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Die Bedeutung der Kohlenaufbereitung im Luftstrom fur den Ruhrkohlenbergbau.
Von Bergwerksdirektor Bergassessor W. K i e c k e b u s c h ,  Herne.

(Mitteilung aus dem AusschuB fur Steinkohlenaufbereitung.)

Seit einigen Jahren sind im Ruhrbezirk auf einer 
Reihe von Zechen Herde zur Trockenaufbereitung von 
Feinkohlen aufgestellt. Im allgemeinen hat man diese 
Vorrichtungen in yorhandene alterc Waschen, die nicht 
fur ein Zusammenarbeiten mit Trockenherden geplant 
gewesen sind, eingebaut. Man yerfolgte hierbei irgend- 
welche Sonderzwecke oder wollte bei einigen grofien 
Oesellschaften feststellen, was sich mit der Trocken
aufbereitung erreichen liefie. E rst in ganz wenigen 
Fallen hat man eine neue, yollstiindige Anlage von 
vornherein mit Trockenaufbereitung ausgestattet. Die 
technischen Einzelheiten sind in Vortrjigen und im 
Schrifttum wiederholt eingehend behandelt worden1, 
wahrend die allgemeine Bedeutung der Trocken
aufbereitung fiir den Steinkohlenbergbau bisher, viel- 
leicht aus Mangel an einwandfreien Unterlagen, noch 
keine hinreichende W urdigung erfahren hat. Diese 
riage soli daher nachstehend erórtert werden, wobei 
die technischen Einzelheiten ais bekannt voraus- 
gesetzt sind.

Die Anforderungen, die an eine Steinkohlen
aufbereitung gestellt werden miissen, haben sich gegen 
truher wesentlich geandert. Der bis vor etwa 3 Jahren 
erhebliche Gewinn bei der Verkokung der Feinkohle 
ist infolge des Preisriickganges der Nebenerzeugnisse 
ortgefallen. Trotzdem sind die Anforderungen an die 

Koksbeschaffenheit erheblich gestiegen. Wahrend 
truher die Kohlenaufbereitung nur eine nicht einmal 
esonders hochwertige Feinkohle lieferte, mit der man 

einen guten Gewinn erzielte, mufi heute die schlecht 
a zusetzende Rohfeinkolile in moglichst gut yerwert- 
are Erzeugnisse unter Vermeidung von unnotigen 

kosten und Verlusten gesondert werden.

V er\vertungs- u n d  V e r e d e lu n g s m ó g l i c h k e i t e n  
d e r  R o h k o h le .

, Wenn man ein Urteil iiber W ert und Bedeutung 
eines Aufbereitungsverfahrens abgeben will, gilt es  ̂
zunachst alle Verwertungs- und Veredelungsmóglich- 
eiten der Rohkohle zu untersuchen, ohne Riicksicht 

||u das bisher technisch Erreichte. Der Grad, in dem 
>ese theoretischen Móglichkeiten erreicht werden, 
estimmt die Giite des Verfahrens. Daher sind hier 
unachst als Unterlage fur die Beurteilung des 
i ckenaufbereitungsverfahrens die heutigen theoreti- 

, ervvencfungs- und Veredelungsmoglichkeiten 
Kohle kurz zu betrachten.

mp 1 a^ e r ^e *n k o h le  unter 10 mm Korngrófie findet 
alQnRe?m^ ' ^  noc^ ^eu ê *lire wichtigste Verwendung 

*t‘erg ut oder ais Zusatz zur Magerung hoch- 
RriL- A?er, ^ e'nkohlen fiir die Verkokung. Bei der 
-— j^  jerkohle haben sich die Anspriiche gegen friiher
1« 2 f S°iSi:kaUf 1928, s ‘ 1 und 941: 1929> s - 1125 und 1581; 1931. S. 585;

wenig geandert. Sie soli nicht mehr ais 8 o/o Asche 
haben und moglichst trockeu sein. Da die Anspriiche 
an den Aschengehalt nicht sehr hoch sind, ist es haufig 
moglich, die Kohle unaufbereitet zu brikettieren. Wo 
eine Verminderung des Aschengehaltes erforderlich 
wird, ist ein W assergelialt von weniger ais 3o/0 er- 
wiinscht, weil sonst besondere Kosten fiir die Trock- 
nung entstehen.

Anders verhalt es sich mit der K o k sk o h le . Hier
liegen in einer Anderung des Aschen- und W asser- 
gehaltes erhebliche Gewinnmóglichkeiten. Geringer 
W assergehalt wirkt sich in grófierer Haltbarkeit der 
Koksofen, Ersparnis an Heizgas, kurzerer Garungs- 
zeit und damit grófierer Leistungsfahigkeit der Ofen, 
also auch in yerminderten Anlagekosten aus. Diese 
Gewinne kommen unmittelbar der Zeche zugute. Der 
geringere Aschengehalt hat Ersparnisse beim Hocli- 
ofenbetrieb zur Folgę, denn bei 1 o/0 weniger Asche 
yerringert sich der Koksverbrauch um rd. 2o/u. Dazu 
kommt je nach der Entfernung der H utte yon der 
Zeche noch ein entsprechend niedrigerer Frachtsatz. 
Nach Vervollkommnung der Aufbereitungstechnik in 
den letzten Jahren lafit sich heute ein niedriger Aschen
gehalt der Kokskohle mit verhaltnismafiig aeringen 
Kosten erzielen. * s

