sp r in z ip  g em ein sam er 
B e trieb su n k o sten  ein  E in f lu ß  au f d en  G e sa m tse lb s tk o s te n 
preis im  a llgem einen  n ic h t v e ru r s a c h t w ird , d a  eben  n u r  
eine an te ilm äß ig e  V e rre c h n u n g  d e r  g an zen  S u m m en  au f 
m ehrere K ap ite l in n e rh a lb  d esse lb en  G e sa m tb e tr ie b e s  
s ta ttf in d e t, so ä n d e r t  sich  d ieses je d o c h  w esen tlich , so b a ld  
d era rtige  g em ein sam e K ra f tq u e lle n  o d e r E in r ic h tu n g e n  
von and eren  B e trieb en , w ie Z iegelei, K o k ere i, B r ik e t t 
fabrik , N e b e n p ro d u k te n g e w in n u n g  usw . m itb e a n s p ru c h t 
werden. M anche V e rw a ltu n g e n  g eb en  z. B. d en  zum  
B etriebe o d e r zu r B e le u c h tu n g  d e r  Z iegelei, K o k ere i o d e r 
X eb en p ro d u k ten g ew in n u n g san lag en  e rfo rd e rlich en  D am p f 
bzw. S tro m  u n e n tg e ltl ic h  ab , b e la s te n  also  w ed er den  die 
K raft v e rb ra u c h e n d e n  B e tr ie b , n och  g ew äh ren  sie dem  
erzeugenden B e trieb , also  d em  G ru b e n b e tr ie b , h ie rfü r  
eine V ergü tung . U m g e k e h r t f in d e t v ie lfach  e ine  V e r
rechnung  d e r  v on  d e r  K o k ere i zu r D a m p fe rz e u g u n g  an  
den G ru b e n b e tr ie b  a b g eg eb en en  A bgase  n ic h t s t a t t ,  
w ährend  an d e re  d en  W e rt des d u rc h  d ie  A bgase  e rzeu g ten  
D am pfes e rm itte ln  u n d  d ie  G ru b e  m it d ie se r S u m m e 
belasten . D ie M ehrzah l d e r  V e rw a ltu n g e n  h a t  jed o ch  
das B estreben , jed en  B e tr ie b  fü r  sich  v o lls tä n d ig  g e tre n n t 
zu behandeln  u n d  ih m  d ie  K o s te n  z u z u sch re ib en , d ie  er 
veru rsach t, w obei a lso  e ine  geg en se itig e  V e rre c h n u n g  von  
L eistungen  d e r v e rsch ied en en  B e trie b e  u n te re in a n d e r  
s ta ttf in d e t. D ieser V e rre c h n u n g  w ird  m e is te n s  d e r  e r 
m itte lte  E in h e itsp re is , also  d e r  S e lb s tk o s te n p re is  fü r  
1 T onne D am p f o d e r 1 K ilo w a tts tu n d e , zu g ru n d e  geleg t. 
M ehrfach jed o ch  w ird  a u c h  fü r d en  ab g eg eb en en  D a m p f 
dem  G ru b en b e tr ieb  bzw . d e r  K esse lan lag e  n u r  e ine  gew isse 
K ohlenm enge v e rg ü te t, d ie  z u r  E rz e u g u n g  des zum  
A ntriebe d e r  b e tr . m asch in e llen  E in r ic h tu n g  e rfo rd e rlich  
gew esenen D am p fes  v e rb r a u c h t  w ird , w ä h re n d  d ie  D an rp i-  
e rzeugungskosten , also  d ie  A u sg ab en  a n  L ö h n en , M a
terialien  u n d  so n s tig en  N e b e n k o s te n , u n b e rü c k s ic h t ig t 
bleiben. A uch  b ezüg lich  d es  lü r  d ie  T o n n e  K o h len  zu v e r
rechnenden  P re ises  b e s te h e n  in d e r  P ra x is  A bw eich u n g en , 
indem  en tw ed e r d ie  T o n n e  m it d e m  S e lb s tk o s te n -  o d e r 
dem  M ark tp re ise  e in g e se tz t w ird .

W eit a u sg e p rä g te r  a ls bei den  o b igen  g em ein sam en  
B e trieb skosten  fin d en  sich  V e r t e i l u n g s m e t h o d e n  für  
die allgem einen  U n k o s te n , d ie  eb en  n ic h t d en  e inze lnen  
B etrieb  tre ffen , so n d e rn  d a s  U n te rn e h m e n  a ls G anzes, 
m ag nun  eine e inze lne  Z ech e  o d e r  e in e  a u s  m eh re ren  
Zechen b e s teh en d e  G ese llsch a ft a ls  ein  U n te rn e h m e n  
erscheinen. H ie rh in  g eh ö ren  z. B. d ie  A u sg ab en  fü r  d ie  
k au fm änn ische  V e rw a ltu n g , S te u e rn  u n d  so n s tig e  A b 
gaben, B e iträg e  z u r  B e a m te n v e rs ic h e ru n g , fre iw illige 
Z uw endungen . A n le ihez in sen  usw . S o w eit d e ra r t ig e  a llge
m eine U n k o sten  bei d e r  S e lb s tk o s te n b e re c h n u n g  ü b e rh a u p t 
Auf na hme  finden , w erden  sie bei g rö ß e re n  G ese llsch a ften  
oder Z echen  m it m e h re re n  S c h a c h ta n la g e n  m o n a tlic h  
en tw eder p ro z e n tu a l d e r  F ö rd e ru n g  o d e r  im  V e rh ä ltn is  
der g ezah lten  L ö h n e  u n d  G e h ä lte r  o d e r n a c h  d e r  G röße  
des W e rtu m sa tz e s  bzw . R e in e r tra g e s  a u f  d ie  e inze lnen  
Zechen bzw . S c h a c h ta n la g e n  v e r te il t .  D ie V e rte ilu n g  
nach  d e r  F ö rd e ru n g  is t d ie  bei w e item  v e r b r e i t e t s t e ; jed o ch  
w ird auch  h ierbei v e rsch ied en  v e rfa h re n , je  n a c h d e m  d ie  
 ̂ e rh ä ltn iszah len  fü r  d ie  v e rsch ied en en  A n lag en  m o n a tlic h  

nach d e r ta tsä c h lic h e n  F ö rd e ru n g  fe s tg e le g t w erd en  o d e r 
die fü r d ie  e inze lnen  A n lag en  v e ra n s c h la g te  J a h re s fö rd e ru n g  
zugrunde gelegt und d a n a c h  d e r  A n te il  an  d e r  g e sa m te n

S o llfö rd e ru n g  b e s t im m t w ird . B ei e in e r g rö ß e ren  G esell
sc h a f t k o n n te  n o ch  fe s tg e s te llt w erden , d a ß  d ie  a llge
m e in en  U n k o s te n  zu  g le ichen  T eilen  a u f  d ie  versch iedenen  
S c h a c h ta n la g e n  v e r te il t  w u rd en . U m  in  m ö g lich s t z u 
tre ffe n d e r  W eise d ie  e inze lnen  Z echen  m it den  G en era l
u n k o s te n  zu  b e la s te n , w ird  bei e in e r b e d e u te n d e n  V er
w a ltu n g  in  fo lgender W eise v e rfa h re n : A us d e r  B eleg- 
s c h a f ts tä rk e  u n d  d em  B ru tto g e w in n  des V o rjah re s  jed e r 
Z eche w ird  d e r  P ro z e n ts a tz  an  d e r  g e sam ten  B elegschaft 
bzw . d em  g esam ten  B ru tto g e w in n  e rm it te l t .  D ie au f diese 
W eise fü r jed e  Z eche e rh a lte n e n  2 P ro z e n tz a h le n  w erden 
a d d ie r t u n d  d u rc h  2 d iv id ie r t. D as R e s u lta t  e rg ib t d an n  
d en  A n te il a n  d en  G en e ra lk o s ten , w ie au s  d em  n a c h s te h e n 
d em  B eisp iel des n ä h e re n  zu  ersehen  is t:

1

Zeche

2

G esam tbe
legschaft-

starke

3

pC t

4 5

pC t

6 7

Gesaintbrutto- 
gewinn 11)00

M

Sum m e ; davon 
d.Spa 11 e 11 die 
3 und  ."> H älfte  

pCt pCt

Alfred 1000 M ann 32 1200000 34 66 33
B runo 550 ., 18 500000 15 33 17
Carl I 1550 „ 50 1800000 51 101 50

3100 M ahn 100 3500000 100 200 100
E s  b e s te h t a lsd a n n  die A ufgabe, d en  au f jed e  Z eche 

e n tfa lle n d e n  A n te il w ieder au f d ie  e inze lnen  B e trie b e  zu 
v e rte ilen . H ie rb e i w ird  ä h n lich  w ie v o rh e r  v e rfah ren , 
n u r  d a ß  d e r  V e rrech n u n g , w ie aus d em  nachfo lgenden  
B eispiel zu e n tn e h m e n  is t, d ie  fü r den  e inze lnen  B e tr ie b  
g e z a h lte n  L ö h n e  u n d  d e r  B ru tto g e w in n  des V o rjah re s  
zu g ru n d e  geleg t w erden , w o rau s  sich a lsd a n n  d e r  P ro z e n t
sa tz  an  d en  G esam tlö h n en  bzw . dem  B ru tto g e w in n  d e r 
b e tre ffe n d e n  Z eche e rg ib t.

B ru ttogew inn rD = —  -

Zeche Löhne

Jt 'lCL HBfriet«-’ int t
7 r. ~ 
pUl pCt

Alfred 1 300 000 98 G rube . . . . 1 150 000 96 194 ! 97
•20 000 <. Ziegelei . . 50 000 4 6

1 3-20 000 100 1 200 000 100 200 100

B runo 500 000 83 G rube 350 000 70 153 76,5
48 000 8 K okerei . . . 80 000 16 24 12
42 000 1 B rik e ttfab rik 65 000 13 20 10
10 000 ? E lek tr. B etrieb 5 000 1 3 1,5

000 000 100

O©o© 100 200 100

Carl 1 700 000 95 G rube . . . . 1 130 000 79 171 87
15 000 1 K okerei I 30 000 o 3 : 1,5
16 000 1 11 20 000 1 2 1
11 000 o 111 18 000 1 3 1,5
5 600 Teer u. Salz I 132 000 7 7 3,5
3 000 11 154 000 9 9 4,5
0 400 1 Benzol fabrik  . 16 000 1 2 1

1 790 000 loo 1 800 000 100 200 100
ln  d e r  R egel b e s t im m t sich  jed o ch  d e r  A n te il d e r  

E inze lbe triebe  an  d en  a llg em ein en  U n k o s te n  eb en fa lls  
lach  d en  g e z a h lte n  L ö h n en  o d e r d en  e rz ie lten  G ew in n en .
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V ereinzelt w ird auch wohl die V erteilung der all
gem einen U nkosten  prozentual nach den Anlagewerten, 
w elche die einzelnen Betriebe darstellen, vorgenom m en.

A llgem eine Kosten.

M P f  M P f.
S ta a ts -  u n d  G e m e in d e s te u e rn  . . . . 60 000 — i
B e rg w e rk s te u e rn  .......................................... 2 000 —
V  e rw a l tu n g s k o s te n  ...................................... 8 000 ■
U n k o s t e n ................................. ....................... • 6 000 —
B a n k ie rz in s e n  ............................................... 4  000 —
A n le ih e -  u n d  H y p o th e k e n z in s e n  . 20 000 —

¡100 000 -
D a v o n  e n tfa l le n  a u f

G r u b e n b e t r i e b ................................. 80 p C t 80 000 j
N e b e n b e tr ie b e

a) K o k e re i  I / I I ............................ 2 ,. 2 000 —
b) ,, I I I ............................ 2 ,, 2 000 —
c) T e e r-  u n d  A m m o n ia k fa b r ik

K o k e re i  I I .............................3 ,. 3 000 —
d) T e e r-  u n d  A m m o n ia k fa b r ik

K o k e re i  I I I .............................8 ,, 8 000 — ;
e) B e n z o lfa b r ik  K o k e re i l l  . 1 ,, 1 000 — i
f) ,. I I I  2 .. 2 000 —
g) T e e r d e s t i l l a t i o n ...................1 ., 10 0 0 -  ( 1

E is e n b a h n -  u n d  H a f e n b e t r ie b  . 1 ,. 1 000 —

100 000 —

D ie V erteilung der G eneralkosten auf die einzelnen  
Zechen oder Schachtanlagen nach irgendeiner M ethode 
steh t ja  wohl allgem ein in A nwendung, während die 
w eitere Verrechnung dieses A nteiles auf die einzelnen  
B etriebe bei vielen V erwaltungen unterlassen wird, v ie l
mehr hier der Grubenbetrieb die ganzen allgem einen  
K osten  zu tragen hat. D ie Folge hiervon ist, daß die 
allgem einen K osten  für eine Tonne K ohlen und daher 
auch die Selbstkosten bedeutend steigen. Bei der fis
kalischen Selbstkosten berechn ung findet eine V erteilung  
der allgem einen U nkosten, sow eit sie nicht eine be
stim m te Anlage ausschließlich treffen, weder auf die 
einzelnen Sch acht anlagen noch B etriebe sta tt; da auch 
keine U nterscheidung zwischen den einzelnen B etrieben  
besteht, wird in der R egel die Grube, bei der die Ver
w altung ihren S itz hat m it den allgem einen U nkosten  
belastet. D em zufolge w ird diese Grube auf dem  Papier 
immer teurer arbeiten als die anderen.

Im  Anschluß an die vorstehend behandelte U nkosten
verteilung em pfiehlt es sich, auf die S e l b s t k o s t e n -  
bzw. U n k o s t e n b e r e c h n u n g e n  der N e b e n 
b e i  r i e b e  etw as näher einzugehen. D ie gesam ten  
U nkosten setzen sich auch hier allgem ein aus Löhnen, 
M aterialien, sonstigen B etriebskosten  und allgem einen  
U nkosten  zusam m en. D ie Zerlegung und E rm ittlung  
der U nkosten vollzieht sich ebenfalls nach den 
für die Selbstkostenberechnung des betreffenden  
G rubenbetriebes gültigen G rundsätzen. W ie und in 
welchem  U m fange gem einsam e B etriebskosten  und all
gem eine U nkosten bei den verschiedenen V erw altungen  
auf die Selbstkosten- bzw. U nkostenberechnung der 
einzelnen N ebenbetriebe zur Verrechnung kom m en, 
haben die obigen Ausführungen gezeigt. D as U nter
lassen einer derartigen K ostenverteilung auf, die N eben
betriebe findet bei mehreren V erwaltungen seinen Grund  
darin, daß sie die N ebenbetriebe, w ie K okerei und  
Brikettfabrik, nicht als selbständige E inzelbetriebe be

handeln, sondern sie, ähnlich  w ie die Separation und 
W äsche, als K ohlenverbesserungs- oder -verwertungs- 
anlagen auffassen.

In diesem  F a lle  w ird bei ein igen  V erw altungen, wie 
das folgende B eisp iel zeigt, kein  Selbstkosten-, sondern 
nur ein H erstellungspreis für 1 T onne K oks oder Briketts 
erm ittelt, der also led iglich  die für die H erstellung noch 
aufzuw endenden A usgaben an L öhnen und Materialien 
enthält, jedoch ausschließ lich  d es W ertes für die Koks- 
bzw. Feinkohlen.

B eisp ie l I.

y. A u s g a b e n
im

g a n z e n
■M, Pf.

auf
1 Tonoe

Pf.
E rz e u g u n g  t

1 L ö h n e  ................... 7 020 _ 0 90 G ie ß e re ik o k s  . . 2 000
9 M a te r ia l ie n  . . . 1 560 — 0 20 H o c h o fe n k o k s  2 500
3 K n a p p s c h a f t s  K o k s  I ................... 1 000

g e fä lle  ................... 546 --- 0 07 ,, I I  . , . . 1 800
4 I n v a l id i t ä t s -  u n d A b fa l lk o k s  . . . 500

A l te r s v e r s ic h e ru n g 780 — 0 10 P e r lk o k s  . . . .  1 000
5 K n a p p s c h a f ts -
6 B e ru f s g e n o s s e n 

s c h a f t  .................... 1 0 1 4 0 13

Se. . 10 920  - 1 40 S e. . '7 800

D a der ganze G ew inn der V erw ertungsanlagen der 
Grube angerechnet w ird, so spricht m an auch von einem  
sog. D urchschn ittselbstk osten preise , bezogen auf den 
G esam tabsatz an K ohlen, K ok s und B riketts. Dem 
entsprechend wird ferner ein  sog. V erw ertungspreis er
m itte lt, dessen A bw eichung von  dem  Verkaufspreis für 
R ohkohle die durch teilw eise V erkokung oder Briket
tierung erzielte V erbesserung für 1 T onne der N etto 
förderung angibt. Zum  besseren V erständnis diene nach
stehendes B eispiel :

B erechnung der H erstellun gs- und der 
D urch sch n ittse lb stk osten .

t
A u s g a b e n

im  a u f 
g a n z e n  1 T o n n e

.ti .«  Pf.

100 000
30 000

io ooo

K o h l e n - N e t t o f ö r d e r u n g ....................
K o k s k o h le n  b e i  75 p C t  A u s b r in g e n

=  22 500  t  K o k s .............................
F e in k o h le n  b e i  6 p C t  P e c h z u s a tz  

=  10 600  B r i k e t t s  . . . . . .

764 000

33 075 

3 1 0 5 8

7 64

1 47

2 93

828  133 8 | 89 j

B erechnung des V erw ertungspreises und der Verbesserung.

P r o d u k t io n  A b s a tz

t
im ganzen

t  M ¡P f .
auflTonne
,K P f.

60 000 K o h le n 60 000  K o h le n  648  000  — 10 60
30 000 K o k s k o h le n 22  500  K o k s  336  500  — 15 40
10 000 F e in k o h le n 10 600 B r i k e t t s  132 500  — 12 50

9 3 1 0 0  1 117 0 0 0 !  — 11 17 1Ooo

N ettoförderung 929  000  — 9 29
188 000  | — “ 1 88 |

B ei einer N ettoförd erun g von  1 0 0 0 0 0  t betragen  
die Selb stkosten  1,64 jü, 8 0 0 0 0  t gehen  zur Kokerei,
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woraus bei 75  pCt A usbringen 22  5 0 0  T onnen K oks 
gewonnen werden, deren H erstellungskosten  1,47 M  für 
1 Tonne betragen. 10 0 0 0  t F ein k oh len  d ienen zur 
Brikettfabrikation und ergeben bei einem  P echzusatz  
von 6 pCt 10 6 0 0  t B rik etts, w elche 2 ,9 3  M  H erstellungs
kosten erfordern. H ieraus ergibt sich dann der D urch
schnittselbstkostenpreis, indem  m an die Sum m e der 
verbleibenden K ohlen zuzüglich  der produzierten Menge 
Koks und B rik etts in die G esam tausgaben d ivid iert,

„w , ^28 133 _  g gy  i ) en V erw ertungspreis oder
a 9 3 1 0 0
den durchschnittlichen V erkaufserlös erhält m an nun

durch D ivision  der gesam ten  E innahm en durch die
1 117 0 0 0  „  . , . , ■

N ettoförderung —lOOOUÖ =  ’ z ieh t m an hier-

von  den V erkaufspreis für R ohkohle ab, den m an  
ohne V erkokung und B rikettierung für 1 T onne im  
D urchschnitt erhalten  haben würde, so  ergibt der L nter- 
schied 1 1 , 1 7 — 9 , 2 9 =  1,88 M  die V erbesserung auf die 
T onne der N ettoförderung. D em gegenüber steh t jedoch eine 
M ehrausgabe an U nkosten  von 8 ,8 9  —  7 , 6 4 =  1,25,Mo, sodaß  
also die w irkliche V erbesserung 1,88 —  1 ,25  =  0 ,6 3 M  beträgt.

W ie andere V erw altungen verfahren, die ebenfalls  
die N ebenbetriebe als V erw ertungsanlagen betrachten ,

B eisp iel II.

ü
A u s g a b e n

4-1

im  
g a n z e n  
M  P f .

a u f  1 I Koks-
II er_ 

T o n n e  lizeu&ung
M  1 P f . ! t

a u f  1

E i n n a h m e n  T o n n e  
M \ P f .

im
g a n z e n

M  P f .

1 10 000 t  K o k s k o h le n  zu  11 .5 0 8  .«
2 L ö h n e  .......................................................................
3 M a te r ia l ie n  . ........................  • ,
4 K n a p p s c h a f ts g e fä l le  . . . .  ■
5 I n v a l id i t ä t s -  u n d  A l te r s v e r s ic h e ru n g  .
0 K n a p p s c h a f ts - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  .

115 080 -  
7 020 -  
1 560 -  

546 -  
780' -  

1 014 -

14
0
0
0
0
0

756 2 000 
soll 2 500 
20 1 0 0 0  
07, 800 
1011 500 
131 1 000i

G i e ß e r e i k o k s ................................................ 18
H o c h o f e n k o k s ...........................................  17
K o k s  I ...............................................................15
K o k s  I I  .......................................................... 14
A b fa llk o k s  ......................................................14
P e r l k o k s .......................................................... 13

40
50 
01
51

36 000 -  
42  500 -  
15 ^ K i 
l l  6 0 0 -  

7 000 — 
13 5 0 0 —

Se. . 126 000 - 16 156 7 800 Se. . . 16 156,126 000 -

zeigt das B eisp iel II. W ir sehen , daß die A brechnung  
der Kokerei in A usgaben und E innahm en übereinstim m t.
Die Ausgaben w eisen  außer den K osten  für Löhne und 
Materialien usw ., w ie im  B eisp iel I, noch  die Menge 
und den W ert der K okskohlen  auf. D ie M enge der 
Kokskohlen wird rückw ärts aus der produzierten  K ok s
menge nach dem  A usbringen (78 pCt) erm itte lt. Der 
Wert für 1 T onne K okskohlen  ergibt sich, indem  m an  
von den G esam teinnahm en a die H erstellungskosten
b abzieht (a - b =  1 2 6 0 0 0 -  1 0 9 2 0 =  1 1 5 0 8 0  M )  und
diese Zahl durch d ie gefundene K oh lenm enge d ivid iert

/J 4 5 0 8 0  5 0 8  ^  \ In der G eldabrechnung dieser
\  1 0 0 0 0  >
V erwaltungen w erden nun  auch n ich t die E innahm en für 
verkauften K oks, sondern nur die K okskohlen  zu dem  
oben verrechneten P reise e in gesetzt. In gleicher W eise 
wird bei der B riketterzeu gun g verfahren. D er U n ter
schied zw ischen d iesem  P reise und dem  M arktp ieise füi 
1 Tonne K oks- oder F ein k oh len  g ib t der Zeche den 
Betrag an, um  den die T onne K oks- oder Feinkohle  
durch die V erkokung oder B rik ettieru n g verbessert 
worden ist, m. a. W .,  den  G ew inn der K okerei oder 
Brikettfabrik. D ie V erw ertung der K oksgase zur G e

B eisp iel

w innung von  N ebenprodukten hat jedoch in beiden  
F ällen keine B erücksichtigung gefunden.

D ie V erw altungen, w elche die N ebenbetriebe als selb
stän d ige A nlagen behandeln , erm itteln  einen regelrechten  
S elbstkostenpreis für eine T onne K oks oder B riketts. 
Von großem  Interesse is t hierbei die B ew ertung und 
V errechnung der an die K okerei oder B rikettfabrik  ab
gegebenen K ohlenm engen, deren verschiedene H an d
habung das B etriebsergebnis der betreffenden Anlage 
verschieden erscheinen läßt. E in ige w enige V erw al
tungen  verrechnen die abgegebenen K ohlenm engen zum  
Selbstkostenpreis, w ogegen alle anderen den M arkt
preis abzüglich der S yn d ikatsum lage einsetzen . W ährend  
die M enge der an die B rikettfabriken  gelieferten  K ohlen  
nach dem  G ew icht direkt bestim m bar ist, w ird bei den  
K okskohlen , d ie einen hohen und schw ankenden W asser
geh a lt besitzen , die e in gesetzte  M enge in E inzelfä llen  
zwar auch direkt nach dem  G ew icht, für gew öhnlich  
jedoch rückw ärts nach dem  A usbringen erm ittelt. W ie  
hoch sich das A usbringen ste llt , w ird für jede K okerei 
durch regelm äßig sich w iederholende T iegelan a lysen  er
m itte lt. A us den nachstehenden  B eisp ielen  sind die 
verschiedenen V errechnungsm ethoden ersichtlich.

10 000  T o n n e n  K o k s k o h le n  z u
L ö h n e  .....................................................................

i M a t e r i a l i e n ......................................................
K n a p p s c h a f ts g e f ä l le
I n v a l id i t ä t s -  u n d  A l te r s v e r s ic h e r u n g
K n a p p s c h a f t s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  .
S t a a t s -  u n d  K o m m u n a l s t e u e r n  
G e n e r a l u n k o s t e n ............................................

Se.

80 000 
7 020 
1 5 6 0  

546 
780 

1 0 1 4  
468 
312

10 26 2 000 
0 90 2 500 
0 20 1 0 0 0  
0  07 800
0 | 10 
0 13 1 
0 06 
0 04

G ie ß e re ik o k s  
H o c h o f e n k o k s  
K o k s  I  . . •

,, TI . . .
500; A b f a l lk o k s  .
000 ' P e r l k o k s ................................................................10

M P f . M P f.

18 __ 36 000 __
17 --- 42 500
15 40 15 400 —
14 50 11 600 —
14 — 7 000 —
13 50 13 500 —

91 700 — 11 76 7 8 0 0 1 Se. 16 156 126 000  —



Beispiel IV a.

L fd .
N r. A u s g a b e n

im  a u f  1 
g a n z e n  T o n n e  
.«  P f .  .«  | P f.

Koks-
erzeu-
guiig

t

E  i n  n a h m - e  n
a u f  1 

T o n n e  
£  Pf.

im
g an zen  
.«  P f

1
0
:s
1
5
(>•
7
s

10 000 T o n n e n  K o k s k o h le n  zu  1 0 ,5 0 .«
L ö h n e  ..................................................................
M a t e r i a l i e n ....................................................
K n a p p s c h a f t s g e f ä l l e .................................
I n v a l id i t ä t s -  u n d  A lte r s v e r s ic h e ru n g  
K n a p p s c h a f ts - B e r u  f sg e n o s se n sc h a f t . 
S ta a t s -  u n d  K o m m u n a ls te u e rn  . . . 
G e n e r a 'u n k o s t e n ..........................................

105 000 
7 020 
1 500 

540 
780 

1 014 
408 
312

-  13
-  : 0 
— 0 
— 0 
— 0 
— 0 
— 0 
— 0

40
90
20
07
10
13
00
04

2 000 
2 500 
1 000 

800 
500 

1 000

G i e ß e r e i k o k s ..............................
H o c h o fe n k o k s  .........................■ ■
K o k s  I ........................

,, I I ............................................
A b f a l l k o k s ..................................
P e r l  k o k s .......................................

18
17 
15 
14 
1 1

40
50

30.000 —
12 500 — 
15 400 -  
11 000 —
7 0 0 )  —

13 500

Se. . . 110 700 -  14 90 7 ."<00 S e. . 10 150 120 0Uo

B e is p ie l  I V  b .

L fd .
N r. A u s g a b e n

a u f  1
im  g a n z e n  T o n n e  

Jt, P f. Jt. P f .

iioks-
c.r/.eii-
gung

t
E i n n a h m e n

a u f  
1 T o n n e

,H P f.

im  gan zen  

■// P f

1. 10 000 T o n n e n  K o k sk o h le n  zu  10,50 J t 105 000 — 1 15 44 1 800 G i e ß e r e i k o k s ............................. 18 — 32 4' 0 —
•> L ö h n e ................................. ............................ 0 120 - -  0 90 2 200 H o c h o f e n k o k s ........................ 1 — 37 400 —
;i. M a t e r i a l i e n .................................................... 1 300 0 20 850 K o k s  I ....................................... 15 40 l : ! t '90 —
f. K n a p p s c h a f t s g e f ä l l e ................................. 470 0 07 700 K o k s  I I  .................................. 14 50 10 150 —
5. I n v a l id i tä t s -  u n d  A lte r s v e r s ic h e ru n g  . 0 « ) — 0 10 400 A b f a l l k o k s .................................. 14 — 5 000 —o.
7.
g.

K n a p p s c h a f ts -B e ru fs g e n o s s e n s c h a f t  . 
S ta a ts -  u n d  K o m m u n a ls te u e rn  . . . 
G e n e r a lu n k o s te n ...........................................

884
408
272

0
- I  0 
— ! 0

13
00
04

850 P e r l k o k s ....................................... 11 175 -

Se. . . 1C o c - 10 94 ti 800 S e. . . 14 71 110 115 -

In B eisp iel III ist die verrechnete K ohlenm enge zum  
Selbstkostenpreise eingesetzt, dem zufolge sich der U nter
schied zwischen Verkaufs- und Selbstkostenpreis sehr 
hoch stellt.

D as Beispiel IV a erm ittelt die K okskohlenm enge in 
gleicher W eise wie B eispiel III  unter Zugrundelegung eines 
durch Tiegelprobe bestim m ten Ausbringens, z. B. von  
78 pCt, während in IV b  die g e w o g e n e n  K o h l e n  in 
die Verrechnung eingesetzt sind. D a  der W assergehalt 
unberücksichtigt geblieben ist, ergibt sich nur ein A us
bringen von 68 pCt und die Kokerei arbeitet scheinbar 
m it Verlust. In beiden Fällen ist die K okskohle mit 
dem Marktpreise abzüglich der Syndikats Umlage - dem  
sog. Syndikatspreise bew ertet. Diese U m lage, die 
das Syndikat zur D eckung der V erkaufsunkosten erhebt 
und deren Höhe es vierteljährlich in P rozenten festsetzt, 
wird für die an die Kokereien abgegebenen K okskohlen  
vom  M arktpreise abgezogen, da sie später auf dem  zum  
Verkauf kom m enden K oks lastet, im  anderen F alle also 
zw eim al zur Verrechnung kom m en würde. Bei den 
nichtsyndizierten W erken, die ihre Produkte selbst ver
kaufen, werden die K okskohlen natürlich zum w irklichen  
M arktpreise eingesetzt, dafür erhöhen sich aber auch die 
eigenen H andlungsunkosten.

Zum Schluß bleibt dann noch ein K ap itel zu erörtern, 
w elches für die Selbstkostenberechnung beim  Gruben
betrieb w ie auch bei den N ebenbetrieben eine gleich  
hohe B edeutung h a t ; es ist das K apitel „ N e u a n l a g e n “ . 
W as wird unter N euanlagen verstanden; w elchen E in 
fluß kann die verschiedene B estim m ung dieses Begriffes 
auf die Selbstkosten  haben? Der U nterschied zwischen  
B etriebs-A ufw endungen und N euanlagen ist j n  dem  
Einkom m ensteuergesetz festgelegt. Im  § 8*" I des

G esetzes vom  PJ. Ju n i 1906 heißt es: „V om  Gesamt
einkom m en des S teuerpflichtigen  sind  die Aufwendungen 
zur E rwerbung, Sicherung und E rh a ltu n g  des Ertrages 
in A bzug zu bringen". D iese A usgaben bedeuten also 
B etriebsaufw endungeil. D erselbe Paragraph besagt ferner 
in A bsatz III,  I: „N ich t abzugfähig  sin d  Verwendungen 
zur V erbesserung und V erm ehrung des Verm ögens“, 
d. h. die N euanlagen. Für die A u fstellu n g' der Selbst
kostenberechnungen wird jedoch in der P raxis diese 
1 rennung zw ischen B etriebsaufw en dungen  und Neu
anlagen m eist n icht so scharf durchgefülirt, w ie es die 
Steuerbehörde für die S elb ste in sch ätzu n g  verlangt. Man 
unterscheidet zw ischen N eu an lagen  über und unter Tage. 
Zu den ersteren w erden in der H au p tsach e die Ausgaben 
für G runderwerb, für die B eschaffun g von  Bergwerks
eigentum , M aschinen, G ebäuden und Inventargegen
stän den  gerechn et, w ährend die letzteren  vornehmlich  
in den K osten  für das G rubengebäude gefunden  werden, 
also für die H erstellun g der S chäch te, Füllörter. 
M aschinenkam m ern, R ieht- und G rundstrecken usw. 
Bei den f i s k a l i s c h e n  W erken w erden all diese Aus
gaben m it in die S elb stkostenb erechnun g aufgenom m en, 
also auf den B etrieb verrechnet, g le ich g iltig , ob die 
A nlagen zur S icherung und E rh a ltu n g  oder zur Er- 
w eitei ung und \  erbesserung d es B etr ieb es erforderlich 
waren. Die A usgaben für die A nlagen  über Tage 
erscheinen en tw eder unter dem  T ite l: N eu - und Er
w eiterungsbauten  und gliedern sich in solche: A. für 
N eubauten  und H aupt Veränderungen an G ebäuden und 
W egen, H. liii N euherstellung  und H au p t Veränderungen 
an B etiieb san lagen , ( . für un vorh ergesehene dringliche 
B auten ; oder unter dem  T itel: L anderw erb. Diese
Ausgaben bedingen in der R egel auch eine Kapital-
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Vermehrung und werden dann als solche bei der Ver
mögens- und Ertragsberechnung in A nsatz gebracht. 
Inders ist es jedoch mit den Kosten für die Herstellung 

des Grubengebäudes, gleichgültig ob es sich um die 
Niederbringung von Schächten und die erste Aus- und 
Vorrichtung oder um die fortlaufende Erweiterung  
handelt. Diese ganzen Anlagen werden nicht als 
Kapitalwerte angesehen, erscheinen daher auch nicht in 
der Vermögens- und Ertragsberechnung; die Anlage
kosten hierfür, bestehend aus Löhnen und Materialien, 
werden vielmehr auf den Titel ..Löhne für Bergleute bei 
den Aus- und Vorrichtungsarbeiten“ und Titel ..Betriebs
materialien'' auf die Selbstkosten verrechnet.

In ähnlicher Weise erfolgt die Verrechnung der Xeu- 
anlagen bei einer Gruppe von Gewerkschaften, die wie 
die fiskalischen Verwaltungen säm tliche Ausgaben in die 
Selbstkostenberechnung aufnehmen. Diese ist allerdings 
so eingeteilt, daß sie sowohl die Selbstkosten ausschließlich 
wie einschließlich der Ausgaben für Xeuanlagen erkennen 
läßt. Das Abteufen der Schächte und die erste Aus- 
und Vorrichtung werden liier jedoch als Xeuanlagen 
betrachtet, deren K apitalwerte in der Bilanzaufstellung 
unter Schacht- und Grubenbaukonto zum Ausdruck 
kommt; die Erweiterung des Grubengebäudes wird hin
gegen unmittelbar auf den Betrieb verrechnet, sodaß 
also das obige Konto hierdurch keine Zugänge erhält.

Wenn diese Verwaltungen che ganzen Kosten der 
Xeuanlagen mit in die Selbstkostenberechnung auf- 
nehmen. so findet dieses Vorgehen darin seinen 
Grund, daß sie nicht auf den öffenthchen Kredit an
gewiesen sind und m it ihrer Selbstkostenberechnung 
lediglich oder nebenbei eine Haushaltrechnung des 
ganzen Unternehmens bezwecken. Anders ist es 
jedoch bei den Gesellschaften, die mehr oder weniger 
den öffenthchen Kredit in Anspruch nehmen müssen. 
Hier herrscht der Grundsatz, die Betriebsergebnisse dauernd 
möglichst gleichmäßig zu gestalten. Die Geldm ittel für 
Xeuanlagen oder auch für größere Xeu- und l. m- 
bauten, die zur Sicherung und Erhaltung des Betriebes 
notwendig sind, werden bei diesen \  erwaltungen nicht 
dem Betriebe entnom men, d. h. auf die Selbstkosten  
verrechnet, sondern in Form von Anleihen, neuen 
Aktien, Zubußen oder aus besonderen Rücklagen für 
Xeuanlagen bestritten. W ollte man derartige Ausgaben 
alle mit in die Selbstkosten hineinziehen, so würde der 
Betriebsgewinn, der sich hauptsächlich durch die 
zur Verteilung kommende Ausbeute oder Dividende 
kennzeichnet, stark gedrückt werden, der W ert der be
treffenden Kuxe oder Aktien sinken und der Kredit 
beeinträchtigt werden. Bei gut arbeitenden Werken wird 
allerdings auch hier vielfach ein Teil der Xeuanlagen. 
vornehmlich aber größere X eu- oder Um bauten, die zur 
Sicherung und zur Erhaltung des Betriebes notwendig  
sind, die meist aber auch eine Kapitalverm ehrung und 
Erweiterung oder Verbesserung m it sich bringen, sowie 
die ganze Erweiterung des Grubengebäudes, mag sie aus 
Auffahren von Querschlägen oder Ausrichten einer neuen 
Sohle bestehen, auf den Betrieb verrechnet, also mit 
in die Selbstkostenberechnung aufgenommen. Bei sehr 
vielen Verwaltungen, • namentlich Gewerkschaften, kennt

man denBegriff „Xeuanlagen unterTage“ für die Erweiter
ung des Grubengebäudes überhaupt n ich t; sie betrachten 
lediglich die Herstellung der Schächte und die erste 
Aus- und Vorrichtung für die veranschlagte Förderung 
als Xeuanlage. Wenn der Begxiff Xeuanlagen bei diesen 
Verwaltungen eine wesentliche Einschränkung erfährt, 
so gewinnt er namentlich bei Aktiengesellschaften  
vielfach eine weitere Fassung, indem mehr oder 
weniger alle Anlagen, ohne Unterschied, ob sie nach dem 
Gesetz als Betriebsaufwendungen oder Xeuanlagen an
zusehen sind, auf das Konto „Xeuanlagen“ verrechnet 
werden. So geschieht es z. B. außer bei Maschinen
anlagen auch bei Förderwagen, Haupt- oder Abteüungs- 
querschlägen, Richtstrecken usw., selbst wenn sie nur 
zur Erhaltung und Sicherung des Betriebes dienen. Sie 
stellen jedoch insofern auch eine Kapitalvermehrung 
dar, als die bisherigen Einrichtungen infolge der Ab
schreibungen einen geringeren Wert besitzen. Die Folge 
hiervon ist natürlich, daß die Betriebsergebnisse ein 
günstiges Bild zeigen und die Selbstkosten sinken. 
Mehrere große Gesellschaften legen auch wohl in ihrem 
Etat gleich fest, welche von den im kommenden Jahre 
neu zu errichtenden Anlagen auf das Betriebskonto, 
welche auf das Konto „Xeuanlagen“ genommen werden 
sollen. Zu diesem Zweck ist in den Selbstkosten
berechnungen oder Monatsabrechnungen der verschiedenen 
Steigerreviere oder Betriebsabteilungen eine besondere 
Rubrik „Xeuanlagen“ vorgesehen, worunter die zur 
Errichtung der betreffenden Xeuanlagen —  Querschlag, 
Richtstrecke usw. — gemachten Ausgaben an Löhnen, 
Materialien und Sonstigem monatlich zur Verrechnung 
kommen. Vereinzelt findet man ferner, daß z. B. bei 
Xeubauten wie Kokerei, Wäsche usw., die neben dem 
Ersatz der alten Einrichtung gleichzeitig eine Erweiterung 
und Verbesserung des Betriebes darstellen, eine prozentuale 
Verteilung der Kosten auf Betrieb und Xeuanlagen 
stattfindet. Ähnlich wird verfahren bei Anlagen wie 
z. B. W etterschächten, wenn sie von der Bergpolizei 
dem Bergwerksbesitzer aufgezw ungen werden, dieser aber 
gleichzeitig hiermit eine Erhöhung der Förderung oder 
Verbilligung seines Betriebes verbindet. Sie sind dann 
einerseits zur Sicherung und Erhaltung des Betriebes 
notwendig, anderseits stellen sie aber auch eine Er
weiterung, Verbesserung oder Verbilligung dieses dar. 
Zum Schluß ist dann noch zu erwähnen, wie eine größere 
Gesellschaft in ihrer Selbstkostenberechnung jede Tonne 
der Förderung mit einem gewissen Betrage zur Bildung 
eines sog. Erneuerungsfonds belastet, aus dem allgemein 
alle Xeuanlagen bestritten werden, die sich als sog. Be
triebsaufwendungen kennzeichnen. Hierdurch wird einer
seits erreicht, daß die Ausgaben für Betriebsaufwendungen  
auch' auf den Betrieb verrechnet werden, und anderseits 
daß sie diesen fortlaufend gleichmäßig belasten. Bei 
mehreren Gewerkschaften besteht auch wohl ein sog. 
Rücklagekonto für Xeuanlagen, für welches bei den 
regelmäßigen Rechnungsabschlüssen Beträge vom Brutto
gewinn abgesetzt werden. Diese Rücklagen dienen dann 
zur Bestreitung sämtlicher Kosten für größere Verände
rungen oder Xeubeschaffungen.