Am schwierigsten ist die Vervvertung des S ta u b e s  
v°n 0 -0 ,3  mm KorngróBe. Da man mit keinem der bis
her entwickeltenAufbereitungsyerfahren denStaub yon 
0 -0 ,3  mm zusammen mit der iibrigen Feinkohle aufzu- 
bereiten yermag und ihn daher zunachst herausziehen 
muB, fiillt er ais besonderes Produkt zwangslaufig in 
erheblicher Menge an. Soweit der Aschengehalt des 
Staubes niedrig genug ist, kann er der aufbereiteten 
Brikettier- oder Kokskohle von 0,3—10 mm wieder zu- 
gesetzt werden. Ist der Aschengehalt hierfur zu hoch 
so besteht eine beschrankte Verwendungsmoglichkeit 
ais Brennstaub in den Kesselhausern. Der Versand 
von Kohlenstaub an andere Verbraucher aufierhalb 
des Industriebezirks hat wegen der damit verbundenen 
Schwierigkeiten keinen erheblichen Umfang erreicht 
Die„ .Verwendung als Oiefiereistaub spielt mengen- 
mafiig eine noch geringere Rolle. AuBer dem Zusatz 
zu der Kokskohle bleibt also nur die Nutzbarmachuno- 
m den eigenen Kesselhausern der Zechen. Technische 
Schwierigkeiten treten hierbei nicht auf, jedoch konnen 
nur beschrankte Mengen von den Kesselhausern auf- 
genommen werden, denn die auf den Zechen an- 
tallende Koksasche und die M ittelprodukte der Wasche 

*n ers êr Linie dort verbrannt werden, weil es 
dafur uberhaupt keine andere Unterbringungsmóglich- 
j  ,^ei Verbrennung dieser Abfallprodukte und
des anfallenden Staubes wurde aber mehr Kraft 
erzeugt, als sich im Ruhrbezirk absetzen laBt, es sei
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deim, daB die aus W asserkraft und Braunkohle 
gewonnene elektrische Energie wieder aus dem dem 
Ruhrbergbau von Natur zukommeirden Absatzgebiet 
verdrangt wiirde. VorIaufig bleiben also Staubmengen 
iibrig, die nur in der Weise verwertet werden konnen, 
daB man sie aufbereitet oder unaufbereitet der 
Kokskohle zusetzt. Bei der Wahl der Aufbereitungs- 
verfahren ist daher besonders darauf Riicksicht zu 
nehmen, daB dieser Staubzusatz den Aschen- oder 
W assergehalt der Kokskohle nicht unwirtschaftlich 
erhóht.

Eine Aufbereitung des Staubes ist vorlaufig nur 
auf nassern Wege durch Flotation moglich. Dieses 
Verfahren ist aber teuer, und das Konzentrat fiillt in 
Form von fliissigem Schlamm an, fiir den ohne 
Zustandsanderung keine Verwendung besteht, der also 
noch weitere Aufwcndungen erfordert. In der Koks
kohle erhóht der Schlamm, wenn er ungetrocknet in 
gróBern Mengen zugesetzt wird, den W assergehalt und 
erschwert durch seine Neigung zur Knollenbildung 
die Verkokung. Im Kesselhaus ist er gleichfalls 
unerwiinscht. AuBerdem ruft das Abwasser jeder 
Śchlammwirtschaft Schwierigkeiten in der Vorflut 
hervor. Wenn also die Aufbereitung von Schlamm 
oder Staub immerhin vorteilhafter ist ais das Ab- 
lassen kohlenhaltiger Schlamme in die Kiiirteiche, so 
muB man doch stets versuchen, die Schlammbildung 
auf das unvermeidliche MaB einzuschranken. Ein 
Aufbereitungsverfahren, das die Schlammbildung ver- 
rneidet oder wenigstens stark einschrankt, bietet daher 
vor den schlammbildenden Verfahren von vornherein 
einen groBen Voi*teil.

FaBt man das Ciesagte zusammen, so ergeben sich 
folgende grundsatzliche Forderungen, die an eine 
Steinkohlenaufbereitung zu stellen sind: 

bei der Magerkolilc mógliclist geringer W asser
gehalt, kein Schlamm, mittlerer Aschengehalt; 

bei der Kokskohle moglichst geringer Aschengehalt, 
W assergehalt von 8 o/o, Schlammentfall in so be- 
schrankter Menge, daB der W assergehalt der 
Feinkohle bei Zusatz des aufbereiteten Schlammes 
nicht mehr ais 8 -8 ,5 o,o betragt; 

bei beiden moglichst hohes Ausbringen, also keine 
Verluste an yerbrennlichen Bestandteilen; daher 
kein Ablassen von kohlenhaltigen Schlammen aus 
der Wasche;

M ittelprodukt in so geringen Mengen und in solcher 
Beschaffenheit, daB es von den Kesselhausern auf- 
genommen werden kann.

E ig n u n g  d e r  y e rs c h ie d e n e n  A u fb e re i tu n g s -  
v e r fa h re n .

Was liiflt sich von den genannten Forderungen 
mit den einzelnen Aufbereitungsverfahren. besonders 
mit dem pneumatischen, erfiillen? In Frage kommen 
das Strom-Rinnenverfahren, das Lessing-Verfahren, 
die Setzmaschine und die Aufbereitung im Luftstrom. 
Alle diese Verfahren haben den Nachteil gemeinsam, 
daB sie Staub von 0 -0 ,3  oder 0,5 mm KorngroBe, je 
nach der Kohlenart, nicht aufzubereiten vermógen, 
daB man also bei ihrer Anwendung stets der Rohkohle 
zuerst das feinste, nicht aufbereitbare Korn entziehen 
muB.

Die S tro m -R in n e n w a s c h e  diirfte trotz der 
niedrigern Anschaffungskosten und des geringern 
Raumbedarfes den aufgestellten Forderungen fiir 
Ruhrkohle nur in Ausnahmefallen geniigen; denn

einmal sind mit ihr nur bei besonders gutartiger Kohle 
sehr niedrige Aschengehalte der Feinkohle zu erzielen, 
ferner liefert sie ein nasses Gut und erzeugt, da die 
Kohle in den langen Rinnen groBe Wege im W asser 
zuriicklegen muB, viel Schlamm. Besonders ungiinstig 
wirkt sich dies bei Kohle mit lettigen Bestandteilen, 
wie sie an der Ruhr haufig yorkommt, aus.

Mit dem L e s s in g -V e r fa h re n  liiBt sich zwar 
eine sehr aschenarme Kohle erzielen, es ist aber, wie 
allgemein auch von seinen Anhangern zugegeben 
wird, sehr ęmpfindlich gegen Staub, weil dieser die 
Lauge leicht unbrauchbar macht, setzt also eine sehr 
weitgehende Entstaubung voraus. AuBerdem ist es 
nach den erhaltlichen Angaben 50-100»/o teurer ais 
alle andern Aufbereitungsverfahren und diirfte schon 
allein deswegen nur fiir Sonderaufgaben in Betracht 

. kommen.
Die alte S e tz m a s c h in e  weiśt einen hohen Grad 

von Vollkommenheit bei grofier Betriebssicherheit 
auf. Hinsichtlich des Aschengehaltes geniigt sie den 
Anspruchen durchaus. Die Ergebnisse liegen hierbei 
nicht viel iiber dem durch die Schwimm-und Sinkprobe 
festgestellten móglichen Aschengehalt. Schwierig
keiten bereitet aber bei der reinen Setzmaschinen- 
wasche die Herstellung eines hinreichend trocknen 
Produktes. Die in der Setzmaschine aufbereitete Kohle 
entwassert nur geniigend, wenn ihr aller Staub und 
Schlamm entzogen wird. Man kann ihr also keinen 
Flotationsschlannn, sondern nur unaufbereiteten 
trocknen Staub zusetzen. oder man muB der Koks
kohle auf andere Weise W asser entziehen, was nach 
dem heutigen Stande der Technik durch Schleudern 
oder thermische Trocknung geschehen kann. Wenn 
man den Staub unaufbereitet zusetzt, erhóht sich der 
Aschengehalt der Kokskohle. Die Trocknung durch 
Schleudern erfordert maBige Betriebskosten und hat 
iiberdies noch eine Verringerung des Aschengehaltes 
im Gefolge. Der Schlammanfall erfahrt aber durch 
das Schleudern eine erhebliche Vermehrung, was 
gerade vermieden werden soli, so daB Schleudern 
heute wohl nur dort eine Daseinsberechtigung haben, 
wo eine Trockenaufbereitung nicht moglich ist. Die 
thermische Trocknung diirfte wegen ihrer hohen Be
triebskosten, die noch immer mit 0,50 Jbjt angegeben 
werden, kaum weitere Verbreitung finden.

Die geschilderten Nachteile werden yermieden und 
bei Magerkohle sowie Fettkohle mit geringen Kosten 
anruihernd die errechneten wirtschaftlichen Vorteilc 
erreicht, wenn man die A u fb e re i tu n g  im Luft- 
s tro m  einschaltet. Die Haupterfolge dieses Ver- 
fahrens liegen auf dem Gebiet der Feinkohle. Wohl 
bereitet man in England mit gutem Erfolge Niisse bis 
zu 60 mm KorngroBe auf, und auch in Oberschlesien 
sind hierbei zufriedenstellende Ergebnisse erzielt 
worden. Fiir den Ruhrbergbau diirfte die Aufbereitung 
von Niissen im Luftstrom aber kaum Vorteile bieten. 
Der W assergehalt hat bei den leicht zu entwassernden 
Niissen nur im W inter bei starkem Frost Bedeutung, 
anderseits ist die Kundschaft an die sauber ge- 
waschenen Niisse gewóhnt und wird eher geneigt sein, 
Kohle mit etwas hóherm W assergehalt abzunehmen, 
ais solche, die infolge anhaftender Gesteinstaub- 
teilchen unansehnlich erscheint. Fiir die Aufbereitung 
des Korns iiber 10 mm bietet die Trockenaufbereitung 
also nur Vorteile, wenn man, wie dies vereinzelt 
geschieht, dem feinern aschenreichern Korn von 
Fórder- oder melierten Kohlen Berge entziehen will,
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um diese Kohle dann wieder mit verringertem Aschen
gehalt der gróbern Kohle zusetzen zu konnen.

G re n z e n  un d  V o r te ile  d e r  T ro c k e n 
a u fb e re itu n g .

Grofle Erfolge lassen sich mit der Trocken- 
aufbereitung von Kohle der Kórnungen 0 ,3 -1 0  mm 
erzielen; nur muB man sich von vornherein iiber die 
Grenzen des Verfahrens klar sein, die nach dem 
heutigen Stande der Entwicklung im folgenden kurz 
erortert werden.