(Forts, f.)
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Mineralogie und Geologie.
E r d ö l  im Steinkohlengebirge des Ruhrbezirks. Im An

schluß an das erwähnte1 seltene Auftreten von Asphalt 
bzw. Erdöl im Steinkohlengebirge des Ruhrreviers sei über 
zwei neue Funde berichtet.

Der erste betrifft das Vorkommen auf der II. (620 m-) 
Sohle der Zeche R h e in e lb e  III-, das Bergassessor H. 
M entzel im Jahre 1904 untersuchte. Nach seinen Auf
zeichnungen war der Horizont nicht mit Bestimmtheit zu 
ermitteln, da der Aufschluß hinter einer Störung von unbe
kannter Verwurfhöhe gemacht wurde (anscheinend handelte 
es sich aber um die obere Fettkohlenpartie, Horizont Gustav- 
Catharina). In splittrigen, dünnbankigen Schiefertonen 
lagen hier eisenschüssige Konkretionen eingebettet, deren 
größte einen Durchmesser von 125 cm erreichte. Sie wiesen 
im Innern seigere, kleine, mit Kalkspatkristallen ausge
kleidete Klüfte auf, die mit E rdöl benetzt waren. Vielfach 
zeigten die Kluftwände Überzüge von wachsähnlichem, 
weichem Erdpech bzw. Ozokerit von butterähnlicher Kon
sistenz, die einen schwach öligen Geruch hatten. Noch 
heute ist er von den in der geologischen Sammlung zu 
Bochum befindlichen Belegstücken nicht ganz verschwunden. 
Außerdem war fast die ganze Konkretion mit Erdöl durch
tränkt. Irgendwelche Merkmale, die für die Genesis des 
Erdöls in Frage kommen könnten, fanden sich nicht vor. 
Weder wurden in den Konkretionen organische Reste, noch 
bituminöse Gesteine im Liegenden oder Hangenden festge
stellt. Klüfte in unmittelbarer Nähe des Vorkommens waren 
ebenfalls nicht aufzufinden.

Das zweite Vorkommen von Erdöl im Steinkohlen
gebirge beobachtete ich gelegentlich der amtlichen Fundes
besichtigung der Mutung L ü d in g h a u sen  28 (Bohrung 
Seppenrade 6 ) im April 1907.

Die Bohrung durchsank folgende Schichten:
Bis 0,40 m Mutterboden

2,00 ,, gelber Sand \ (Diluvium und untere
2,80 ,, blauer Ton ) Quadratenkreide)

887.00 ,, grauer Mergel (Emscher)
922.00 ,, hellgrauer Mergel (Cuvieripläner zum

Teil?)
,, 1041,50 ,, weißer Mergel (Cuvieri-und Scaphiten-

pläner)
,, 1053,10 ,, oberer Grünsand (Brongniartipläner?)
,, 1076,00 ,, weißer Mergel (Labiatuspläner)
„ 1120,00 ,, grauer Mergel
,, 1127,80 „ Grünsand (Cenoman)
,, 1135,00 ,, Kohlensandstein (Karbon)
,, 1135,70 „ Flöz

Bei der vorgenommenen Probebohrung auf das bei 1135 m 
angetroffene Flöz wurde seine Mächtigkeit zu 0,70 m er
mittelt. Als dann der Spülstrom das Material des durch
bohrten Flözes zutage förderte, stellte ich fest, daß es sich 
nicht um reine, sondern um eine durch Bitumen stark ver
unreinigte Kohle handelte, die sich beim Auffangen auf dem 
Sieb klumpenförmig zusammenballte. Die stark aromatisch 
riechende Masse brannte nach dem Anziinden selbständig 
weiter und verbreitete dabei einen intensiven Petroleum
geruch.

Eine im Laboratorium der Westfälischen Berggewerk
schaftskasse ausgeführte Analyse ergab, daß der Bohr- 
schmand aus einem Gemenge von 61 pCt s ta r k v e r 
h arztem  P etro leu m  und 39 pCt K oh le bestand. Bei 
der Untersuchung der Bohrkerne zeigte sich auch der Grün

1 Glückauf 1908, S. 1732.
2 Auf derselben Zeche ist schon früher einmal ein Erdölvorkom m en 

festgestellt worden; vgl. Sammelwerk Bd. 1, S. 234.

sand mit Erdöl imprägniert; gleichwohl konnte an dem das 
Flöz überlagernden Sandstein ein Gehalt an' Petroleum
nicht wahrgenommen werden.

Der Gedanke liegt nahe, daß diese Erdölvorkommen in 
genetischer Beziehung zu den Flözen des Steinkohlengebirges 
stehen. Nach den geologischen Beobachtungen über das
Vorkommen von Petroleum innerhalb oder in der Nähe 
fossiler Brennstoffanhäufungen muß diese Annahme jedoch 
fallen gelassen werden. Schon die Seltenheit des Auftretens 
im Steinkohlengebirge überhaupt läßt vermuten, daß es 
sich hier nur um ganz zufällige Ansammlungen von Erdöl 
handelt.

Welchen Ursprung also in letzter Linie die Petroleumgase 
bzw. Erdölvorkommen in Westfalen besitzen, ob sie etwa wie 
Müller' annehmen zu müssen glaubte, als Destillations
produkte des Steinkohlengebirges anzusprechen sind, bleibt 
vor der Hand noch eine offene Frage. Kukuk.

Mitteilungen der Erdbebenstation der Technischen Hochschule 
zu Aachen.

B e r ic h t  ü b er  D e z e m b e r  1908.
Heftiges Erdbeben:

Mittelstarke Erdbeben 

Kleine Erdbeben:

28. Dez. Beginn 5 Uhr 24 Min. Vorm. 
Ende 73/ 4 Uhr Vorm. Herd in Cala
brien und Sizilien (Messina zerstört). 
1 2 . Dez. 2 Uhr— 5 Uhr Nachm.
18. „ AS/

4  It ’, — 6

ben: 1 . ,, 1 . — 6 , Vorm.
1 2 . „ 8 'U . , —io 1/. ,, Nachm
18. „ 2 ,  -  2 ' / 4 ,, ,,
2 2 . „  
23. „

4'/, ! 
1 0 l /2 ,

-  4’ /4 ,, Vorm.
, Nachm

25. „ lO'/j ,, — 11 , ,,
26. ,, 8'U ,'» ),, Vorm.
28. ,, 8'U „ — 9 , ,,
30. ,, 1 2 '/, II Mi 11

Bodenunruhe den ganzen Monat.

Markscheidewesen.
Magnetische Beobachtungen zu Bochum. Die westliche 

Abweichung der Magnetnadel vom örtlichen Meridian betrug:

Dez.,
1908

um 8 Uhr 
Vorm.

° | T

um 2 Uhr 
Nachm.

2- 2

Dez.
1908

um 8 Uhr 
Vorm.
O t

um 2 Uhr 
Nachm.

° ¿

1 . 12 7,9 1 2 1 1 ,0 17. 1 2 8 ,2 12 11.2
2 . 1 2 8 ,0 1 2 1 0 ,8 18. 1 2 8 ,2 12 10,5
3. 1 2 7,7 1 2 10,9 19. 1 2 8 ,2 12 11,1
4. 1 2 7,6 1 2 17,4 2 0 . 1 2 7,4 12 10,3
5. 1 2 12,9 1 2 10,4 2 1 . 12 7,9 1 2 10,0
6 . 1 2 9,2 1 2 10,5 2 2 . • 1 2 8,3 12 10.1
7. 12 8,9 1 2 1 0 ,0 23 ! 1 2 8 ,1 12 10.0
8. 12 8 ,2 1 2 9,6 24. 1 2 8 ,1 1 2 8,1
9. 1 2 8.4 1 2 10,4 25. 12 7,5 12 9,8

1 0 . 1 2 8,4 1 2 9,9 26. 1 2 7,6 1 2 10,1
1 1 . 12 8,4 1 2 10,5 27. 12 8 ,1 12 8.1
1 2 . 1 2 8 ,2 12 10,5 28. 1 2 7,3 1 2 8/8
13. 12 8,3 12 14,4 29. 1 2 7,8 1 2 9,8
14. 12 8 ,2 12 9,9 30. 1 2 7.6 12 10,4
15. 1 2 8 ,2 1 2 1 0 ,0 31. 12 7,8 12 10,3
16. 1 2 7.9 12 1 0 .0

Mittel 12 8 ,2 1 12 10,46
Mittel 12° 9.332

, ' n ‘‘L p ru h en g asau sb ru eh  auf der T te fbohrberg 3 bei Ascheberg. G lückauf 1904. S. 1301. una Asche-
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Gesetzgebung und Verwaltung.
Verkauf von Kuxen.1 Nach dem Preuß. ABG bildet 

weder die Ausstellung von Kuxscheinen eine Voraussetzung 
der Existenz des Kuxes, noch die Übergabe des Kuxscheins 
eine Voraussetzung der Übertragung des Kuxes. Hieraus folgt 
aber nichts gegen die Auffassung, daß dem einzelnen Gewerken, 
wenn die Gewerkschaft die Zahl ihrer Anteile von 100 auf 
1000 erhöht, nur eine Anwartschaft auf Zuteilung solcher

> E n ts c h e id u n g  d e s  R e ic h s g e r ic h t s  v o m  2«. O k t. 190s.

tausend teihgen Anteüe zusteht, solange die nach §§ 101 
Abs. 2, 94 Abs. 2 ABG erforderliche Bestätigung des 
Statuts noch nicht erfolgt ist, und daß, wenn vorher solche 
.Anteile verkauft werden, der Kauf die Übertragung künftiger 
Rechte betrifft. Das Statut der Gewerkschaft und damit 
die Zahl der Anteile ist durch die Bestätigung des Oberberg
amts bedingt. Betrifft der Abschluß, wie hier, tausendteilige 
Anteile, so kann der Verkäufer seiner Pflicht, sie auf den 
Käufer zu übertragen, nur bei Eintritt der Bedingung nach- 
kommen, und ihr überhaupt nicht genügen, wenn die Be
stätigung versagt wird.

Volkswirtschaft und Statistik.
Jahres-Beteiligungsziffern der im Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikat vereinigten Zechen am Gesamtabsatz von

Kohlen, Koks und Briketts nach dein Stande vom 1. Januar 1909 jegenüber dem vom 1. Januar 1908.

G e w e r k s c h a f t  o d e r  G e s e l l s c h a f t
K o h l e

B e t e i l i g u n g s z i f f e r n  fü r  
K o k s

1908
t

1909
t

B r i k e t t s
1908

t
1909

t
1908

t
1909

t

240 0 0 0  
300 000 

1 872 702 
155 000 
405 900

Altendorf Gewerkschaft der Z e c h e ............................ ■ •
Aplerbecker Aktien-Verein für Bergbau Zeche Margarethe 
Arenberg’sche Aktiengesellschaft für Bergbau u. H uttenbetrieb

Zeche Präsiden, !
Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation  

einschl. Gewerkschaft ver. Engelsburg 
Borussia, Gewerkschaft der Zeche (einschl
Caroline, Gewerkschaft ......................
Carolus Magnus, Gewerkschaft . . -
ver. Charlotte, Gewerkschaft . .
Concordia, Bergbau-Aktiengesellschaft • ■ - i 740 000
Consolidation, B ergw erk s-A ktien -G esellschaft.............................. .....  .....
ver. Constantin der Große, Gewerkschaft 
Crone, Gewerkschaft der Zeche . . - - 
Dahlbusch Bergwerks- Gesellschaft 
Deutscher Kaiser, Gewerkschaft

364 000
O e sp e l) ................  194 760

^  ' 150 000
300 000 
120 0 00  

1 520 376

1 384 500 
204 000 

1 210 000 
1 650 000 
1 785 000

240 000 
300 000 

1 872 702 
155 000 
405 900

399 200 
254 760 
182 600 
324 200 
120 000  

1 526 376 
1 740 000 
1 384 500

Deutsch-Luxemburgische Bergw.-^H ütten-Aktiengesellschaft ^

-
Deutschland, Gewerkschaft der 
Dorstfeld, Gewerkschaft
Eintracht Tiefbau, Gewerkschaft der Zeche 
Eisen- und Stahlwerk Hoesch A ktiengesellschaft 
Essener Steinkohlenbergwerke. Aktiengesellschaft 
Ewald, Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks 
Felicitas, Gewerkschaft
Fried. Krupp, Aktiengesellschaft . . . . . .
Friedrich der Große, G e w e r k s c h a f t .....................
Friedrich Ernestine, G e w e r k sc h a ft ..........................
Fröhliche Morgensonne, Gewerkschaft . . . • «fiQROOO
Gelsenkirchener B e r g w e r k s - Aktien-G esellschaft .

840 000 
582 000 
550 000 

1 355 000 
1 993 000 

1 2 0 0 0 0  
700 0 0 0  
721 500 
360 0 0 0  
570 000

1 210  000 
1650000 
2 310 500 

325 500 
840 000 
582 000 
550 000 

1389 300 
1 993 000

A kt -Ges.General, Gewerkschaft
Georgs-Marien-Bergwerks- u. Hütten -Verein,
Gottessegen, Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks
Gottfried Wilhelm, Gewerkschaft .................
Graf Beust, Gewerkschaft d e s  S te in k o h le n b e r g w e r k s  
Graf Bismarck, Gewerkschaft d e r  Z e c h e  . . - - • •
Graf Schwerin, Gewerkschaft d e s  Stcmkohlcndiergwerks 
Gutehoffnungshütte, Akt.-Verein f ü r  B e r g b a u  u. H u t t e n b e t n e  
Harpener B e r g b a u -Aktien-G e s e l l s c h a f t
Heinrich, Gewerkschaft der Zeche 
Helene & Amaüe, Gewerkschaft der Z e c h e
Hibemia, Bergwerks-Gesellschaft................
Johann Deimelsberg, Gewerkschaft.
Kaiser Friedrich, Gewerkschaft.
Kölner Bergwerks-Verein .................
König Ludwig, Gewerkschaft 
König Wilhelm, Essener Bergwerks-A erein
Königin Elisabeth, Gewerkschaft • • • - - , R h
Königsborn, Akt.-Ges. f. Bergbau, Salinen- u. Soo > 
Langenbrahm, Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks . -
Lothringen, Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks 
Louise Tiefbau, Dortmunder Steinkohlen-Bergw erk . .. •
M agdeburgerB e r g w e r k s - A k t ie n - G e s e l ls c h a f t  Zec e v c - 0
“ A  5 SÜM In Konkurs. » In den Besitz der D eutsch-L uxem burgs

100 000 
145 000 
180 0 0 0

434 971 
1 754 700 

468 400 
1 900 000 
7 240 000 

192 700 
920 000 

5 416 500 
240 000 
240 000 
904 438 

1 312 000 
1040 000 

780 0 0 0  
1 124 770 

360000 
660 0 0 0  
503 089 
550 000

iclieu B ergw erks

700 000
930 600 
368 100 
570 000 

8.698 000 
100 000 
200 000 
180 0 0 0
240 000 
456100

1 754 700 
468 400 

1900 0 0 0  
7 240 000 

192 700 
920 000 

5 416 500
241 600 
240 000 
904 438

1312 0 0 0  
1 040 000 

885 000 
1124 770 

360 000 
754100

_ _ 77 300 77 300
_ 1 — 92 450 92 450

287 250 387 250 — —
_ 1 0 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0

136 010 136 000 —

4000 4 000 154100 154 100
71000 1 0 0  0 0 0 — —
_ , 46 300 46 300

1 0 0  0 0 0 — —

327 400 327 400 — —
415 400 415 400 — —
620 0 0 0 620 0 0 0 — —

40 000 i — —
183 000 183 000 — —

1 2  0 0 0 12  0 0 0 — • —
428 000 620 500 246 600 426 600
1 0 1  2 0 0 1 0 1  2 0 0 — —
286 580 286 580 —

79 000 79 000 163 350 163 350
1 2 0  0 0 0 1 2 0  0 0 0 — —

_ 601 700 601 700
— 54 450 54 450

95 000 2 —

306 500
_

306 500 - —
99 260 99 260 —

142 000 142 0 0 0 180 0 0 0 180 0 0 0

1 726 808 1 726 808 144 600 216 600
40 000 40 000 —
87 500 1 0 0  0 0 0 —

54 450 54 450

6 6  760 6 6  760 — —

. 142 800
_  

142 800 — —
40 000 40 000 72 000 72 0 0 0

1650 000 1 750 000 57 620. 57 620
-

207 800
_

207 800 —
812 800 812 800 54 450 54 450

— 115900 115 900
90 000 90 000 —

238 040 238 040 —
493 050 493 050 — —
443 367 443 367 _ —
2 0 2  2 0 0 205 200 — 72 0 0 0

413 900 413 900 — _

345 000 345 000 — ' —
192 500 s — s

550 000 —
ü. HUtten-A.G. Qberg
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G e w e r k s c h a f t  o d e r  G e s e l l s c h a f t

B e te i l ig u n g s z i f f e r n  für

Mansfeld’sche Kupferschiefer bauende Gewerkschaft . . ■
Mark, Bergbau-Aktien-Gesellschaft...............................................
Massen, Bergbau-Aktien-Gesellschaft...........................................
Mathias Stinnes. Gewerkschaft der Zeche.  ...........................
Minister Achenbach, Gewerkschaft...............................................
Mont Cenis, Gewerkschaft der S teinkohlenzeche....................
Mülheimer Bergwerks-Verein . .  ............................................
Neu-Essen, Bergbau-Gesellschaft...................................................
Neumühl, Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks . . . . .
ver. Neu-Schölerpad & Hobeisen, Gewerkschaften ................
Phönix, Akt.-Ges. für Bergbau und Hüttenbetrieb
Rheinische Stahlwerke................................................... ...................
Rheinpreußen, Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks . . .
Siebenplaneten, G ew erk schaft.......................................................
Schnabel ins Osten, G ew erkschaft...............................................
Schürbank & Charlottenburg. Gewerkschaft ...........................
ver. Trappe, Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks . . . .
Tremonia, G ewerkschaft............................................................... ...
l 'nion, Aktiengesellschaft f. Bergbau, Eisen- 11. Stahl-Industrie
Unser Fritz, Gewerkschaft...............................................................
Victor, G ew erk sch aft.......................................    •
Victoria, Gewerkschaft ...................................................................
Victoria Mathias, Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks
Wiendahlsbank, G ew erkschaft.......................................................
Zollverein, Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks................
ßrikettwerk D ahlhausen...................................................................

1 In den Besitz der 
Hütten-A. G. übergegangen.

Gewerkschaft 
oder Gesellschaft

±  1909 gegen 1908 
Kohlen Koks Briketts

Arenbergsche Aktiengesellschaft 
für Bergbau- u. Hüttenbetrieb j 

Bochumer Verein für Bergbau 
u. Gußstahlfabrikation einschl. 
Gewerkschaft ver. Engelsburg 

Borussia, Gewerksch. der Zeche 
.Caroline, Gewerkschaft . . . .  
Carolus Magnus, Gewerkschaft 
Deutsch-Luxemburgische Berg
werks- und Hütten-Aktien-
gesellschaft................................

Essener Steinkohlenbergwerke, 
Aktiengesellschaft....................

+

ICO 000

35 200
0 0  0 0 0  +  29000 —
32 600 —
24 2 0 0 !+  1 0 0 0 0 0  —

+  34 300 —
Friedrich d. Große, Gewerksch. +  209 100 —
Friedrich Ernestine,Gewerksch. 
Gelsenkirchener Bergwerks- 
Aktiengesellschaft . . . . . .

Georgs-Marien-Bergwerks- und 
Hütten-Verein, Aktiengesell
schaft ........................................

Gottfried W ilh elm ....................
Graf Beust, Gewerkschaft des 

Steinkohlenbergwerks . . . . 
Harpener Bergbau-Aktien
gesellschaft ................................

8100 —

+  55 000 +  12 500 —
+  240 000 — —

+  21 129

— +  100 000 —

Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- u.

K o h l  e K o k s B r i k e 1 1  s
1908 1909 1908 1909 1908 1909

t t t ._ - t 1 t t
300000 300 000 — — — —
150 0 0 0 150000 — — 54 000 54 000
600 0 0 0 600 0 0 0 215 000 215 000 — —
968 000 1 321 000 148 195 148 195 — —
400 000 400 000 8100 8  1 0 0 — . —
995 000 995 000 1 0 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0 — —

1 380 000 95 000 95 000 364 900 364 900
770 000 770 000 — ■ — —

1 650 000 1 650 000 363 000 363 0 0 0 — —
2 1 0  0 0 0 2 1 0  0 0 0 — — — 60 100

3 190 000 3 190 000 542 640 542 640 71 280 71 280
572 500 515 000 145 000 1 0 0  0 0 0 — 72 000

3  0 0 0  0 0 0 3 000 000 695 000 795 000 ’ — —
300 000 300 000 64 600 64 600 132 360 132 360
300 000 300 000 — — — —
180 0 0 0 180000 — — 72 600 72 600
152 900 152 900 — — — -• —
294 981 294 981 43 200 43 200 — —
400 000 400 000 1 0 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0 — —
820 0 0 0 820 0 0 0 — — — — •
770 000 770 000 291 940 291 940 — —
135 000 135 000 — — 54 450 54 45()
373 300 452 900 145 060 145 060 — —
125 463 390 000 — — 67 950 67 950

1 755 507 1 755 507 240 000 240 000 — —
— — — — 180 0 0 0 i

76 676 457 77 934 834 14 142 850 14 407 350 3 212 810 3 488 910

Die Veränderungen, welche in den Beteiligungsziffern 
nach dem Stande vom 1. Januar 1909 gegen den 1 . Januar 
1908 zu verzeichnen sind, dürfen ein besonderes Interesse 
beanspruchen, da sie sich in der Hauptsache als das Ergeb
nis der während des ganzen Jahres 1907 in Kraft gewesenen 
Freigabe der Produktion darstellen. Dadurch war den Mit
gliedern des Syndikats Gelegenheit gegeben, ihre Beteiligungs- 
ziffer gemäß § 2 Ziffer 2 des SyndikatsVertrags durch ent
sprechende Mehrlieferung während sechs aufeinanderfolgender 
Monate zn erhöhen. In welchem Umfange diese Gelegenheit 
von einzelnen Syndikatsmitgliedern genutzt worden ist, läßt 
die folgende Tabelle ersehen, welche über sämtliche Ver
änderungen der .Beteiligungsziffern unterrichtet:

+ 525 500 +  192 500 +  180 000

72 0 0 0

Gewerkschaft 
oder Gesellschaft

+ 1909 gegen 1908 
Kohlen Koks Briketts 

t t t

Johann Deimelsberg, Gewerk-
s c h a f t ............................................+  1600

Königin Elisabeth, Gewerksch. +  105 000 +  
Lothringen, Gewerkschaft des 

Steinkohlenbergwerks . . . . j +  94 100 
Mathias Stinnes, Gewerkschaft ’

der Zeche .............................. ! +  353 000
Ver. Neu-Schölerpad u. Hob 
eisen, Gewerkschaften . . .

Rheinische Stahlwerke . . . .  57 500
Rheinpreußen, Gewerksch. des 

Steinkohlenbergwerks . .
Victoria Mathias, Gewerksch. 
des Steinkohlenbergwerks . . +  79 000 

Wiendahlsbank, Gewerkschaft +  204 537

3 000 +  72 000

45 000 +  

+  100 0C0

60 100 
72 000

Bemerkenswert ist, daß von der gesamten Erhöhung der 
Beteiligungsziffer in Kohle um 1 258 37 7 Mill. t allein mehr 
als ein Drittel, nämlich 486 029 t. auf die 5 Stinneszechen 
entfällt: von der gegenwärtigen Einschränkung werden diese, 
da sie ihre Beteiligungsziffer von 2,4 auf 2.9 Mill. t =  r. 20 pCt 
zu erhöhen verstanden haben, daher weniger getroffen als 
die meisten übrigen Zechen.

Die Zahl der Syndikatsmitglieder ist gegen das Vorjahr 
von 76 auf 7 4 zurückgegangen; in Wegfall gekommen sind 
infolge ihres Konkurses die Gewerkschaften Crone und 
Felicitas, ferner die Gesellschaft Louise Tiefbau, die in der 
Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien- 
gesellschaft aufgegangen ist. Diese letztere hat auch das 
Brikettwerk Dahlhausen gekauft und damit deren Beteiligungs
ziffer von 180 000 t übernommen. Als neues Mitglied ist dem 
Syndikat die Gewerkschaft Gottfried Wilhelm beigetreten 
mit einer vorläufigen Beteiligungsziffer von 240 000 t. Der 
Gewerkschaft Borussia ist für ihren Schacht Oespel eine Mehr
beteiligung von 60 000 t in Kohle und 29000 t in Koks zu
gebilligt worden,
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Unfälle im Bereiche der Sektion 2 der Knappsohaits- 
Benifsgenossenschaft Im Jahre 190S. Nach den v o r lä u f ig e n  
N a c h r ic h te n  über den geschäftlichen Verkehr der Sektion 
im  v e rg a n g e n e n  Jahre betrug die Zahl der katastrierten 
B e tr ie b e  280 (286 im  Jahre 1907), von denen 225 zum Stein
kohlenbergbau, 7 z u m  Braunkohlenbergbau. 18 zur Erzgruben- 
und Metallhüttenindtistrie. 10 zum Salzbergbau und Salinen
betrieb und 20 zu ändern Mineralgewinnungen gehörten. Es 
gelangten von diesen Betrieben 50 681 (46 47 4) Unfälle zur 
A n m e ld u n g , w o v o n  1062 oder 2,10 pCt (685 oder 1,48 pCt) 
tö d lic h , 4419 o d e r  8,72 pCt (4444 oder 9,56 pCt) schwer und 
4 5  200 oder 89,18 pCt (41 345 oder 88,96 pCt) leicht waren.

Im Jahr 1908 ereigneten sich drei Massenunfälle1 mit 
359 Toten und 42 Verletzten; im Vorjahre kam dagegen nur 
ein Massenunfall mit 11 Verletzten vor.

Die Zahl der Rentenempfänger betrug am Schlüsse des 
Jahres 1908 (1907):

Verletzte . . . . .  24789 (24269)
W i t w e n .......................................... 3  818 ( 3  350)
W a i s e n ....................................9 811 ( S 704)
A s z e n d e n t e n .............................. 268 ( 268)

Zusammen 38 6 8 6  (36 651)
■ Masscnunfällr sind Unfälle, durch  welche 10 und m ehr Personen 

betroffen worden.

Verkehrswesen.
Waireneestellung zu den Zeclien, - Kokereien und Brikett

werken des Ruhrkohlenbezirks.____________

Wagen
D e z e m b e r

1908

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Z u s. 1908 
1907

arbeits-/ 19081 
täglich 1 1907’

(auf 10 
zur 

rech t
zeitig 

gestellt

t Ladegew icht 
ickgeffllnt) 
beladen
zurück- s e fehit 
geliefert

22  464 21 912 __ .

18 334 17 633 —
2 377 2 316 —
2 768 2 674 —
2 850 2 565 —

17 506 16 713 —
18 777 17 658 —
18 205 17 344 —
1.3 985 14 041 —

117 266 112 856 __

133 201 130 655 483
19 544 18 809 —
22 200 21 776 81

Davon in der Zeit 
vom 23. bis 31. Dezember 

für die Zufuhr zu den 
Häfen

¡Ruhrort
Duisburg
Hochfeld
Dortmund

8 503 
4 740 

88 
17

Zus. 1908 
1907

| arbeits-( 190S1

13 348 
19 114

2 225
3 186

Marktberichte.
R ulirkohlenm arkt. F ür den E isenb ahn versan d  von  

K ohlen, K oks und B rik etts  w urden im  R uhrbezirk  
durchschnittlich  a rb eitstäg lich 1 an D oppelw agen , auf 
10 t L adegew icht zurückgeführt,

1907  1908  1907  1908
N ovem b er D ezem ber

geste llt:

16.-
-15 .
- 3 0 .

1 . - 1 5 .  
16 .— 30.

(31.)

(31.)

21 3 9 5  
2 4  6 6 2

3  0 8 5  
2 1 2 3

22  4 1 2  2 4  4 7 5
2 2  6 7 9  2 3  2 9 9

es feh lten :
8 9  977

4 2 0

21 6 7 3
2 0  8 9 2

i Die durchschnittliche G estefluugziffer fUr den Al ö d{»t"=t 
erm ittelt durch D ivision der Zahl der w öchentlichen Arbeitstage 
(katholische Feiertage a b  halbe A rbeitstage gerechnet) in die gesamte 
wöchentliche Gestellung.

D ie Zufuhr von K ohlen, K oks und B riketts aus 
dem  R uhrbezirk zu den R heinhäfen  betrug durch
schn ittlich  arbeitstäglich  in:

diesen drei
Ruhrort Duisburg Hochield Häfen zus.

Zeitraum
1907 1908 1907 1908 1907 1908 1907 1908
Doppclwage», auf 10 t Ladegewicht zurückgeführt

1.—7. Dezbr. 1331 1947 771 840 87 48 2189 2835
8. —15. 1833 2167 969 1128 111 oo 2913 8338

16.—22. .. 2168 2392 1045 1433 265 27 317e> 3852
23.-31. ,. 1959 1417 1057 71K) 165 15 3181 2222

Der W asserstand  des R heins bei K aub betrug im
D ezem ber am:

1. 4 . 8 . 12. 16. 2 0 . 24 . 28 . 31 .
1,24 1,11 1 ,00 1,05 1,31 1,20 1,19 1 ,05 0 ,8 5  m .

D ie allgem eine Lage des R u h r k o h l e n m a r k t e s  
hat sich im D ezem ber gegenüber dem  V orm onat noch  
w eiter abgeschw ächt. W ie die den größten Teil d es
M onats vorherrschende m ilde W itterung das H au sb rand
geschäft ungünstig  beein flußte, so hatte  der A bsatz in  
Industriekohlen unter den um fangreichenA ufbestellungen zu  
leiden, zu denen sich die industriellen  W erke durch die um  
die Jahresw ende üblichen Inventuren  veran laßt sahen. 
Auch die V erhältn isse der Schiffahrt, deren B ehinderung  
durch niedrigen W asserstand  gegen M onatschluß in fo lge  
des F rostw etters die völlige E in stellun g folgte, b lieben  
nicht ohne R ückw irkung auf den A bsatz, auf dessen  
G estaltung des w eiteren  die B eschränkung von  w esen t
lichem  E in fluß  war, w elche sich die W erke m it R ücksicht 
auf die ab 1. Januar eintretenden Preiserm äßigungen für 
K okskohlen  und H ochofenkoks in ihren B ezügen  auf
erlegten. U nter diesen V erhältn issen  w ar es dem  
S y n d ik a t und den Zechen n icht m öglich, die über
schüssigen M engen in vo llem  L m fang auf Lager zu  
nehm en; bei der die A bsatzm öglichkeit bedeutend  über
steigenden L eistungsfäh igkeit der Zechen m ußten  daher( 
um größere A rbeiterentlassungen zu verm eiden, besonders  
in der zw eiten  M onatshälfte auf vielen  A nlagen F eier
schichten  eingelegt werden.

D er F e t t k o h l e n v e r s a n d  erfuhr eine w eitere A b
schw ächung; es w aren fortw ährend große B estän d e  
vorhanden.

W ährend in G a s k o h l e n  der A bruf im  allgem einen  
noch befriedigte, w iesen die A bsatzziffern  in G a s -  
f l a m m k o h l e n  in allen Sorten einen m erklichen R ück
gang auf, der sich besonders in der le tz ten  W oche d es  
D ezem bers infolge des V ersagens der R uhrhäfen w egen  
F rostw etters zunächst in W asch- und dann auch in den  
übrigen P rodukten  recht störend bem erkbar m achte.

T rotz der geringeren F örderleistung in E ß -  und  
M a g e r k o h l e n  w erden die A bsatzschw ierigkeiten  dadurch  
fühlbarer als bisher, daß sie sich schließlich —  nam entlich  
unter dem  D rucke der schw ierigen Sch ifffahrtsver
hältn isse —  auf alle Sorten erstreckten .

Infolge der ab 1. Januar 1909  ein treten den  P reis
erm äßigung für H o c h o f e n k o k s  beschränkten  sich d ie  
B ezüge der H ochofenw erke im  B erich tm onat auf d as  
N otw en d igste , sodaß zur ausreichenden B esch äftigu n g  
der K okereien  erhebliche M engen gelagert w erden m u ß ten . 
A uch die A brufe in B r e c h -  und S i e b k o k s  ließen zu
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wünschen übrig, da, hervorgerufen durch die m ilde 
W itterung, die Lager der P latzhändler durchweg iibei- 
füllt sind.

Die M arkt- und A bsatzverhältn isse für B r i k e t t s  
haben sich w eiter verschlechtert; die durchschnittliche  
arbeitstägliche H erstellung des V orm onats konnte des
halb im D ezem ber nicht erreicht werden.

S c h w e f e l s a u r e s  A m m o n i a k .  D ie M aiktlage er
fuhr im D ezem ber einen U m schw ung zum besseien  in
folge der guten  Verschiffungsziffern in E ngland und dei 
vom  A usland auftretenden Nachfrage. D ie Preise ver- 
zeichneten infolgedessen eine kleine B efestigung und 
ste llten  sich zu E nde des M onats auf 11 £  :> s bis 
1 I £ 15 s.

Te er .  D ie Preise der Teererzeugnisse zeigten keine 
Veränderungen gegen den V orm onat, m it A usnahm e
von Teerpech, dessen B ew ertung auf dem englischen
Markt w ieder eine kleine A bschwächung erlitt und sich 
zu E nde des M onats auf 18 s <i d gegen 20 s zu
A nfang stellte. Im  Inland konnte die E rzeugung g latt
abgenom m en werden.

B e n z o l .  D ie A bsatzverhältnisse für B enzol, Toluol, 
X y lo l und S o lven tnaphtha hatten  nach w ie vor unter 
dem Druck der allgem einen w irtschaftlichen Lage zu 
leiden. D ie E rzeugung konnte nicht annähernd unter
gebracht werden, infolgedessen m ußten erhebliche 
Einschränkungen eintreten; die Preise bew egten sich 
ebenfalls in absteigender R ichtung.

Essener Börse. Nach dem amtlichen Bericht waren die 
Notierungen für Kohlen, Koks und Briketts (außer Koks
kohle und Hochofenkoks) am '4. Januar dieselben wie die in 
Nr. 1/09 S. 23 veröffentlichten. Die Notierungen für Koks
kohle sind 11—12 M, für Hochofenkoks 14,50—16,50 M. Der 
Markt ist still. Die nächste Börsenversammlung findet Montag, 
den 11. Januar, Nachmittags von 31/., bis 41/., Uhr, statt.