Fiir Kohlen von der Beschaffenheit der west- 
falischen Gas- oder Gasflammkohle eignet sich 
das Verfahren nicht. Die diesen Kohlensorten bei- 
gemengten flachen Brandschieferstiickchen schwim- 
men anscheinend im Luftstrom mit, scheiden sich 
jedenfalls nicht geniigend von der Kohle, so daB der 
Aschengehalt zu hoch bleibt. Ferner laBt sich das 
feinere Korn, je nach der Kohlenart unter 0 ,5 -0 ,3  mm, 
vorlaufig im Luftstrom ebensowenig aufbereiten wie 
mit der Setzmaschine. Endlich kommt nasse oder 
feuchte Kohle fiir die Trockenaufbereitung nicht in 
Betracht. Eine scharfe Grenze des zulassigen Wasser- 
gehaltes gibt es aber nicht, weil sich die Feuchtigkeit 
bei den einzelnen Kohlensorten verschieden auswirkt. 
Allgemein kann man sagen, daB die Grenze bei
4,5 o/o Feuchtigkeit liegt. Geeignet fiir die Trocken
aufbereitung sind also Mager- und Fettkohlen der 
Kórnungen 0 ,3-10 mm mit einem Feuchtigkeitsgehalt 
von weniger ais 4,5 o/0. In diesen Grenzen werden 
mit der Trockenaufbereitung trockne Feinkohlen mit 
nandelsublichem oder niedrigerm Aschengehalt er
zielt. Bei dem Korn von 2 -10  mm laBt sich ein 
besonders niedriger Aschengehalt erreichen, der den 
Ergebnissen mit der Setzmaschine annahernd gleich- 
kommt. Dagegen ist der W ascherfolg bei der Kórnung
0,3-2 mm etwas gunstiger bei der Setzmaschine, die 
sich auch fiir die Aufbereitung des M ittelprodukts 
besser eignet. Will man also ais Ergebnis der Auf
bereitung eine móglichst trockne Feinkohle mit 
nandelsublichem Aschengehalt haben, so empfiehlt es 
sich, die ganze Feinkohle trocken aufzubereiten. Gilt 
es dagegen, einen móglichst niedrigen Aschengehalt 
und einen W assergehalt von 8<y0) wie fiir Kokskohlen 
enorderlich, zu erreichen, so wird man das gróbere 
Korn trocken aufbereiten und das feinere sowie das 
Mittelprodukt der Luftherde der Setzmaschine zu- 
u re"' Durch Mischung beider Erzeugnisse ergibt 

W ass^"” *7/ geringstem Aschengeha]t ein maBiger

Aus diesen Uberlegungen geht hervor, daB fiir die 
nkettierkohle die Trockenaufbereitung vor allen 

andern Verfahren einen groBen Vorzug bietet, weil 
ie Kohle nicht mit W asser in Beriihrung kommt, 

’ re Trocknung vor dem Brikettieren sich also er- 
n rigt. Da fur Brikette kein besonders niedriger 

schengehalt verlangt wird und die Magerkohle an 
sicn meist nicht sehr aschenreich ist, diirfte es haufig 
genugen, wenn man nur einen Teil der Rohkohle auf- 

creitet und diesen aschenarmern Teil der restlichen 
aschenreichern Kohle und dem Staub zusetzt.

Noch gróBer sind die VorteiIe bei der Auf- 
ereitung der Fettfeinkohle, jedoch sind hierbei die 
, altmsse etwas verwickelter und im besondern die 
argelegten wirtschaftlichen Folgen des niedrigen 
asser- und Aschengehaltes zu beriicksichtigen. Ein 
assergehalt von 8o/0 in der Kokskohle ist fiir die

Zeche stets vorteilhaft und daher zu empfehlen. 
Welcher Aschengehalt ani gunstigsten ist, richtet sich 
nach der Hohe der fiir die ErmaBigung des handeis- 
iiblichen Aschengehaltes gezahlten Vergutung. Dem- 
entsprechend ist die Aufbereitung der Feinkohlen 
hinsichtlich des Aschengehaltes zu leiten., Die Auf
bereitung im Luftstrom-bietet die Móglichkeit, gleich- 
zeitig den erwunschten W asser- und den niedrig- 
sten Aschengehalt zu erreichen, ohne daB Verluste 
durch kohlenhaltige Schlamme entstehen. Das Korn 
von 2-10  mm laBt sich, wie erwahnt, im Luftstrom 
sehr gut aufbereiten, denn man hat im Dauerbetriebe 
bei schlecht aufbereitbarer oberer Fettkohle 4,2 o/„ 
Asche in der Reinkohle erzielt. Da das Korn ’von
0 ,3 -2  mm im Luftstrom nicht so g u t aufzubereiten ist, 
wird man es zweckmaBig, wenn niedrigster Aschen
gehalt Vorteile bietet, auf der Setzmaschine waschen. 
Wird das M ittelprodukt der Trockenherde ebenfalls 
der Setzmaschine zugefiihrt, so erhalt man daraus 
ein gutes Konzentrat und verbessert auBerdem durch 
Zusatz des gróbern Korns aus dem M ittelprodukt zu 
der feinkórnigen Kohle der Setzmaschinen die Ent- 
wasserungsmóglichkeit der naB aufbereiteten Kohle.

Manche Aufbereitungsfachleute befiirworten auch 
heute noch, stets das feine Korn trocken und das grobe 
naB aufzubereiten, weil dieses besser entwassert ais 
das feine. Hierbei verzichtet man jedoch auf den 
geringstmóglichen Aschengehalt und unterschatzt die 
Leistungsfahigkeit der Trockenaufbereitung, denn 
wenn das gróbere Korn in geniigender Menge trocken 
aufbereitet und mit der Feinkohle aus der NaBwasche 
gemischt wird, erhalt man ein Endprodukt von 
geringstmóglichem Aschengehalt mit ungefahr 8 o/o 
Wasser. Langere Betriebserfahrungen haben dies be- 
wiesen und auch gezeigt, daB man sogar noch gróflere 
Mengen gefilterten Flotationsschlamms zusetzen kann, 
ohne den W assergehalt uber 8,5 o/0 zu erhóhen. Hier- 
durch ist die Móglichkeit der fast verIustlosen Ver- 
wertung von Staub und Schlamm ais hochwertige 
Kokskohle gegeben. Anfallende Schlamme werden 
flotiert. Besteht fur den Staub keine andere Ver- 
wendung und wird durch seinen Zusatz der Aschen
gehalt der Kokskohle zu hoch oder fur niedrigen 
Aschengehalt eine entsprechende Vergiitung gewahrt, 
so ist auch die Flotation des Staubes am pTatze. Das’ 
Flotationskonzentrat laBt sich, nachdem es durch 
Trommelfilter auf einen W assergehalt von 2 0 -2 2  o/0 
gebracht worden ist, der ubrigen Kokskohle zusetzen, 
ohne daB der W assergehalt der gesamten Kokskohle 
wesentlich iiber 8o/0 steigt.