Der Zinkmarkt im Jahre 1908. Von Paul S.peier, Breslau. 
R oh zin k . Die allgemein ungünstige wirtschaftliche Lage 
blieb auch auf den Rohzinkmarkt nicht ohne Einfluß. Die 
Hütten, welche über keine eigenen Erze und Kohlen ver
fügen, haben mit mehr oder minder großem Verlust gearbeitet. 
Nach dem großen Preisfall im Jahre 1907 von 28 £ 2 s 6 d auf 
19 £ 5 s  konnte im Bericht] ahr ein wesentlicher Rückgang der 
Preise kaum noch eintreten. Der tiefste Punkt wurde im 
Juli mit 18 ¿erreicht. Die Preisbewegung in den einzelnen Mo
naten ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung; es 
wurden bezahlt für

g e w ö h n l i c h e  s c h l e s i s c h e  M a r k e n  
100 kg ab Oberschlesien

. -Jl
Januar ................ . . . 39,50 bis 41,00 bis _
Februar . . . . . . 40,75 ,, 44,00 ,, 42,50
M ä r z .................... . . . 42,50 ,. 43,00 ,, 42,00
A p r i l .................... . . . 42,75 .. 43,50 ,, 42,00
M ai........................ , . . . 41,50 ., 40,00 ,, ,. —.
J u n i .................... , . . . 39,75 ,, 37,50 —
J u l i .................... ,, 38,50 ,, 38,00
A u g u s t ................ : ... >. 38,25 ,, 40,50 ,, 38,50
September . . . . . 39,00 „ 39,50 ,, 39.25
Oktober . . . . . . . 39,50 ,, 40,00 ,, —
November . . . ,, 42,50 ,, —
Dezember . . . . 42,50 .. 42,00 ,, —

Dagegen stellten sich die e n g l i s c h e n  N o t i e r u n g e n  
£ £ £ 

nuar . . . . . . .  19-5 bis 21.5 bis 20.12.6

März ............................ 21 „ 21.7.6 ., 21
April ............................ 21 .2 .6  „ 21.17.6 ,. 21
Mai . . .20 .15  ,, 20 ,, 19.7.6
Juni . ' ............................ 19-15 .. 18.10 ,.
iuü ........................  . 18.5 ,, 18 ,, 19.5 bis 19

August . . . . . .  18.17.6 „ 20 ,. 19-n
Septem ber.................... 19.7.6 ,, 19.17.6 ,. 19. Io
O k to b er ........................ 19.15 ,, 19. P2.6 .. 20
N ovem b er................  20 , ,2 1 .7 .6  ,,
D e z e m b e r .................... 21.10 . ,2 0 .1 5  ,, —

Die schlesischen Notierungen bewegten sich mehrfach über 
Parität London. Die Vierteljahrsdurchschnittspreise stellten 
sich nach der neueren genauen Methode B für 1000 kg ab 
Oberschlesien im I. Vierteljahr auf 396, im 2. auf 384 und 
im 3. auf 363 M. — Die oberschlesische Produktion ist aui 
136 000 t zu schätzen. Die Ausfuhr stellte sich bis Ende 
November um 6 635 t höher als im Vorjahr. Mit größeren 
Mengen sind u. a. Großbritannien, Frankreich, Italien, Öster
reich-Ungarn, Rußland, China und Japan beteiligt. Unter 
der Einwirkung der in Norwegen sich erweiternden Zink- 
industrie ergab sich nach diesem Lande in der Ausfuhr ein 
starker Rückgang. — Der Markt wurde mehrfach durch den 
jeweiligen Stand der seit Beginn des Jahres schwebenden 
Z in k -K o n v en tio  ns Verhandlungen beeinflußt. Während 
die deutschen Werke im Prinzip einig waren, ergaben sich 
über die Beteiligungsanteile der englischen und belgischen 
Werke Streitigkeiten, welche zu einem Stocken der Verhand
lungen führten. In letzter Zeit sind diese indes wieder auf
genommen worden, ln der am 22. Dezember in Köln abge- 
haltenen Versammlung wurde ein greifbares Ergebnis noch 
nicht erzielt. — Schon in 1907 waren in B er lin  und Ham- 
b urg Bestrebungen im Gange, eine M e ta llb ö r se  einzurichten. 
In Berlin sind diese Verhandlungen noch in der Schwebe, es 
wird dort der börsenmäßige Handel in allen maßgebenden 
Metallen angestrebt. In Hamburg ist zunächst nur das Termin
geschäft in Kupfer und Zinn in Aussicht genommen, es soll 
Zink noch nicht mit einbezogen werden. Die Vorarbeiten 
sind soweit gediehen, daß es zur Eröffnung der Metallbörse 
dort nur noch der Genehmigung des Reiches bedarf, welche 
man in nächster Zeit erwartet. Die Sachverständigen und 
Chemiker für die einzelnen Metalle sind bereits- ernannt.

Z in k b lech : Der Verband war bestrebt, die Produktion 
nach der Nachfrage zu regeln; es konnte eine angemessene 
Preisspannung zwischen Roh zink und Walzzink durchgefiih’ t 
werden. Das Geschäft ist demnach im allgemeinen als be
friedigend zu bezeichnen. Für die Ausfuhr wurden besondere 
Vergütungen bewilligt. Je nach Lage des Absatzgebietes 
werden im Großhandelsverkehr 49 bis 53 ,H für 1 0 0  kg Grund
preis gefordert. Die Produktion der schlesischen Zinkwalz
werke ist auf 48 000 t zu schätzen, sie ist um einige Tausend 
Tonnen niedriger als im Vorjahre. — Die Ausfuhr Mieb bis 
Ende November um 2 822 t gegen den gleichen Zeitraum des 
Vorjahres zurück. Mit größeren Mengen wareh am Empfang 
Großbritannien, Dänemark. Italien, Britisch-Südafrika, Japan, 
Argentinien beteiligt.

Z in k erze . In Deutschland verblieben bis Ende No
vember 152 513 t gegen 126 228 t in der gleichen Zeit des 
Vorjahres. An der Einfuhr nach Deutschland waren in erster 
Reihe Italien, Schweden. Spanien, die Türkei, Algerien, die 
\  er. Staaten von Amerika und der Australische Bund be
teiligt.

Z in k w eiß . Der Verbrauch hat im laufenden Jahre 
ziemlich stark abgenommen. Die allgemein schlechte Wirt
schaftslage sowie die wesentlich, verminderte Bautätigkeit, 
anderseits aber auch die starke Zufuhr von amerikanischem
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Zinkweiß, welches besonders in den letzten Monaten zu 
überaus billigen Preisen angeboten wurde, haben den Markt 
sehr ungünstig beeinflußt. Von den Vereinigten Staaten 
wurden bis Ende November 1 973 t nach Deutschland ein
geführt.

Z inkstaub. Bis gegen Mitte des Jahres herrschte guter 
\bsatz bei befriedigenden Preisen. Schwächere Nachfrage 
der Großverbraucher drückte dann bei stärkerem Angebot 
die Notiz recht empfindlich, sodaß die gegenwärtigen Preise 
wenig nutzbringend sind. Bei Partien von 10 t werden 
3 9 ,5 0  bis 40 Ji für 100 kg fob. Stettin gefordert. Die ober
schlesische Produktion ist auf 5 400 t zu schätzen.

K adm ium . Der Preis, der in 1907 bis 1500 M für 100 kg 
gestiegen war, setzte zu Beginn des Berichtjahres mit 800 M 
ein. Als indes im Laufe des Jahres in Deutschland und Groß
britannien neue Produktionen in den Markt kamen und ander
seits kadmiumhaltige Rückstände in größeren Mengen für 
die Gewinnung von Kadmiumgelb angeboten und heran- 
•rezogen wurden, fiel der Preis ständig. Gegenwärtig werden 
je nach Menge für garantiert 99‘ /2 pCt Kd. in Stangen 525 
bis 575 M für 100-kg gefordert. Die schlesische Produktion 
ist auf 31 0 0 0  kg zu schätzen.

Die Einfuhr und Ausfuhr Deutschlands betrug bis Ende 
November in Tonnen:

E in fu h r A u sfu h r

1907 1908 1907 1908
t t t t

R oh zin k ................
Zinkblech . . . 
Bruchzink . . . .
Z in k e r z ................
Zinkstaub . . . . 
Zinksulfidweiß . . 
Zinkweiß . . . .

26 823 
105 
9J7

. 159 173 
885 

1 962 
6  013

29 247 
286 

1 716
185 167 , 

991 
1 880 
4 733

56 954 
19 629 

6  264 
32 945 

1 981 
8  548 

17 329

i 63 589 
16 807 
5 441 

32 954 
2 340 
8  139 

16 067

Vom englischen Kohlenmarkt. Die Jahresübersichten be
zeichnen das abgelaufene Jahr alseine Zeit des allmählichen 
Rückgangs ohne plötzlichen Sturz in den Preisen und ohne 
plötzlichen Umschlag in der Nachfrage. Das Jahr 1908 
würde sich günstiger darstellen, wenn nicht das voraus
gehende im Umfang von Förderung und Ausfuhr, wie auch 
in den Preisen Ziffern erreicht hätte, wie sie kaum je zuvor 
verzeichnet worden sind. Jedenfalls ist die Gesamtlage 
gegenwärtig entschieden weniger günstig als zu Anfang 1908. 
Die Abnahme der Nachfrage erklärt sich wesentlich aus dem 
schwächeren inländischen Verbrauch im Zusammenhang 
mit dem geschäftlichen Niedergang, insbesondere in der 
Eisen- und Stahlindustrie; die längeren Arbeite rausstände 
an der Nordostküste und in Lancashire haben das Geschäft 
noch besonders benachteiligt. Das Ausfuhrgeschäft hat 
jedoch durchweg genügenden Ersatz geboten. Obwohl die 
ausländischen Märkte nicht weniger unter der allgemeinen 
Abflauung litten, hat sich der überseeische Versand sehr gut 
behauptet und bleibt weit weniger hinter dem ungewöhn
lichen Umfang von 1907 zurück, als man hätte erwarten 
sollen. Bis Ende November belief sich nämlich die Gesamt
ausfuhr des Vereinigten Königreiches an Kohle, Koks und 
Briketts auf 59 808 745 t gegen 60 644 317 t im entsprechen
den Zeitraum des Vorjahres; berücksichtigt man die Zunahme 
der Bunkerverschiffungen um 700 000 t, so ergibt sich für die 
ersten 11 Monate von 1908 nur ein Rückgang von 100 000 t. 
Die Kohlenförderung wird für 1908 jedenfalls wesentlich 
geringere Ziffern aufweisen als für das Vorjahr, denn 1J07 
waren bei dem ungewöhnlichen Andrang die Produktions
mittel in einem Maße in Anspruch genommen wor en, 
wie es im letzten Jahre unmöglich beibehalten wercen 
konnte; war doch 1907 gegen 1906 die Förderung von

251 auf 267 Mill. gr. t gestiegen. Die Preise sind mit dem
allgemeinen Rückgang gewichen und der Nutzen wurde 
noch vermindert durch die unverändert hohen Gestehungs
kosten, zumal Lohnkürzungen keine wesentliche Erleichterung 
brachten. Die Marktpreise sind in den verschiedenen Revieren 
um etwa 2 bis 4 s zurückgegangen. Der Durchschnitt
ausfuhrpreis für Kohle, Koks und Briketts war im November 
12 s 3 d  gegen 13 s 5 '¡.¿d im November 1907, und 10 s 73/ 4 d 
im November 1906. Die künftige Entwicklung ist noch 
ungewiß und die Meinungen sind geteilt; immerhin scheinen 
die Aussichten etwas ermutigender im Hinblick auf die zu
versichtlichere Stimmung am Eisenmarkte, insbesondere auf 
die günstigeren Nachrichten aus den Vereinigten Staaten 
und Deutschland. — Die letzten Marktberichte sind infolge 
der Unterbrechungen durch die Feiertage nicht sonderlich 
bezeichnend. Nur das Hausbrandgeschäft hat bei der großen 
Kälte mit den Feiertagen im ganzen Lande endlich eine 
Anregung bekommen, und da gleichzeitig die Förderung 
unbedeutend war, besteht jetzt einige Aussicht, daß die 
Lagerbestände abnehmen, wenn die Witterung günstig 
bleibt. Die Vorräte in Händen der Händler und Ver
braucher dürften sich jetzt schneller vermindern, sodaß 
man für die nächste Zeit eine größere Regsamkeit er
wartet. Auf dem übrigen Markte hat sich die Geschäfts
lage in letzter Zeit wenig geändert. Die Preise sind im 
allgemeinen fest. Der Versand war durch das. Schnee
wetter vielfach erschwert. — In N o r t h  u m b e r  la n d  und 
D u r h a m  war der Geschäftsverkehr still, doch ist Maschinen
brand fest. Für Januar werden beste Sorten auf 10 s 6 d  fob. 
Blyth gehalten, von zweiter Hand wird auch zu 1 0  s 3 d 
abgegeben. Mascliinenbrand Kleinkohle ist entschieden 
schwächer, vereinzelt ist zu 4 s  abgegeben worden,
nominell wird 5 s notiert, und die besten Sorten gehen bis 
6  s 6(7 fob. Tyne. Beste Gaskohle ist fest zu 10 s bis 10 s 
1 d  für Januar, gute zweite geht zu 9 s. Beste Kokskohle 
notiert 9 s 3 d  bis 9 s 6 d, zweite 9 s. Gießereikoks ist stiller, 
behauptet sich aber auf 17 s. In Gaskoks wird bei der 
jetzigen Witterung eine Zunahme erwartet, die Preise halten 
sich auf 13 s 6  d  fob. Gute Durham-Bunkerkohle ist knapper 
und auf 9s 9d  gestiegen, geringere geht zu 9 s 3 d. In 
L a n c a s h ir e  notiert bester Hausbrand 15 s 2 d bis 16 s 2 d, 
zweite Sorte 13 s 8 d  bis 14 s 8 d, gewöhnlicher 11s 8 d bis 
12 s 8 d. In W a le s  hat der Betrieb durch die Feiertage 
und durch die Schneestürme eine stärkere Einschränkung 
erfahren, die für die nächste Zeit jedenfalls festigend wirken 
wird, zumal eine Reihe von kleineren Gruben seit dem
1. Januar mit Rücksicht auf die zu hohen Selbstkosten den 
Betrieb eingestellt haben. Die Notierungen sind fest, doch 
ist die künftige Preisstellung noch unbestimmt. Bester 
Maschinenbrand notiert 14 s 6  d  bis 14 s 9 d  fob. Cardiff, 
bester zweiter 13 s 6 d bis 13 s 9 d, gewöhnlicher 13 s bis 
13s 6  d. Kleinkohle ist fester und notiert, je nach Sorte,
6 s 6  d bis 8 s 6  d. Monmouthshirekohle ist sehr stetig, beste 
Stückkohle zu 13 s 6  d  bis 13 s 9 d, zweite zu 12 s 9rf bis 
13s 3 d, Kleinkohlen zu 6 s bis 7 s 6 rf. Hausbrand ging 
flotter zu 17 s bis 18s in besten und 14 s 6 d  bis 16s in 
anderen Sorten. Bituminöse Rliondda ist fester, Nr. 3 zu 
17 s 6 d  bis 18 s, Nr. 2 zu 11 s 9 d  bis 12 s in bester Stück
kohle. Hochofenkoks ist unverändert zu 15 s 6 d  bis 16 s, 
Gießereikoks zu 17 s 6 d bis 20 s 6  d. Spezialkoks zu 24 s 
bis 26 s.

Vom amerikanischen Kupfermarkt. Die geschäftliche Lage 
bietet wenig Ermutigendes. Der Dezember ist gewöhnlich 
ein stiller Monat, da die Verbraucher mit Rücksicht auf die 
bevorstehende Inventuraufnahme zu Jahresschluß sich scheuen, 
orößere Vorräte einzulegen. Diesmal kommt dazu, daß die 
meisten Großverbraucher unmittelbar vor und nach der 
Präsidentenwahl unter dem Einflüsse der damals in unserer 
Geschäftswelt allgemein vorherrschenden zuversichtlichen



und selbst enthusiastischen Stimmung große, ihren Bedarf 
für Monate deckende Einkäufe gemacht haben. Seitdem ist 
im Kupfermarkt ziemliche Stille eingekehrt, die auf die Preise 
drückt und weiteren Preisrückgang in Aussicht stellt, da sich 
eine geschäftliche Besserung für die nächsten Wochen nicht 
wohl erwarten läßt. Nach den Notierungen der New Yorker 
Metallbörse waren, unter dem Einflüsse der starken Kauf
bewegung in der ersten Hälfte des Novembers, die Durch
schnittskupferpreise im letzten Monat die besten des Jahres; 
im einzelnen unterrichtet darüber die folgende Zusammen
stellung. Es kostete das Pfund

1907 1908
Seekupfer Elektrolytisches

Kupfer Seekupfer Elektrolytisches
Kupfer

c c C C
Januar . . . . 24,825 24,404 13,901 13,726
Februar . . . 25,236 24,869 13,098 12,905
März . . . . . 25,560 25,065 12,875 12,704
April . . . . 25,260 24,224 12,928 12,743
Mai . . . . . 25,072 24,048 12,788 12,598
Juni . . . . 24,160 22,665 12,877 12,675
Juli . . . . 21,923 21,130 12,933 12,702
August . . . . 19,255 18,356 13,639 13,462
September . . 16,047 15,565 13,600 13,388
Oktober . . 13,551 13,169 13,646 13,354
November . . 13,870 13,391 14,386 14,130

Die neuesten Notierungen der Metallbörse lauten: für See-
kupier 14‘/4—-14s/8 c, für elektrolytisches 14—141/» c und für 
Gußkupfer 137/„—14 c. Die Tendenz des Kupfermarktes ist 
matt, das Angebot nimmt zu, und während die Produzenten 
größere Verkaufswilligkeit bekunden, beschränkt sich die 
Nachfrage der Verbraucher auf kleine Partien. In der 
letzten Woche sollen kleine Abschlüsse für Dezemberlieferung 
von elektrolytischem Kupfer schon zu 137,8 c zustande 
gekommen sein. Januarlieferung ist zu 14 c und Februar- 
und vielleicht Märzlieferung zu 14*/g c fob. erhältlich. Infolge 
der nun schon fünf Wochen andauernden Geschäftstille, 
deren Ende noch nicht abzusehen ist, und einer Produktion, 
die der bisher höchsten des Jahres 1906 nahekommt, sind 
die Vorräte in steter Zunahme begriffen; trotzdem hören die 
leitenden Produzenten nicht auf, das Vorhandensein größerer 
Bestände in Abrede zu stellen. Die andauernde Zunahme 
der Vorräte in Europa, woselbst die Nachfrage nach dem 
roten Metall ebenfalls zu wünschen übrig läßt, sowie der 
starke Fall der Silberpreise sind weitere deprimierende 
Momente. Der neuerliche Preisfall von Kupfer war zum 
großen Teil die Folge von Gewinnrealisierungen europäischer 
Spekulanten, die große Mengen Kupfer gekauft haben sollen, 
als der Preis auf 13 c herabgegangen war. Das Vorhanden
sein der großen europäischen Vorräte bildet unter den 
jetzigen Umständen eine stete Bedrohung des Marktes, 
wogegen die hiesigen Vorräte sich unter der Kontrolle 
von Leuten befinden, die an dem Kupferaktienmarkte 
stark interessiert sind. Dauernde Besserung des Kupfer
marktes kann nur eine Zunahme des Verbrauchs bringen, 
die mindestens die laufende Produktion beansprucht. Den 
normalen Kupferverbrauch unseres Landes nimmt man mit 
nahezu 680 Mill. Pfd. im Jahre an, wovon allein etwa die 
Hälfte auf die elektrotechnischen Fabriken entfällt. Während 
nun die Produktion nahezu normal ist, sind diese Fabriken 
schon seit einiger Zeit nur zu etwa 55 pCt ihrer Leistungs
fähigkeit beschäftigt, was darauf hinweist, daß das derzeitige 
Angebot die Nachfrage ansehnlich übersteigt. Nicht nur die 
Produktion ist umfangreich, sondern auch die Einfuhr
bewegung, wogegen der Verbrauch hierzulande höchstens 
75 pCt eines normalen ausmacht, während er in Europa 
noch geringer sein soll. Für November ist eine weitere 
Zunahme der Produktion, auf den Arbeitstag gerechnet, gegen 
den vorhergehenden Monat festzustellen, dessen Gesamt
gewinnung die des Novembers allerdings um annähernd zwei

Mill. Pfd. übertraf. Für das ganze Jahr 1908 darf man eine 
Gewinnung von amerikanischem Kupfer von 1,08 Milliarden 
Pfd. annehmen, was gegen das Vorjahr eine Zunahme um 
65 Mill. Pfd., gegen 1906 eine Abnahme um^91 Mill. Pfd. 
bedeuten würde. Was die einzelnen Bezirke * anlangt, so 
weist Nevada im November die überraschend große Pro
duktion von 2,5 Mill. Pfd. auf, und für den laufenden Monat 
wird eine Gewinnung von mehr als 3 Mill. Pfd. erwartet. 
Utah hat im November 8,3 Mill. Pfd. geliefert; man 
veranschlagt die diesjährige Kupfererzeugung dieses 
Territoriums auf nahezu 300 Mill. Pfd., während 
die vorjährige Produktion 254,9 Mill. Pfd. betragen 
hat. Im Lake Superior-Distrikt von Michigan sind im 
verflossenen Monat nur 17,5 Mill. Pfd. Kupfer gewonnen 
worden gegen 19,9 Mill. Pfd. im Oktober und 18,3 Mill. Pfd. 
im November v. J. Für die ersten elf Monate d. J. 
beträgt die dortige Produktion 205,6 Mill Pfd. gegen 
208,3 Mill. Pfd. in 1907 und 208,7 Mill. Pfd. in 1906. Die 
Ergiebigkeit der dortigen Kupfergruben läßt stetig nach. 
Doch ist es den Gruben bisher noch gelungen, die Abnahme der 
Erze an Kupfergehalt durch Herabminderung der Produktions
kosten auszugleichen. Während das von der größten Ge
sellschaft des Bezirks, der Calumet & Hecla Co., früher 
geförderte Erz auf die Tonne 75 Pfd. Kupfer enthielt, werden 
jetzt kaum noch 40 Pfd. je Tonne gewonnen. Dafür stellen 
sich die Produktionskosten der Gesellschaft jedoch nur auf 83/#c 
für das Pfund. Die Quincy Mining Co., die nächstgroße 
Gesellschaft, erzielt nur noch 16 Pfd. Kupfer auf die Tonne 
Erz. gegen 25 bis 30 Pfd. vor noch wenigen Jahren, und ihre 
letztjährige Produktion von 19,8 Mill. Pfd. Kupfer läßt bei 
einer Förderung von 1,3 Mill. t Erz nur einen Kupfergenalt 
von 3/4 pCt erkennen. Doch die Einführung neuer Maschinen 
und Arbeitsmethoden hat einen großen Umschwung her
beigeführt. sodaß eine Grube, welche früher bei einer Lieferung 
von 18 Pfd. Kupfer auf die Tonne Erz für wertlos angesehen 
wurde, heute unter den gleichen Verhältnissen für eine 
..Bonanza" gilt. Die größte Novemberproduktion unter allen 
Bezirken meldet Montana, nämlich 28,4 Mill. Pfd., gegen 28 9 
M ill.Pfd.ini Oktober und 8.3 Mill. Pfd. im November v. J. 
Mit Rücksicht auf die ungewöhnlichen Verhältnisse, welche vor 
einem Jahre im Bezirk Butte in Montana herrschten, kann es 
nicht überraschen, wenn in diesem Jahre das Produktionsergeb
nis für die ersten elf Monate mit 239.2 Mill. Pfd. das des Vor
jahres um 6,5 Mill. Pfd. übertrifft. Nach der sich bis in 
dieses Jahr hinein fortsetzenden Einschränkung der Pro
duktion sind die Kupfergruben von Butte wieder seit Monaten 
zur vollen Leistungsfähigkeit beschäftigt. Es sind mehr 
Arbeiter eingestellt als je, und die Erzförderung und Kupfer
gewinnung sind wieder so groß wie vor der Finanzpanik 
und dem verhängnisvollen Falle in dem Preise des roten 
Metalles. In den Butte-Gruben sind z. Z. 10 000 Arbeiter 
beschäftigt und es werden über 16 000 t Erz am Tag ge
fördert und nach den Schmelz werken gesandt, davon ent
fallen 12 500 t allein auf die Amalgamated-Gruben. Trotz 
der Schwierigkeiten zu Anfang des Jahres läßt sich für 1908 
eine Kupfergewinnung des Bezirks von 270 Mill. Pfd. er
warten. Die Abnahme im November im Vergleich mit den vor
hergehenden Monaten ist zu einem nicht geringen Teile auf die 
zunehmenden Schwierigkeiten zurückzuführen, welche neuer
dings in den der Amalgamated Co. gehörigen Anaconda-, 
Never Sweat- und St. Lawrence-Gruben seit Jahren vor
handene Grubenbrände bereiten. Weit größere Schwierig
keiten dlohen jedoch der Amalgamated Co., sowie dem ge
samten Distrikte Butte aus dem Vorgehen der Bundes- 
legierung gegen die dortigen großen Kupferschmelzwerke, 
besonders die der Anaconda Co. gehörige Washoe-Schmelz
bütte in Anaconda bei Butte. Wie die Besitzer der in der 
Nähe gelegenen Ländereien und Waldungen behaupten, üben 
die den Schloten der Schmelzhütte entströmenden Schwefel
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und Arsenik enthaltenden Dünste auf die Vegetation der 
Umgegend eine höchst verderbliche Wirkung aus. Die ge
schädigten Interessenten, von dem Gegner ,,smoke farmers" 
genannt, haben sich schließlich mit einer dringenden Be
schwerde direkt an Präsident Roosevelt gewandt. Diesem 
liegt die Erhaltung des Waldbestandes des Landes besonders 
am Herzen und, gestützt auf fachmännische Aussagen, 
denen zufolge von jener Schmelzhütte täglich 5 Mill. Pfd. 
Schwefelgase erzeugt werden, hat er die Einleitung eines 
gerichtlichen Verfahrens angeordnet, welches gegebenenfalls 
zur Schließung des Schmelzwerkes führen wird. Vorläufig 
scheinen die Beamten der Amalgamated Co. w'enig Neigung 
zu haben, den an sie gestellten Anforderungen nachzukommen, 
der angeblich außerordentlich hohen Kosten der zu treffenden 
Einrichtungen wegen. Demgegenüber hat die Tennessee 
Copper Co. aus ähnlichen Erfahrungen Anlaß genommen, 
in die Fabrikation von Schwefelsäure einzutreten. Auch die 
im Salzseetal von Utah gelegenen Schmelzhütten waren 
wegen Verbreitung giftiger Dünste auf gerichtliche Anordnung 
vor einem Jahre geschlossen worden. Doch ist das der 
U. S. Smelting & Refining Co. gehörige Bleischmelzwerk 
daselbst seit sechs Monaten wieder im Betrieb, nachdem die 
Gesellschaft ein so erfolgreiches Verfahren zur Beseitigung 
der Schwefeldünste zur Anwendung gebracht hatte, daß seit
dem jene Schmelzhütte in Salt Lake City ,,the smokeless 
smelter“ genannt wird. Sollte es zur zeitweiligen Schließung 
des Anaconda-Schmelzwerkes kommen, so würde dadurch 
die ganze Kupferindustrie von Butte lahmgelegt werden und 
unter einer solchen Maßregel würden gegen 100 000 Personen 
direkt zu leiden haben. Ungeachtet der mit dem Bau und 
dem Betriebe von Schmelzwerken verbundenen großen Kosten 
und Schwierigkeiten plant angeblich die Amalgameted Copper 
Co. zusammen mit dem Stahltrust die Gründung eines 
neuen Unternehmens, welches sich die Errichtung von 
Schmelzhütten in all den Teilen des Landes zur Aufgabe 
machen soll, wo für solche Unternehmen gute Aus
sichten bestehen. Bisher liegt die Metallschmelzindustrie 
hierzulande wie auch in Mexiko in der Hauptsache 
in Händen der Guggenheims oder der von diesen kon
trollierten American Smelting & Refining Co. Doch hat 
sich die letztere durch ihr diktatorisches Verhalten bei den 
Grubenbesitzern so unbeliebt gemacht, daß das geplante 
Konkurrenzunternehmen bei einer großen Zahl von ihnen 
auf Unterstützung rechnen darf. Als erste Schmelz
hütte wird von den verbündeten Kupfer- und Stahl
interessenten eine solche in Utah erbaut werden zur Ver
arbeitung der Erze der Utah Consolidated Copper Co.
und anderer Grubengesellschaften des Distrikts, welche bisher 
auf die dortigen Schmelzwerke der das Geschäft monopoli
sierenden American Smelting & Refining Co. angewiesen 
waren. Eine weitere interessante Meldung besagt, daß von 
den leitenden Produzenten und Raffinerien einschließlich 
der Verkaufs-Agenturen geplant wird, die früher viele 
Jahre erfolgreich tätige. im Jahre 1904 jedoch auf
gelöste „Copper Producers’ Association“ wieder ins Leben 
zu rufen. Die neue Vereinigung soll bezwecken, ähnlich 
stabile Verhältnisse in der Kupferindustrie zu schaffen, wie 
sie unter der Leitung des Stahltrustes in der Stahlindustrie 
bestehen. Den spekulativen Tendenzen soll entgegen
gearbeitet und dadurch verhindert werden, daß es zu 
so verderblichen Schwankungen im Preise von Kupfer
kommt, wie sie in den letzten Jahren erlebt worden sind. 
Zu dem Zwecke sollen auch wieder Statistiken über Pro
duktion und Verkauf von Kupfer geführt und an die Mit
glieder der Vereinigung verteilt werden, während derÖffentlich- 
keit nur ganze Bezirke umfassende Aufstellungen werden zu
gängig gemacht werden. In Ermangelung solcher Statistiken 
haben die betreffenden Angaben, bis auf die über Ein- und Aus
fuhr, in den letzten Jahren der Zuverlässigkeit entbehrt. Das

New Yorker „Journal of Commerce“ berechnet die hierzulande 
vorhandenen Vorräte von Kupfer auf über 200 Mill. Pfd., 
u. zw. auf grund folgender Angaben: Pfd.

Produktion der Ver. Staaten für elf Monate 814 000 000
Einfuhr für elf M o n a t e ....................................  188 704 000
Bestand (laut Bundesstatistik) vom 1. Jan. 1908 135000000
Gesamt-Angebot am 1. Dez. 1908 ................  1 137 764000
Einheimischer Verbrauch . . . 327 000 000 
Ausfuhr für elf Monate . . . .  601 077 640 —928 077 640

Bestände am 1. Dez. 1908 . . . . 209 6 8 6  360
Von derselben Seite wird die Zunahme der Vorräte im 

Laufe des verflossenen Monats auf mindestens 22 Mill. Pfd. 
angegeben und die in Europa vorhandenen Bestände 
auf mindestens 250 Mill. Pfd. veranschlagt. Demgegenüber 
lautet die neueste Londoner Angabe der europäischen 
Kupfer-Sichtbestände auf 53 634 t, nachdem für Anfang 
des Jahres allerdings nur Bestände in Höhe von 19 710 t 
gemeldet worden waren. Die gesamte Lage des Kupfer
marktes ist in statistischer wie auch in geschäftlicher 
Beziehung gegenwärtig. schwach ; es steht nun zu hoffen, 
daß das kommende Jahr die großen Erwartungen auf 
eine bedeutende Erweiterung des Kupferbedarfes sowohl 
der elektrotechnischen, der Kupfer- und Messingfabriken, 
als auch besonders der Eisenbahngesellschaften zur Um
wandlung von Dampf- in elektrische Bahnen erfüllen wird.

(E. E., New York, Ende Dezember.)
Notierungen auf dem englischen Kohlen- und Frachten

markt. Börse zu Newcastle-upon-Tyne vom 5. Januar 1909.
K o h l e n m a r k t .

Beste northumbrische 1 long ton
Dampfkohle . . . .  10 s 3 d  bis 10 s 6  d  fob.

Zweite S o r t e ................9 ,, — ,, !) ,, >•
Kleine Dampfkohle . . 4 ,, 6  ,, ,, — „ — „
Beste Durham Gaskohle 10 ,, 6  ,, ,, — ,, — ,,
Zweite Sorte . . . . 8  „ 9 „ ,, 9 ,, — ,,
Bunkerkohle (ungesiebt) 8  ,, 3 ,, ,, 9 „ — ,,
Kleine Kokskohle . . . 8  ,, 9 ,, ,, 9 ,, 9 ,,
Hausbrandkohle . . . .  12 ,, — ,, ,, 13 ,, 6  ,,
Exportkoks................. 17 ,, — ,, ,, 18 ,, — ,,
G ieß ereik ok s.............17 ,, 6  ,, ,, 18 ,, — ,,
Hochofenkoks.............16 ,, — ,, ,, 16 ,, 3 f. a.Tees
G a s k o k s .................... 15 „ 9 ,, ,, 16 ,, 3 ,,

F r a c h t e n m a r k t .
T y n e -L o n d o n  2 s 8  d bis 2 s 101/,, d

,, -Ham burg 3 ,. U/a .. ■■ — — >•
„ -Swinemünde . . . 3 ,, 6  ,, ,, 3 ,, 7‘/» ,,
,, -G e n u a  6  ,, l 1/* ,, ,, 6  ,, 6  ,,

3Ietallmarkt (London). Notierungen vom 5. Januar 1909.
Kupfer, G. H  63 £ 18 s  9 cf bis 64 £ 3 s 9 d
3 M o n a te   64 ,, 12 ,, 6  ,, ,, 64 „ 17 ,, 6  ,,

Zinn, Straits . . . 131 ,, 15 ,, — ,, ,, 132 ,, 5 ,, ,,
3 M o n a t e  133 „ 2 ,, 6  „ ,, 133 „ 12 „ 6  „

Blei, weiches fremdes, 
prompt (bez. u. G.) 13 ,, 5 ,, „ ,, -, >> 7 ••
A p r i l  13 „ 12 „ 6  „ „ 13 „ 13 „ 9 „
M a i .................................13 „ 15 ,, -  „ — . — ■■ — ,
en g lisch es  13 ,, .15 „ ,, ,, — ,, — „ — ,,

Zink, G. O. B.
prompt (G.) . . . .  21 ,, 5 ,, — ,, ,, ,, ,, •<
nun ( W . )  21 ,, 7 ,, 6  ., „ ■■
April (W.) . . . .  21 „ 15 „ -  „ „ -  „ -  „ -  »
Sondermarken . . . 21 „ 15 ,, ,, ,, ,, — — •>

Quecksilber (1 Flasche) 8  ,, 10 ,, — ,, ,, — — ,, —
Marktnotizen über Nebenprodukte. Auszug aus dem Daily 

Commercial Report, London, vom 5. Januar 1909 (29. De
zember 1908). R o h - T e e r l0 s 9  d— 14 s 9 cf (desgl.) 1 long ton; 
A m m o n iu m su lfa t  11 £ 5 s — 11 £ 7 s 6  d  (11 £ 2 s 6 d 
1 1  £ 5 s) llon gton . Beckton terms; B e n z o l 90 pCt 6 l/ 4 (6 1/,,) d,
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50 pCt 7'/4— 71/., (7Vs) d, Norden 90 pCt 53/ 4 — 6 (6 ) d < 5° 
7 (7 _ 7 i/ ) d ! Gallone; T o lu o l London 9l/s (9 — 9 /,) ß; 
Norden 9 d (desgl.). rein 11 Vs d —  1 s (desgl.) 1 Gallone 
K r eo so t London2*/8- 3  (23/4- 2 »/*) d, Norden 2»/s—2»/4 
1 Gallone; S o lv e n t  N a p h th a  London 00/ 190 PCt 11  ~~ 11  "* 
(desgl.), 90/ 160 pCt l l 3/ 4 d  (desgl.), 95/16o P c t  1 1V4 ^  — 1 s 
(desgl.), Norden 9 0 p C tl0  — 101/, (1 0 ' / 4 — 10‘/¡¡M 1 °n e, 
R o h -N a p h th a  30 pCt 3 3/4 — 4 d  (desgl.), Norden 3 V-2 3 /-* d
(desgl.) 1 Gallone; R a ff in ie r te s  N a p h th a lin  3 L  10 s 
6 L  10 s (desgl.) 1 long ton; K arb o lsäu re roh 60 pCt Ostküste 
1 5 _ 1  s 1li d ( i  s —  i  s  V4 <*). Westküste (11 — 11 Vs d  (1 s) 
1 Gallone; A n th ra zen  40 — 45 pCt A 1 '/2 — l s /4 (2) d Unit, 
P ech  18 s (desgl.) fob., Ostkiiste 18s — 18s6< i(18s 18s
3 d), Westküste 17s 3 ¿ — 18s 3 d  (desgl.) f. a. s. 1 long ton.

(Rohteer ab Gasfabrik auf der Themse und den Neben
flüssen, Benzol, Toluol, Kreosot, Solventnaphtha, Karbol
säure frei Eisenbahnwagen auf Herstellers Werk oder in den 
üblichen Häfen im Ver. Königreich, netto. — Ammonium- 
sulphat frei an Bord in Säcken, abzüglich 21/a pCt Diskont 
bei einem Gehalt von 24 pCt Ammonium in guter, grauer 
Qualität; Vergütung für Mindergehalt, nichts für Mehrgehalt.
— ,,Beckton terms" sind 24’/4 pCt Ammonium netto, frei 
Eisenbahnwagen oder frei Leichterschiff nur am Werk.)

Patentbericht.
(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Patentklasse, die 

eingeklammerte die Gruppe.)
Anm eldungen,

die während zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiser
lichen Patentamtes ausliegen.

Vom 24. 12. 08 an
5 c. Sch. 28 656. Schuh aus zwei durch eine Schraube 

oder einen Keil verbundenen Klauen und Befestigung der 
Kappe eines Stollengerüstes auf den Stempeln. Karl Schwalm, 
Linden a. d. Ruhr. 7. 10. 07.

5 d. B. 51 213. Spülrohr für den Bergeversatz. Alfred 
Busch, Friedenshütte. 28. 8 . 08.

5 d. W. 29 856. Lagerung einer an den Grubenstempeln 
aufgehängten Schüttelrutsche. Würfel & Neuhaus, Bochum. 
22. 5. 08.

121. N. 9181. Verfahren zur Gewinnung von Chlor
kalium neben Kieserit. Dr. R. Nake, Beendorf b. Helmstedt, 
und Dr. A. Berge, Bergwerk Jessenitz i. M. 5. 7. 07.

21 h. K. 37 907. Einrichtung an elektrischen Öfen.
Charles Albert Keller, Paris; Dr. L. Gottscho, Pat.-Anw., 
Berlin W. 8 . 13. 6 . 08.

35 b. M. 35 275. Aus einem Elektromagneten bestehende 
Deckelabhebevorrichtung für Tiefofenkrane. Märkische 
Maschinenbau-Anstalt Ludwig Stuckenholz. A. G.. Wetter 
a. Ruhr. 12. 6 . 08.