B e is p ie le  f i ir  d ie  V e rb in d u n g  von  T ro c k e n -  
u n d  N a B a u fb e re i tu n g .

Der Anfall der einzelnen KorngróBen von 0-1 Omm 
ist auf den Zechen je nach Kohlenbeschaffenheit und 
Abbauverfahren yerschieden, so daB man hierfiir 
keine allgemein giiltigen Zahlen angeben kann. Nach 
umfangreichen Feststellungen diirften aber etwa 
folgende W erte gelten:

Anfall
%

KorngróBe 
mm

0 - 0 ,3  1 5 - 2 0
0 ,3 - 2  2 0 - 2 5

2 - 1 0  5 0 - 6 0
Bei der weichern untern Fettkohle fiillt das feine 
Korn in gróBerer Menge an. Mógen aber auch bei
einzelnen Zechen die Kórnungen von diesen Zahlen



252 G 1 ii c k  a u f Nr.  11

etwas abweichen, so bleibt doch die Tatsache bestehen, 
daB man fast immer eine hinreichende Kohlenmenge 
trocken aufzubereiten vermag, um eine Mischung der

fto/r/fóh/e

Abb. 1. Magerkohle grubentrocken, Aschengehalt durch 
teilweise vorgenommene Aufbereitung herabgesetzt.

Endprodukte zu erhalten, die bei einem W assergehalt 
von 8 - 8 ,5 o/o einen Aschengehalt hat, der sich bei 
gutem Ausbringen dem theoretisch erreichbaren er
heblich mehr ais bisher nahert. Hierin liegt die

/9oMo/j/e O-rO/n/n 
ł

•Stetfó-
óeAżZ/er /for/7 0,3-2/nm Luf/herc/

r  \

troc/fne
Berge

\fferge

\/foks/roMe

Abb. 2. Kokskohle mit handeisiiblichem Aschengehalt 
und geringem Wassergehalt.

Bedeutung der Trockenaufbereitung fur die Ruhr- 
kohle. Sie kann zurzeit nicht alle andern Verfahren 
ersetzen, aber durch eine Verbindung der Trocken
aufbereitung mit der Setzmaschine lassen sich w irt
schaftliche Erfolge erzielen, die bisher nicht erreichbar

ftohHoh/e O- 70/77/77 
\

Gur/óancf (O
\/fo/rs/ro/r/e

Abb. 3. Kokskohle mit giinstigstem Wassergehalt 
und handeisiiblichem Aschengehalt.

gewesen sind. Wegen Raummangels konnen hier nicht 
alle móglichen A^ischungen von Staub unter 0,3 mm 
Korngrófie sowie von naB und trocken aufbereitetem

ftoh/fofy/e 0-70/77/77 
\

\/fo/cs/ro/?/e

Abb. 4. Kokskohle mit geringem Aschengehalt 
bei Verarbeitung des ganzen Staubes zu Kokskohle.

Korn behandelt werden. Einige Stammbaume sollen 
aber wenigstens die wichtigsten Falle veranschau- 
lichen (Abb. 1 -5 ) . Der Ubersichtlichkeit wegen habe 
ich alles Beiwerk fortgelassen und nur die Verteilung 
der Korngrofie auf die einzelnen Aufbereitungs- 
verfahren sowie die Verwendungszwecke beriick- 
sichtigt. Allen Stammbaumen sind »giinstigster 
W assergehalt und keine Verluste an Kohle« zugrunde 
gelegt.

ftoMoMe O-tomm 
\

\rto/ts/ro/i/e

Abb. 5. Hochstwertige Kokskohle mit geringstmoglichem 
Aschengehalt und giinstigstem Wassergehalt.

Die Grenzen der einzelnen Verfahren bei der Ver- 
bindung von Trocken- und NaBaufbereitung miissen 
von Fali zu Fali geprtift werden. Schwimm- und Sink- 
versuche lassen erkennen, was bei der gegebenen 
Beschaffenheit der Kohle theoretisch erreichbar ist. 
Durch umfassende Aufbereitungsversuche wird dann 
die beste Abgrenzung der einzelnen Verfahren er- 
mittelt und danach unter Beriicksichtigung der wirt- 
schaftlichen Verhaltnisse der Gang des ganzen Auf- 
bereitungsverfahrens festgelegt. W jihlt man die 
einzelnen Vorrichtungen nicht zu klein, so kann sich 
der Betrieb den Schwankungen in der Bewertung des 
Aschengehaltes in ziemlich weiten Grenzen anpassen.
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Bei der Verbindung von nasser und trockner Auf
bereitung ist natiirlich darauf zu achten, daB die ver- 
schiedenen Sorten Reinkohlen gut gemischt werden 
bevor sie in die Koksofen gelangen, da sonst ungleich- 
artiger Koks entsteht. Haufig wird eine gleichmafiige 
Aufgabe der verschiedenen Erzeugnisse auf ein Gurt- 
bandgenugen. Am besten laBt sich aber die Kohle mit 
Hilfe einer Schleuder mischen.

Die Neubaukosten einer Aufbereitung bei Ver- 
einigung von trocknem und nassem Verfahren sind in 
Deutschland etwas hóher ais bei ausschlieBlich nasser 
Aufbereitung, jedoch ist der (Jnterschied nicht groB 
Einer Ersparnis an Baukosten bei den Trocken- 
sumpfen stehen M ehrausgaben fur Entstaubungs- 
anlagen gegeniiber. Im Ausland, wo die Vorschriften 
ur Entstaubungsanlagen nicht so scharf gehandhabt 

werden, sind die Baukosten einer reinen NaBwasche 
sogar hóher.