50 c. B. 49 088. Zweipendelmühle mit zwangläufig
um ihre Achse in Drehung versetzten Pendeln. Hermann
Behr, Magdeburg-Sudenburg, Leipzigerstraße 51 a. 8 . 2. 08,

50 c. M. 34 565. Zerkleinerungsvorrichtung mit zwei
in einem Gehäuse konachsial gelagerten, in entgegengesetzter 
Richtung rotierenden Schlägerwerken. M. M. Abraham 
Martin und Alfred Amand Buronfosse, Paris; Vertr.: P. 
Wangemann, Pat.-Anw., Berlin SW. 61. 16. 3. 08.

80 a. M. 33 196. Aufgabevorrichtung für Formwalzen
pressen zur Brikettierung von Erzen oder ändern harten 
Stoffen. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b. Köln.
19. 9. 07.

81 e. B. 49 134. Feste Ladebühne mit einer anschließen
den, in der Längsrichtung der Bühne beweglichen Querbrücke; 
Zus. z. Pat. 203 702. Adolf Bleichert & Co., Leipzig- 
Gohlis. 1 2 . 2 . 08.

Vom 28. 12. 08 an
U. 3144. Fangvorrichtung mit Fangmessern; 

’S 313. Hermann Undeutsch; Freiberg
35 a. w.

Zus. z. Pat. 178 313 
i. Sa. 24. 6 . 07.

40 a. G. 24 603. Verfahren zur Gewinnung von Gold 
aus goldhaltigen Lösungen. J. D. Riedel, A. G., Berlin.
IS 3° 07.

50 1). G. 27 809. Stufenschleuderpumpe; Zus, z 
Patent 205 222. Anton Gentil, Aschaffenburg a. M., Marien
straße 24. 17. 10. 08.

G cbrauclim iister-E intragim geii,
bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 28. !2. 08.
1 b. 359 7  55- Apparat zum Ausscheiden von Metall

teilchen aus Flüssigkeiten mit in diese tauchenden, durch 
Induktionspulen erregbaren Magneten. Goeppinger Magnet
fabrik, Carl Scholl, Göppingen, Württ. 21. 11. 08.

5 a. 7 5 9  7 6 2 . Grubenbohrer in Spiralform. Friedr.
Wilhelm Mlosch, Düsseldorf, Kurfürstenstraße 44. 24. 11. 08.

5 b. J 59  6 5 8 . Steinbohrer mit angestählter Zahnkrone
aus gerundeter Stahlblechplatte mit mehreren Schlitzen, 
ungeschweißter Naht und ungleichweit voneinander stehenden 
Zähnen mit exzentrisch weisenden Schneiden. Eduard
Fiedler, Dresden, Markgrafenstraße 3. 30. 10. 08.

o <1- 359 7 4 1- Grubenstempel aus Profileisen. Friedrich
Stölting, Altenessen. 16. 11. 08.

20 a. 360 1 5 3 . Hängebahnwagen für Bodenentleerung. 
J. Pohlig, A .-G., Köln-Zollstock. 3. 12. 08.

35 a. 3 5 g 7 2 6 . Seilklemme für Förderkörbe. Johann 
Breuer, Großenbaum. 9. 11. 08.

40 a. 359  689. Kratzer für Äscherpfannen. Otto 
Haarmann, Holzminden. 22. 5. 08.

47 g. 359  909. Ventil für Kompressoren od. dgl. Georg
Müller, Magdeburg, Wielandstraße 33 a. 22. 6 . 08.

78 e. 7 5 9  779 . Gehäuse für Minenzündmaschinen. Fa. 
Robert Bosch, Stuttgart. 21. 5. 08.

78 e. 7 5 9  780 . Umschalter an Minenzündapparaten. 
Fa. Robert Bosch, Stuttgart. 21. 5. 08.

81 c. 759 962 . Hebeleinrichtung zum gleichzeitigen Be
triebe zweier Schüttelrutschen durch nur einen Motor. 
Theodor Börgermann, Düsseldorf-Grafenberg, Lindenstr. 243. 
16. ) 1 . 08.

81 e. 360 092 Umklappbarer Mitnehmer für Ketten
förderung. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b. Köln.
28. 1 1 . 08.

81 e. 7 6 0 0 9 ?. Nach oben offener Kreiselwipper mit 
seitlich versteiftem Obergurt. Maschinenbau-Anstalt Hum
boldt, Kalk b. Köln. 28. 1 1. 08.

Deutsche Patente.
5 c. (1). 2 0 5 2 2 5 . vom 23. Oktober 1907. E rnst Koch

in P h ilip p s th a l a. d. W erra. A bdich tu ng der Stoßfuge 
zwischen dem Keilkranz und dem darunterliegenden Tübbing
ringe bei Schachtauskleidungen durch H olzkeile.

Gemäß der Erfindung ist der Tübbingring a. der gegen 
einen Keilkranz c abgedichtet werden soll, mit einer nach der 
Schachtstoßseite zu erweiterten, durch einen Randflansch b 
begrenzten Ringnut d versehen, in welche die Dichtungs
keile /  durch Aussparungen e des Tübbingringes cingeschoben

werden. Die Aussparungen e werden durch rechteckige  
Holzstücke g geschlossen, welche in die A ussparungen ein
getrieben und dabei durch einen sich gegen den Flansch b 
stützenden Keil h auseinandergetrieben wird. D ie Stücke g 
wirken nach ihrem Eintreiben als Keile und w erden ebenso 
wie die Keile /  durch den Wasserdruck von der Schachtstoß
seite immer fester in die Nut cingetriebcn.
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20 a. (12)- 2 0 5 1 5 1 , vom 19. Juni 190'.'. C lark  C hase
in F a ll R iver (M ass., V. St. A.). H ängebahnlaufw erk, 
bei dem das Laufw erk durch eine unter dem E in flu ß  des L a s t
gehänges einrückbare Seilklem m e an jeder beliebigen Stelle 
des Laufseiles festgestellt und ausgelöst werden kann.

Das Laufwerk ist mit zwei für den Angriff des Lastgehänges 
bestimmten Aufhängepunkten versehen, von denen der eine 
am T aufwerk fest gelagert ist, während der andere beweglich 
mit einer Seilklemme derart verbunden ist. daß letztere beim 
\nmeifen des Lastgehänges am beweglichen Aufhängepunkt 
beschlossen und beim Zurückführen des Lastgehanges zum 
festen \ufhängepunkt geöffnet wird. Infolgedessen kann 
die Last an jedem beliebigen Punkte der Fahrbahn dadurch 
auf dieser festgestellt oder von dieser gelöst werden, daß sie 
gesenkt oder gehoben wird, was von einer beliebigen Stelle 
aus z. B. mittels eines Seiles, einer Kette od. dgl. bewirkt 
werden kann.

21 h (9). 205 344, vom 1. Dezember 1906 E u g en  A ssar  
U exis G rönw ali, A xel R u d o lf  L in d b la d  und O tto  
S talhane in L udvilca, S ch w ed en . V orrichtung an
Transformatoröfen.

Gemäß der Erfindung werden im Wege der streuenden 
Kraftlinien Spulen angebracht, welchen geeigneter Strom 
zugeführt wird, und welche derart angeordnet sind, daß die 
mamietomotorischen Kräfte, die in ihnen durch den zuge
führten Strom erzeugt werden, den Streuungskraftlmien 
entgegen wirken.

27 c (4). 2 0 5 2 7 0 , vom 31. Januar 1908. A llg e m e in e
E le k tr iz itä ts -G e se lls c h a ft  in  B er lin . L eitrin g  für
Schleudergebläse.

Der Leitring soll bei solchen Schleudergebläsen verwendet 
werden, bei denen Gase dadurch verdichtet werden, daß ein 
Kreiselrad ein spezifisch schwereres Betriebmedium (z. B. 
Wasser) in einen Leitring hineinschleudert. Die Erfindung 
besteht darin, daß die Weite der Leitkanäle sich nur bis zu 
einem gewissen Grade verengt, dann aber konstant bleibt.

59 b (1). 205 3 13 , vom 5. April 1908. O szk ar K ürschner 
in N ürnberg. Z en trifu galpu m pe m it einem  hinter dem  
Laufrade liegenden E n tlastun gsrau m e.

Das einseitig beaufschlagte Kreiselrad A  trägt auf seiner 
Rückseite kleine Schaufeln a zum Auspumpen des Ent
lastungsraumes I V ,  der hinter dem Laufrade hegt und gleichen 
Durchmesser mit der Eintrittöffnung I I  hat. Das Laufrad

ist ferner auf seinen beiden Stirnflächen mit außen kt gelföi 
raigen Dichtungsringen B  versehen, welche es ermog ic en. 
daß, falls in den Räumen vor und hinter dem Laufrade 
(I bzw. I I I )  verschiedener Druck eintntt, bei den hierdurch 
hervorgerufenen kleinen achsialen Verschiebungen (lei c c 
so viel Wasser aus den Räumen I oder III in die Räume

und IV Übertritt, daß in den Räumen /  und III wieder 
gleicher Druck herrscht. Die kegelförmigen Flächen der 
Dichtungsringe B  und C führen dabei das aus den Räumen I  
bzw. III ausfließende Wasser in der Richtung des durch das 
Laufrad strömenden Wassers.

59 b (2). 2 0 5 2 2 2 , vom 12. Mai 1908. A n ton  G e n til in
A sc h a ffe n b u r g  a. M. Z en trifu galpu m pe m it zwei L au f
rädern.

Die beiden Laufräder h. I der Pumpe sind so angeoidnet 
und durch Kanäle verbunden, daß durch das durch den 
Saugstutzen a in die Pumpe tretende Fördermittel abwech
selnd zuerst ein Teil des einen Laufrades und dann ein Teil

des ändern Laufrades beaufschlagt wird. Zu diesem Zweck 
sind die Zu- und Abführungs- und die Verbindungskanale 
(Umführungskanäle) g, 1 , k, und m bis y  der Laufräder in 
einem feststehenden zylindrischen Einsatzstück 2 angebracht, 
welches von einem nur mit einer radialen Durchtrittöffnung 
c versehenen Ring /  umgeben ist. Letzterer kann im Betrieb 
vermittels eines Handrades d. dessen Achse ein in eine \  er- 
zahnun" des Ringes eingreifendes Zahnrad tragt, so gedreht 
werden,° daß der Saugraum b mit jedem der Umführungs
kanäle » k n , p , r, v in Verbindung gebracht, d. h. eine 
b elieb te Zahl der Stufen der Pumpe hintereinandergeschaltet 
werden kann, und daher die Pumpe für die verschiedensten 
Förderhöhen verwendbar ist.

59 b. (2). 2 0 3 3 1 1 , vom 8 . April 1908. E h rh ard t &
S eh m er, G. m. b. H. in  S c h le ifm ü h le  b. S aarb rü ck en . 
E ntlastungsvorrichtung m ittels D ruckkam m er für m ehrstufige 
Z en trifu gal-P um pen  oder -Gebläse m it entgegengesetzt ange
ordneten L aufrädern ,

Die Erfindung besteht darin, daß einerseits die durch das 
ungleiche Dichthalten der Dichtungstellen zwischen Gehäuse 
und Laufrädern im Betriebe auftretende Unsicherheit in der 
Richtung des Achsialschubes durch Anordnung von Dichtung
stellen mit ungleichem Durchmesser oder durch Laufrader 
mit ungleichem Durchmesser oder Laufräder mit verschiedener 
Schaufelung beseitigt wird, anderseits der hierdurch mit 
Sicherheit auftretende Achsialschub in der einen Richtung 
durch Anordnung eines zwischen je zwei Stufen der Pumpe 
angeordneten, mit dem Druckraum der ersten Stufe in Ver
bindung stehenden Regelraumes aufgehoben wird.

78 e (4). 2 0 5 2 8 7 . vom 26. Januar 1908. J ea n  H a r le
in R ouen , F ran kr. Z ündschnur.

Die Zündschnur enthält zwei Sprengstoffe, von denen der 
eine das Schießpulver, für die langsame Wirkung bestimmt 
ist der andere, ein brisanter Sprengstoff, die Sprengwirkung 
sichert Der brisante Sprengstoff b, Trimtrotoluol, Trimtro- 
benzol, Pikrinsäure usw., ist in einem die Seele der Schnur 
bildenden biegsamen Bleiröhrchen a untergebracht welches 
von einer mit dem Schießpulver c gefüllten geflochtenen 
Hülle d  umgeben ist. Mit der Zündschnur können Zweig
leitungen in der Weise verbunden werden, daß die Enden der 
Zweigleitungen mit einer Sprengkapsel versehen und auf dei 
Hauptschnur festgebunden oder durch federnde Klemmen
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mit der Hauptschnur verbunden werden. Um die Anfangs- 
zündung zur Detonation einer Zündschnur zu erleichtern, kann 
die zur Zündung dienende Zündschnur q mit der zur Deto

nation zu bringenden Zündschnur o, nachdem die Enden 
dieser Zündschnüre mit Zündkapseln p n versehen sind, durch 
ein Rohr h verbunden werden, dessen Enden l durch Klemm
ringe w  gegen die Schnürenden gepreßt werden.

81c (1). 20 53 38 , vom 3. April 1907. John Ju lia
R idgw ay in C hicago. Biegsame Tragrolle für Förderbänder.

Für diese Anmeldung ist bei der Prüfung gemäß dem 
Unionsvertrage vom 20. März 1883/14. Dezember 1900 die 
Priorität auf Grund der Anmeldung in den Vereinigten 
Staaten von Amerika vom 3. April 1906 anerkannt.

Die Rolle besteht aus einer Schraubenfeder r aus Stahl 
od. dgl., deren Enden mit drehbar in Büchsen 6  gelagerten 
Zapfen 3 verbunden sind: Auf den Zapfen 3 sind Ringe

V befestigt, durch welche das Förderband geführt wird. Die 
Büchsen 6 sind in Lagerböcken 7  zwischen Spitzen drehbar.

81 e (1). 2 0 5 3 3 g, vom 27. August 1907. Fa. W il
helm  F rcd en h agen  in O ffenb ach  a. M. Einrichtung  
cum H in- und Herbewegen eines Abwurfwagens für Förder
bänder durch eine dauernd in  gleicher Richtung umlaufende 
B  andführ ungsr olle.

Die Einrichtung besteht im wesentlichen aus einer Schalt
scheibe, die eine mit ihr auf gleicher Welle sitzende, mit einer 
der Radachsen des Abwurfwagens in Verbindung stehende 
Riemenscheibe, ein Kettenrad oder ein anderes Übertragungs- 
mittel in Drehung versetzt, wobei die Drehung der Schalt
scheibe in der einen oder ändern Richtung durch an ihr 
angreifende Schaltarme, die von der stets in gleicher Richtung 
umlaufenden Bandführungsrolle aus angetrieben werden, 
hervorgerufen wird.

Österreichische Patente.
5 a  (2)- 33 346- vom 15. Januar 1908. Jam es A lexan d er  

W iggs jr. in B eau m on t (Texas, V. St. A.). B runnen
bohrmaschine.

Die Bohrmaschine, welche in erster Linie bei Tiefbohrungen 
Verwendung finden soll, besteht aus einem drehbar gelagerten 
Tisch, welcher vermittels eines Kegelrädergetriebes in Drehung 
gesetzt wird und zwei mit Scheiben versehene Walzen trägt 
welche durch Schraubenspindeln (Stellschrauben) von zwei 
gegenüberliegenden Seiten gegen das durch eine mittlere 
Aussparung des Tisches hindurchgeführte Bohrgestänge °e- 
preßt werden. Dabei legen sich ' die einander zugekehrten 
Kanten der Scheiben gegen das Bohrgestänge und nehmen 
dieses bei der Drehung des Tisches mit. Die Lager der Walzen 
sind mit Zapfen lose in Bohrungen des Tisches eingesetzt 
sodaß die Walzen sich bei einer Aufwärtsbewegung des Gei 
stänges vom Tisch abheben können, ohne daß die Dreh
bewegung des Tisches und des Gestänges unterbrochen wird 
Die Muttern für die zur Bewegung der Walzen dienenden 
Schraubenspindeln sind ferner in den Walzenlagern so an
gebracht, daß die Spindeln in der wagerechten Ebene um 
einen geringen Winkel geschwenkt werden können.

5a (3). 33341■ vom 15. Januar 1908. F lorian  Julian
H en d rich  in T a r g o w isk a  (G alizien ). Bohrmeißel.

Der Meißel besitzt eine auswechselbare Erweiterungs
backe, welche an dem Meißelkörper verschieb- und in jeder 
Lage feststellbar ist. Zwecks Begrenzung der Bewegung der 
Erweiterungsbacke in dem Meißelkörper werden in dessen 
Führungsnut Einsatzstücke eingeschoben, bevor die Er
weiterungsbacke in die Nut geschoben wird.

Amerikanische Patente.
844582 (5 b, 5), vom 19. Februar 1907. H enry Deitz 

in D en ver , C o lorad o  (V. St. A.). Gesteinbohrmaschine.
Die den Meißel 35  tragende Bohrstange ig  der Bohr

maschine ist mit einem Kolben 20 verschraubt, der in einem 
im Bohrmaschinengehäuse 5  geführten Zylinder 16  zwischen 
zwei sich anderseits gegen die Deckel des Zylinders 16 
stützenden Schraubenfedern 40, 4 1  gelagert ist. Der Zylinder 
16 trägt an seinem hintern Ende einen Rahmen 8 , in dem 
ein den Kurbelzapfen 1 2  der durch einen Elektromotor od. dgl. 
in Drehung gesetzten Antriebwelle 1 3  umfassender Stein 10 
geführt ist. Durch die Welle 1 3  wird infolgedessen der Zy
linder 16 in dem Gehäuse 5  hin- und herbewegt, und dadurch
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vermittels der Federn 40, 41 der Bohrstange mit dem Meißel 
eine elastische Stoßbewegung erteilt. Das Umsetzen der 
Bohrstange und damit des Meißels erfolgt in üblicher Weise 
durch eine mit einem Sperrad 28 verbundene Drallspindel 27 
in Verbindung mit im hintern Deckel des Zylinders 16 ge
lagerten Sperrklinken. Damit kein Bruch eines Maschinen
teiles eintreten kann, wenn der Meißel sich im Bohrloch fest
klemmt und infolgedessen die Bohrstange durch den Antrieb 
nicht bewegt wird, während die LTmsetzvorrichtung infolge 
der Bewegung des Zylinders 16  bei dessen Rückgang in 
Tätigkeit tritt, ist die mit der Drallspindel zusammenarbeitendc 
Mutter 2 1  im Kolben 20 um ein geringes Maß drehbar und 
stützt sich mit radialen Ansätzen 22  gegen Federn 24. Die 
Spannung dieser Federn ist so bemessen, daß die Federn bei 
normalem Betrieb beim Rückgang des Zylinders eine Drehung 
der Mutter im Kolben verhindern und infolgedessen die 
Mutter eine Drehung des Kolbens mit der Bohrstange bewirkt, 
während die Federn bei einer Klemmung des Meißels beim 
Rückgang des Zylinders durch die Mutter zusammengepreßt 
werden und sich beim Vorstoß des Zylinders entspannen. 
Infolgedessen wird die Mutter bei einer Klemmung des 
Meißels durch die Drallspindel hin- und herbewegt und da
durch übergroße Beanspruchungen der Maschinenteile ver
mieden. Der Vorschub der Bohrmaschine erfolgt in üblicher 
Weise durch eine in eine Mutter 6  des Gehäuses 5  eingreifende 
Schraubenspindel.