Uber die Betriebskosten laBt sich noch kein zu- 
verlassiges Bild gewinnen, weil die gróBern Anlagen 
noch zu neu sind, ais daB man die Instandhaltungs- 
kosten schon sicher beurteilen konnte. Die Kosten 
tur die Antriebskraft sind jedenfalls bei dem ge- 
mischten Verfahren hóher. Insgesamt ist aber die 
trnohung der Betriebskosten gegeniiber dem reinen

Setzmaschinenbetrieb nicht erheblich und steht in. 
kemem Verhaltnis zu den wirtschaftlichen Vorteilen. 

Z u s a m m e n fa s s u n g .
Nach Darlegung der heute an die Steinkohlen- 

autbereitung zu stellenden Anforderungen wird die 
Bedeutung der verschiedenen Verfahren erórtert. So
dami wird die Aufbereitung im Luftstrom eingehen- 
der behandelt und auf die VorteiIe ihrer Verbindung 
mit  dem Setzmaschinenverfahren hingewiesen Die 
Trockenaufbereitung von Magerfeinkohlen ermóglicht 
die Gewinnung eines Brikettiergutes mit dem zu
lassigen Aschengehalt, ohne daB die Kohle mit W asser 
in Beriihrung kommt und ohne Kohlenyerluste. Bei 
Fettfeinkohlen gestattet die Einschaltung der Trocken
aufbereitung, Kokskohle von 8 -8 ,5  o/0 W asser ohne 
thermische Trocknung und ohne Schleudern herzu- 
stellen. Hierbei kann gleichzeitig ein niedriger Aschen- 
ge lalt erreicht, die lastige und kostspielige Schlamm- 
w irtschaft erheblich eingeschrankt und das Ausbringen 
vergroBert werden, da Verluste durch kohlenhaltige 
Abgange aus der Aufbereitung nicht mehr entstehen. 
Mit dem nassen Aufbereitungsverfahren laBt sich zwar 
auf dem einen oder andern Gebiet eine Spitzenleistung 
erzielen, die aber durch erhebliche anderweitio-e Nach- 
teile erkauft wird. E rst die Einschaltung der Trocken
aufbereitung ermóglicht den giinstigsten Erfolg.

Der Bergschaden in seiner bilanzmaBigen Stellung im Steinkohlenbergb, 
des Ruhrgebiets.

au

Von Bergassessor Dr,

i.„-+Zu deJi technischen und rechtlichen Schwierig- 
1 en, infolge dereń der Bergschaden schon seit 

ie en Jahren unter den den Bergbau beruhrenden 
angen eine besondere Stellung einnimmt, kommen 

lir,"eUer5.r ,Zeit noch Streitfragen, die auf wirtschaft-
ko ten i e.16- ,Hegen' Die H6he der Bergschaden-
S  T  Sleinkohfenbergbau des Ruhrgebiets wurde
in t 1 ?S *lm a*er‘t)acl1-Gut3chten im Jahre 1 9 2 8  

Damals ist die wirtschaftliche Seite der
fip tf 4 e" frage aus dem bislang engSi Kreis der
Qeff„ ‘f, n , die OffentlicHkeit getragen und zum 

™  der Erórterung gemacht worden. Schon 
DPr„L alenbacfl-G utachten stellte fest, daB viele 
g ^ ^ s ę H s c h a f t e n  des Ruhrgebiets dem Berg- 
kommt11 a10]^  d'e Stellung einriiumen, die ihm zu- 
soli • gabe der nachstehenden Ausfiihrungen
berah!!!0’ ■ Unt̂ r Be™cksichtigung des Steinkohlen- 
bilan, So-m ^ u*irSebiet den Bergschaden in seiner 
Forf[oma Bedeutung zu untersuchen und die
a u f s t e K n o kennenzu*ernen, die der bilanz-
schJ„ Bergwirtschaftler hinsichtlich des Berg-

"adens zu erfullen hat.

Verg le ichende B e t ra c h tu n g  iib e r A b s c h re ib u n g  
und B e rg s c h a d e n r iic k la g e .

>n derf R̂ f rgscbaclen findet seine Berucksichtiguhg 
Bezeicl,,,,, u«ter dem Posten, der haufig die
dem Schm",? *Bergschadenriicklage« triigt. Bereits 
uneeklarł !  ! ?c l' Gutachten war zu entnehmen, wie 
rtcklaw • t'e anzma^ige Stellung der Bergschaden-'
sie i n f n i ^ Un vvelche untersćhiedliche Behandlung 
B edeutZ  f SCn i n ‘ der p iaxis erfahrt. Um der 

S> die der Bergschaden in der Bilanz hat,

-Ing. E. S ta m s ,  Wesel.

naherzukommen, wollen wir von dem verwandten und 
bekanntern Abschreibungskonto ausgehen.

Ein W irtschaftsbetrieb bedarf zur Erreichung 
semes Zieles nutzbarer Mittel. P ap e^  versteht unter 
Nutzbarkeit eines M ittels die Móglichkeit einer ein- 
oder mehrmaligen Nutzung. Bei der betriebswirt- 
schaftlichen Zweckerfiillung wird die Nutzbarkeit 
bewegt und von einem Mittel auf das andere Liber- 
tragen. Diese Bewegung, die der Betriebswirtschaftler 
Abnutzung nennt, erfolgt durch Handlungen, indem 
man die Beziehungen zu dem einen Mittel (Zweck- 
m ittel) lóst und zu dem andern (bezweckten M ittel) 
anknupft. Die GróBe der von dem Zweckmittel auf 
das bezweckte Mittel bewegten Nutzbarkeit entspricht 
dem zu ermittelnden Abschreibungsbetrag.