Bücherschau.
Maryland geological survey. Generalreports. Bd. 6 . 578 S. mit 

Abb. und Karten. Baltimore 1906, The Johns Hopkins
Press.

Das vorliegende große Werk schildert Geographie 
und Geschichte des Staates Maryland. Die Geologie nimmt 
nui einen kleinen Teil des Buches ein und beschäftigt sich 
iiei \ 01 herrschend mit den Verhältnissen des Ackerbodens 

un den Baumaterialien. Von den Erzeugnissen nutzbarer 
Lagerstatten des Landes nimmt die Kohle bei weitem die erste 
Stelle ein Sie wurde bereits 1782 entdeckt und seit dem 
ßau der Baltimore- und Ohio-Bahn im Jahre 1842 im großen 

abgebaut. Zurzeit arbeiten auf Kohle 30 Gesellschaften 
Tv Jj,lhlllchen Förderwert von insgesamt 22 Mill. M.
Die Kohlenflöze bilden einen Teil des großen Appalachischen 

o r en e es, das in seinem westlichen Teile ungestört hori
zontal hegt und bituminöse Kohle führt, während es im
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Osten stark gepreßt wurde und Anthrazitflöze enthält. Die 
Kohle von Maryland ist halbbituminös und findet als Kessel
kohle gute Verwendung. Das wichtigste Kohlengebiet ist 
das Georges Creek-Becken. Daneben kommt nur noch das 
Upper Potomac-Becken in Betracht.

Eisenerze sind in Maryland noch länger bekannt als 
Kohle. Das wichtigste Eisenerz ist Siderit. Daneben findet 
man auch Hämatit und Limonit. Die früher für das Land 
wichtige Eisenindustrie ist durch den Aufschwung der Eisen
erzförderung und -Verarbeitung im Seengebiet fast ganz 
lahmgelegt. Der Wert der jährlichen Förderung beträgt 
zurzeit nur 200 000 M . Noch geringer ist der Wert der Gold
produktion. der nur 10 000 M erreicht. Sonstige Erze werden 
nicht gefördert.

Das Buch ist nach amerikanischer Gewohnheit mit vielen 
guten Abbildungen sowie zahlreichen Karten und Skizzen 
ausgestattet. O. Stutzer.
Kokerei- und Teerprodukte der Steinkohle. (Monographien über 

chemisch-technischeFabrikationsmethoden, B d .13). Von 
Dr. A S p ilk e r .  Fabrikdirektor. 109 S. mit 22 Abb. 
Halle a. S. 1908, Wilhelm Knapp. Preis geh. 3,60 ./i. 

Das von dem bekannten Fachmann verfaßte Werkchen soll 
besonders dem jungen Chemiker und Techniker gewidmet 
sein, es bietet jedoch auch dem altern willkommene An
regung. Das erste Drittel des Buches beschäftigt sich mit 
der Kokerei und der Gewinnung der Nebenprodukte, der 
größere zweite Teil mit dem eigentlichen Spezialgebiet 
Spilkers: Der Destillation des Teers.

Der Gedanke, diese beiden ineinandergreifenden und in 
Deutschland so hochentwickelten Industrien zusammen zu 
behandeln, erscheint sehr glücklich, und die Aufgabe darf 
durch das vorliegende Werk als gelöst betrachtet werden, wenn 
man sich auch nicht verhehlen kann, daß die Kokerei auf 
Kosten der Teerdestillation zu kurz gekommen ist. Im Ab
schnitt D, Abteilung I, Beschreibung des Ofens, erinnert der 
Ausdruck: Hofmann-Otto-Ofen an ein fast vergessenes
System und der vierteilige Otto-Hilgenstocksche Unter
feuerungsofen, der in der Zeichnung vorgeführt wird, war 
bei Veröffentlichung der Arbeit schon durch den einteiligen 
Otto-Hilgenstock-Unterfeuerungsofen mit eingebauter Kopf- 
diise und durch den modernen Regenerativunterbrenner 
überholt. Es wäre wünschenswert gewesen, die beiden Grund
typen der Koksofenindustrie, den Abhitze- und Regenerativ
ofen. kurz heranzuziehen und sich nicht auf ein einziges System  
zu beschränken. Auch im Kapitel E. Nebenproduktenge- 
winnung, wird eine ältere Kondensationsanlage beschrieben.

Der zweite Teil: ,,Steinkohlenteer“ ist in Gliederung und 
Ausführung ausgezeichnet. Spilker hat sich eng an seine Aus
führungen in Muspratts Chemie Band VIII angeschlossen, 
jedoch allen Neuerungen Rechnung getragen. Neu ist z. B. 
die Bestimmung von Pech nach Kraemer-Sarnow, doch ist 
auch hier wie fast durchweg die Abbildung etwas zu groß 
geraten. Wenn man von diesem Schönheitsfehler und den oben 
angeführten geringen Beanstandungen absieht, dürfte das 
Buch zu den besten der Spezialliteratur zählen.

Dr. Wollenweber.

Hie Gaserzeuger und Gasfeuerungen. Von Em st S c h m a to lla ,  
Dipl. Hütten-Ingenieur, Konstrukteur für Feuerungs
anlagen, Patentanwalt. 2.. verm. u. umgearb. Aufl. 
167 S. mit 133 Abb. Hannover 1908. Dr. Max Jänecke. 
Preis geh. 5,80, geb. 6,60 JC
Abschnitt I des Buches schildert in einer leicht ver

ständlichen Darstellung die Vorgänge beim Verbrennungs
und Vergasungsprozeß. Die Abschnitte II— IV handeln von 
den Gaserzeugern und geben in kritischer Beleuchtung Auf
schluß über ihre verschiedenen Systeme, Konstruktionen und 
Arbeitsweisen bei der Verwendung von Torf, Braunkohle, 
Steinkohle und minderwertigen Brennmaterialien. In den

Abschnitten V— VII wird über Wassergas und Wassergas 
erzeuger, in Abschnitt VIII über Gasfeuerungen und G as
öfen ausführliche Auskunft gegeben.

Das Buch ist mit zahlreichen erläuternden Skizzen und 
Abbildungen ausgestattet.

Da es auch die wichtigsten Patente und Neuerungen, die 
auf diesem wichtigen und umfangreichen Gebiete erschienen 
sind, berücksichtigt, ist es als zuverlässiges Nachschlagebucli 
zu empfehlen. K. V.

Zeitschriftenschau.
(Eine Erklärung der hierunter vorkommenden Abkürzungen 

von Zeitschriftentiteln ist nebst Angabe des Erscheinungs
ortes, Namens des Herausgebers usw. in Nr. 1 auf Seite 33 
und 34 veröffentlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabildungen).

M in era log ie  un d  G eologie.
Ore o cc u r re n c e  at F o rtu n a  M ine, B in gh am . Von 

Zalinski. Eng. Min. J. 19. Dez. S. 1191/5 * Geologie und 
Beschreibung der einzelnen Goldadern des Fortuna Berg
werks in Bingham.

M an gan ese  d e p o s its  of M orro da M ina, B razil. 
Von Lustosa und Branner. Eng. Min. J 19. Dez. S. 1196/7.* 
Allgemeiner Charakter des Braunstein Vorkommens. Zukunft 
des Unternehmens. Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung 
des Lagers in die Teufe. Die Bedeutung Brasiliens auf dem 
Manganmarkt.

E tu d e  su c c in tc  des g ise m e n ts  du b a ss in  h o u ille r  
de V a le n c ie n n e s , du b a ss in  h o u ille r  de la Loire, 

•du b a ssin  l ig n i t i f è r e  de F u veau , du b a ss in  ferr ifèrc  
de B riey , du b a ssin  h o u ille r  de L iège. Von Lefèvre. 
(Schluß) Rev. Noirc. 27. Dez. S. 437/9. Das Lütticher 
Kohlenbecken.

D ie  e lu v ia le n  B r a u n e ise n e r z e  der n örd lich en  
F rä n k isch en  A lb  b ei H o llfe ld  in B ayern . Von Klock
mann. St. u. E. 30. Dez. S. 1913/9.* Die Felder der Ge
werkschaft Wittelsbach. Die geologischen Verhältnisse der 
Hollfelder Hochfläche. Beschaffenheit der Erze in fünf 
verschiedenen Schurfschächten. Massenberechnung. Ent
stehung der Hollfelder Erze.

B erg b a u te ch n ik .
M ineral d e p o s its  of J a m a ica  in W est In d ies . 

Von Nicholas. Min. Wld. 12. Dez. S. 883/4.* Entstehung 
der Kupfer-, Silber- und Bleierze. Beschreibung des bisher 
gebräuchlichen Abbaues.

T he m e c h a n ic a l e n g in e e r in g  of c o llie r ie s . Von 
Futers. (Forts.) Coll. Guard. 24. Dez. S. 1254.* Einzel
heiten der auf Mainsforth-Grube verwendeten Abteufpumpe. 
(Forts, f.)

Les e x p lo s ifs  a n tig r iso u te u x  et le s  e s sa is  du 
la b o r a to ir e  de F ra m er ie s . Von François. (Forts.) Rev. 
univ. min. met. Nov. S. 211/33. Explosionstemperaturen. 
Brisanz. Praktische Ergebnisse. Die Sicherheitsprengstoffe 
im Ausland: Frankreich Spanien, Mitteirußland, England, 
Österreich, Deutschland, Holland und Belgien. (Forts, f.)

C o m p ressed  a ir for m in in g  in  C ob a lt d is tr ic t. 
Von Gray. Min. Wld. 12. Dez. S. 877/9.* Faktoren, die 
den Luftverbrauch in den Gruben beeinflussen. Kosten 
der Preßlufterzeugung nach Taylor.

S ta t is t ik  der S c h a c h tfö r d e r se ile  im  O b erb erg 
a m tsb e z ir k  D o rtm u n d  fü r  das Jah r 1907. (Schluß) 
Öst. Z. 26. Dez. S. 650/4. (vgl. Glückauf 1908, S. 1848.)

T he a rr a n g e m en t of p u m p s for m od ern  c o l l ie r ie s
II. Von Barnes. Jr. Coal Tr. R. 24. Dez. S. 2723 * 
Konstruktion, Prinzip und Arbeitweise der Zentrifugalpumpen.

E x p e r im e n ts  w ith  tw o  e le c tr ic a l lv -d r iv e n  p um ps. 
Von Galloway. Trans. Engl. J. Bd. 36. Teil I. S .82/9 
Wiedergabe der an zwei ganz verschiedenen Pumpen vor
genommenen Versuche.
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■Separation, B a u m sch e  W äsch e und S p ü lv e r sä tz -  
a n la g e  der E m sc h e rsc h ä c h te  I und II des K öln er  
B erg w erk s-V ere in s zu A lten esse n . Von Brauweiler. 
(Forts.) Bergb. 24. Dez. S. 11/11!.* Allgemeines über das 
Spiilverfahren. Die Spiileinrichtung über Tage. Die Spül
leitung. (Schluß f.)

F a ta l a c c id e n ts  in co a l m in es of A m erica . Von 
Hoffman. Eng. Min. j . 19. Dez. S. 1207/11. Die tödlichen 
Unglücksfälle in den amerikanischen -Kohlenbergwerken 
während des Jahres 1907 im Vergleich zu-denen der ändern 
Staaten. Amerika steht in bezug auf tödliche Unfälle in 
Kohlenbergwerken an der Spitze sämtlicher Länder.

B e n e fits  of a m odern  ch a n g é  h ou se  for m iners. 
Von Stone. Min. Wld. 12. Dez. S. 881/2.*. Vorteile einer 
gut eingerichteten Kaue. Gründe, weshalb einige Gesell
schaften nicht zur Anlage von guten Kauen übergehen. 
Beschreibung einer Kaue für 2000 Leute fn Butte.

D am p fkesse l- und  M asch in en w esen .
T he su r fa ce -c o n d en ser . Eiigg. 25. Dez. S. 800/1. 

Über das Vakuum von Turbinen-Kondensationen ; fehler
haftes Anzeigen der Apparate. Zuverlässigkeit der Queck
silber-Vakuummeter. Apparat von Weighton zum Messen 
der abgesaugten Luft; Wirkungsweise und Bedeutung. Das 
Wesen der Luftleere. Der „Contraflo“-Kondensator.

T h e „F oster“ su p erh ea ter . Ir. Coal Tr. R. 24. Dez. 
S. 2714. Allgemeine Vorzüge der Überhitzung. Vorteile 
des genannten Überhitzers.

F u rth er  ex p er im en ts  upon  gas-p rod u cer  p ra ctice . 
Von Bone u. Wheeler. (Schluß) Engg. 25. Dez. S. 874¡ff.: 
Ergebnisse weiterer Versuche unter verschiedenen Betriebs
bedingungen. Verwendung des Gases im Stahlwerkbetrieb. 
Allgemeine Schlußfolgerungen. Vergleiche mit frühem Ver
suchen. Veränderung der Gase durch umkehrbare Reaktionen.

S e ilb a h n e n  fü r K o h len tra n sp o r t. Z. Dampfk. Betr. 
25. Dez. S. 509/12*. Historischer Überblick über die 
Entwicklung der Seilbahnen. Beschreibung einiger ausge
führter Anlagen.

H ü tten w esen .
D ie 'E n tz in n u n g  der W e iß b le c h a b fä lle  und ih re  

w ir tsc h a ft l ic h e  B ed eu tu n g . Von Goldschmidt. St. u. 
E. 30. Dez. S. 1919/26*. Elektrolytische Entzinnung ist 
unwirtschaftlich. Entzinnung mit Chlorgas nach Lambotte 
erzielt ein stark rostendes Eisen infolge eines Überzuges von 
wasserfreiem Eisenchlorid. Bei der Goldschmidtschen Chlor- 
cntzinnung wird dieser Übelstand dadurch vermieden, daß 
die Abfälle ganz trocken dem Prozeß ausgesetzt werden; 
die Bildung von Eisenchlorid findet dann nicht statt.

Ü ber das H o lz a p fe lsc h e  V erfah ren  zur G asrohr
fa b r ik a tio n  aus F lu ß e isen . Von Simmersbach. B. H. 
Rdsch. 20. Dez. S. 69/74. Beschreibung des Verfahrens; 
Vorzüge, Leistung und Kosten.

V o lk sw irtsc h a ft  und S ta tist ik .
S ta t is t ik  der K n a p p sc h a ftsv e r e in e  des P r e u ß i

sc h e n  S ta a te s  im  Jah re  1907. Z. B. H. S. Bd. 56.
2. stat. Lfg. S. 1./49.

V e rk e h rs- und  V erlad ew esen .
E in e  m od ern e T ran sp ort- und V e r la d e e in r ic h tu n g  

für K o h len g ru b en . Von Weddy. Z. Oberschi. Ver. 
Dez. S. 499/502*. Die Anlage auf der Hillebrand-Schachtanlage 
in Oberschlesien ist von der Benrather Maschinenfabrik 
gebaut und besteht aus einer Seilbahn, welche die Kohlen

aus der Separation heranführt, und einer den Lagerplatz 
bestreichenden, mit einem Greifer ausgerüsteten fahrbahren 
Brücke. Die Kohlen können gelagert oder unmittelbar in 
die Eisenbahnwagen verladen werden. Die Anlagekosten 
haben etwa 250 000 M betragen.

D ie  B e r lin e r  W a sse rstra ß en  und ihr V erkehr. 
Von Eger. (Schluß) Zentralbl. Bauv. 12. Dez. S 660/4*. 
Statistische Angaben über Güterumschlag, Uferleistung und 
Verladeeinrichtungen. Die vorhandenen Speicheranlagen 
sowie Vorschläge über ihre Erweiterung und zweckmäßige 
Einrichtung.

C on veyor for iron  ore sh ip m e n ts  a t B ilb ao .
Ir. Coal Tr. R. 11. Dez. S. 2518.* Konstruktion und
Leistungen.

V e rsch ied en es.
D ie W a sserk rä fte  S ch w ed en s, N o rw eg e n s und 

der S ch w e iz . Von Engelmann. Z. Turb. Wes. 10. Dez. 
S. 536/43 u. 19. Dez. S. 555/9.* Der heutige Stand der 
Ausnutzung der Wasserkräfte in Schweden und Norwegen. 
Beschreibung der Kraftanlagen. Die Wasserkraftanlagcn 
der Schweiz.

A b w a sse rr e in ig u n g . Z. Dampfk. Betr. 25. Dez.
S. 512/3*. Beschreibung eines neuen Verfahrens mittels
„Emscherbrunnens“.

Personalien.
Der Hilfsarbeiter im Bergrevier Ost-Saarbrücken, Berg

assessor H e sse  ist zur Ausführung geologischer Unter
suchungen in Marokko auf 4 Monate beurlaubt worden.

Der Bergassessor S c h u lz e - B u x lo h  (Bez. Dortmund) 
ist zur Übernahme der Stelle eines Hilfsarbeiters bei der' 
Verwaltung der zum Phönix, Aktiengesellschaft für Bergbau 
und Hüttenbetrieb zu Hörde, gehörenden Zeche Holland zu 
Gelsenkirchen auf ein Jahr beurlaubt worden.

Der bisher zur Ausführung von Studienreisen beurlaubte 
Bergassessor Dr. E b e lin g  (Bez. Clausthal) ist zur Über
nahme eines Teiles der Direktionsgeschäfte bei der Bergwerks
verwaltung der Aktiengesellschaft Schlesische Kohlen- und 
Koks-Werke zu Gottesberg i. Schl, auf ein Jahr weiter 
beurlaubt worden.

Dem Bergdirektor des Steinkohlenbau Vereins ,, Gottes 
Segen" F r ie d e m a n n  in Ölsnitz i. E. ist das Ritterkreuz 
I. Klasse des sächsischen Albrechtordens verliehen worden.

Dem juristischen Hilfsarbeiter beim Bergamt Freiberg, 
Finanzassessor Dr. W e ig e lt ,  ist der Titel Finanzamtmann, 
den Hüttenchemikern bei den Hüttenwerken bei Freiberg. 
B e y e r  und H ü tt ic h , der Titel Hüttenassessor beigelcgt 
worden.

Der Betriebsleiter des Steinkohlenwerks Altgemeinde in 
Bockwa i. Sa., Bergverwalter S t e in b a c h ,  ist zum Berg
direktor ernannt worden.

G e sto rb e n :
Am 25. Dezember 1908 in Ölsnitz i. E. der Berg- 

verwalter a. D. T u r le y . — Am 27. Dezember 1908 in Zittau 
der Bergkommissionstat, Bergamtsassessor a. D. B ö h m e . — 
Am 29. Dezember 1908 in Halle a. S. der Geheime Ober
bergrat a. D. Karl F ic k le r  im Alter von 71 Jahren. — Am 
n. J anuar 1909 in Saarbrücken der Baurat Richard L a to w sk v ,  
Mitglied der Bergwerks-Direktion zu Saarbrücken, im Alter 
von 52 Jahren.

D as V erzeichnis der in dieser N um m er en th a lten en  großem  A nzeigen  b efindet sich, gruppenw eise geordnet 

auf den S eiten  60  und 61 des A nzeigenteils.