Bei den meisten Abschreibungsfallen in produk- 
tionstechmschen Betrieben handelt es sich um An
lagen, die im Dienst der W erterzeugung stehen und 
je nach dem Grade der Beanspruchung W ertteile fur 
die Produktion opfern. Das Opfern der W ertteile ist 
aber nicht gleichbedeutend mit W ertverlust. Solche 
W ertabgange, die durch die Abschreibung erfafit 
werden, stellen, betriebswirtschaftlich gesehen Wert- 
einsatz dar. Sie sind Kosten, die im Herstellungspreis 
erscheinen und nach erfolgtem Umsatz im Verkaufs- 
preis ais Ausgleichswert wieder in den Betrieb zuruck- 
kehren2.

.. , )Vie _v!Lrhalt es sicil nun mit der Bergschaden- 
rucklage? Treten Bergschaden z. B. an W ohnhausern 
aufj so haben diese Hauser ohne Zweifel an Nutzbar- 

1 P a p e :  Z. Betriebsw irtsch. 1928, S. 322 .

* u 2 ° J °  B n P ie A bschreibl>ng vom Standpunkt d e r  U nternehm une 
m sbesondere ihre Bedeutung ais Kostenfaktor, 1925, S. 10. *
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keit yerloren. Nutzbarkeit ist bewegt worden. Es ist 
aber nicht, wie fast immer in W irtschaftsbetrieben, 
eine Nutzbarkeitsverlagerung vom Zweckmittel zum 
bezweckten Mittel eingetreten. Vom Zweckmittel, im 
vorliegenden Fali den Hausera, ist zwar Nutzbarkeit 
bewegt worden; denn durch Auftreten von Mauer- 
rissen oder Schiefstellen von Wiinden haben die 
Hauser an Móglichkeit eingebiiBt, die Wohnbediirf- 
nisse von Menschen zu befriedigen. Die Nutzbarkeit 
ist aber nicht auf das Produkt, die Kohle, »auf- 
gehaspelt« worden; derm sonst mufite, gleich wie im 
Fabrikationsbetrieb die hochwertigere Maschine cin 
wertvolleres Produkt liefert, auch bei Bescluidigung 
hochwertigerer Hauser die unter diesen abgebaute 
Kohle wertvoller sein. Das ist aber nicht der Fali. 
Diese Kohle ist vielleicht weniger wertvoll und besitzt 
daher weniger Nutzbarkeit ais die im Nachbarfeld 
gebaute Kohle, wo kaum Bergschaden aufgetreten 
sind. Da die Aufwendung also nicht gelungen ist und 
am gewollten Zweck vorbei ins Leere geht, wird sie 
zum Nutzbarkeitsschwund und damit zum Verlust. 
Oleichwohl stellt dieser einen Kostenaufwand dar, der 
im Verkaufspreis yergiitet werden mufi.

Es ist das Ziel der Abschreibung, die wahrend 
eines Rechnungsabschnittes bewegten Nutzbarkeiten 
langerfristig nutzbarer Mittel — z. B. einer Fórder- 
rnaschine, dereń Betriebsdauer etwa 20 Jahre be
trag t — ersiclitlich zu machen. In gleicher Weise ist 
es die Aufgabe der Bergschadenriicklage, die wahrend 
eines Rechnungsabschnittes schon verursachte und 
yorbereitete, jedoch noch nicht eingetretene Nutzbar- 
keitsbewegung — die Bergschaden treten ja  erst 
einige Zeit spater in Erscheinung — zur Darstellung 
zu bringen.

In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle, 
daB es sich bei den Bergschaden nicht um eine 
gewollte Nutzbarkeitsverlagerung, sondern um eine 
ungewollte Bewegung, um Verlust haudelt. Mafi- 
gebend ist, daB die Bergschaden in einem fruhern 
Rechnungsabschnitt yerursacht sind und die erst 
spater ausgelosten Nutzbarkeitsverlagerungen schon 
ais Aufwand1 (ersiclitlich auf Konto Bergschaden- 
riicklage) in einer der Verursachung entsprechenden 
Hóhe in den nachfolgenden Rechnungsabschnitten so 
lange erscheinen, bis der Aufwand zur Ausgabe wird, 
d. h. fiir Bergschadenersatzanspriiche Zahlung erfolgt.

Fiir die betriebswirtschaftliche Erfolgsrechnung 
bedeuten Abschreibungen (z. B. auf Anlagen, wie 
Fórdermaschinen) und Bergschadenriicklage jedesmal 
Aufwand. Das Unterschiedliche zwischen beiden 
Kontenarten liegt lediglich darin, daB Aufwand und 
Ausgaben yerschiedenen Rechnungsabschnitten an- 
gehóren. Von der Jetztperiode2 aus gesehen, er
gibt sich:

fiir die Abschreibung: Ausgabe jetzt, Aufwand 
spater;

fiir die Bergschadenriicklage: Aufwand jetzt, Aus
gabe spater.

Daraus geht hervor, daB Abschreibung und Berg
schadenriicklage zwei Konten sind, die hinsichtlich

1 S c h m a l c n b a c h  versteht unter Aufwand den auf einen Zeitabschnilt
betrieblicher Arbeit entfallenden V erbrauch. V erbrauch ist der betriebliche
G iiterverzehr, der z. B. in der A bschreibung oder in d e r Bergschiiden-
rucklage in Erscheinung tritt. Vgl. auch Z. handelsw . Forsch. 1929, H. 1, S. 2.

5 S c h m a l e n b a c h :  O rundlagen dynam ischer Bilanzlehre, 1925, S. 95; 
W e y b e n m e y e r :  Die Behandiung des Bergschadens in T heorie und Praxis 
d e r Jahresbilanz unter besonderer B erucksichtigung d e r  Bergschaden- 
rucklage, 1928, S. 21.

ihres zeitlichen Charakters Unterschiede aufweisen, in 
ihrer bilanzmaBigen Stellung sich aber decken.

Diese Feststellung trifft aber nicht mehr ganz zu, 
wenn wir in den Kreis unserer Betrachtung den weit 
haufigern Fali einbeziehen, daB fremdes Eigentum 
beschadigt wird, d. h. fiir Schaden an fremdem 
Eigentum Riickstellungen zu machen sind. Denn Ab
schreibungen konnen nicht an fremden, sondern nur 
an solchen Vermógensgegenstanden gemacht werden, 
die sich im Eigentum des bilanzaufstellenden Unter- 
nehmens befinden. § 39 HQB. schreibt ausdriicklich 
vor, daB »der Kaufmann seine Grundstiicke, seine 
Forderungen und Schulden, den Betrag seines baren 
Geldes und seiner sonstigen Vermógensgegenstande 
genau zu yerzeichnen hat«. Fremdes Eigentum ist 
also nicht bilanzberechtigt.

Man kann die Bergschadenriicklage, soweit sie in 
der Bilanz fiir Schaden an fremdem Eigentum in 
Ansatz gebracht wird, derjenigen Abschreibungsart 
gleichstellen, die G ro B m a n n 1 ais »sogenanntes Ab- 
schreiben an fremden Aktiven oder Abschreibungs- 
erstattungskonto« bezeichnet hat. Ais Beispiel fiihrt 
GroBmann eine Gesellschaft an, die auf Grund eines 
abgeschlossenen Vertrages einmal berechtigt ist, 
fremde Anlagen, wie Hauser und Maschinen, zu 
benutzen, zum andern aber yerpflichtet ist, auBer 
Zahlung einer Pachtsumme fiir Instandhaltung der 
Anlagen zu sorgen. Da aber die Instandhaltung die 
Vollwertigkeit der Substanz nicht yerbiirgt, soli ein 
Weg gefunden werden, der die nicht gedeckte Wert- 
minderung erfaBt und einem Konto zufiihrt. Hierzu 
eignet sich nach GroBmann das Abschreibungs- 
yerfahren, das der Eigentiimer (Verpiicliter der 
Anlagen an die Gesellschaft) anwenden wiirde, wenn 
er die Anlagen selbst gebrauchte. GroBmann bemerkt 
hierzu folgendes: »Abschreibungen im eigentlichen 
Sinn des W ortes kann die Gesellschaft nicht vor- 
nehmen, weil ihr die Abschreibungsobjekte hierzu 
fehlen. Sie kann nur fiir ein abschreibungsmiiBiges 
Entstehen von riickzustellenden Betriigen sorgen, 
damit sie die yertragliche Verpflichtung erfiillen kann, 
nach der sie den Zustand der Anlagen wie bei der 
Betriebsiibernahme zu garantieren hat.«

Ahnlich liegen die Verhiiltnisse bei der Berg
schadenriicklage, die fiir Schaden an fremdem Eigen
tum in Ansatz gebracht wird. An Stelle des durch 
Vertrag festgestellten Benutzungsrechts und der 
erforderlichen Instandhaltung tritt das Reclit der 
schadigenden Einwirkung und die Verpflichtung zur 
Entschadigung auf Grund des Allgemeinen Berg- 
gesetzes. Wie im angefiihrten Beispiel der Pachter, 
so schreibt auch der Bergwerksbesitzer ab, ohne die 
abzuschreibenden Gegenstande selber in seiner Bilanz 
zu fuhren. In beiden Fallen wird abgeschrieben nach 
dem Grundsatz: Aufwand jetzt, Ausgabe spater.

D ie h a n d e ls r e c h t l ic h e  S te l lu n g  d e r  B erg 
s c h a d e n r i ic k la g e  in  d e r  J a h re s b ila n z .

Im Gegensatz zur Abschreibung griindet sich der 
in F o rm  einer Riicklage fiir Bergschaden in der Bilanz 
erscheinende Posten auf ein Rechtsverhaltnis, durch 
das die Anspriiche D ritter befriedigt werden. Wenn 
man demnach in der Bilanz schlechthin eine Gegen- 
iiberstellung der in Geld bewerteten Vermógens- 
gegenstande einerseits sowie der in Geld b e w e r t e t e n  

Schulden und des Reinvermógens anderseits sieht, so
1 G r o B m a n n ,  a . a . O . S .303.
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ist die Bergschadenriicklage ohne Zweifel zu den 
Schulden zu rechnen. In welche Art von Schulden 
die Bergschadenriicklage einzureihen ist, ist aus dem 
Handelsgesetzbuch selbst nicht zu ersehen.

Nach Staubs1 Kommentar zum Handelsgesetzbuch 
ware die Bergschadenriicklage, iiber die an dieser 
Stelle nichts ausgesagt wird, zu den »schwebenden 
Rechtsverhaltnissen« zu zahlen. Diese kónnten, so 
wird dort ausgefiihrt, nicht immer auBer acht gelassen 
werden. Die Móglichkeit bestehe, dafi sie vom Bilanz- 
stichtag aus gesehen schon eine der Buchung werte 
Last des Geschaftes darstellten. Ob sie in der Bilanz 
erscheinen, hangę von der Lage des einzelnen Falles 
sowie von der Frage ab, ob nach verniinftiger kauf- 
mannischer Erwagung eine Buchung am Platze sei. 
Drohten Verluste aus Garantieverpflichtungen oder 
sonstigen schwebenden Geschaften, so seien diese in 
der Bilanz zu beriicksichtigen, weil die Bilanz nach 
ilirer geschichtlichen Entwicklung die Aufgabe er- 
halten habe, die Lage des Vermógens klarzustellen.

Die B e rg s c h a d e n r iic k la g e  in d e r  b e t r ie b s -
w ir ts c h a f t l ic h e n  S e lb s t  k o s te n re c h n u n g .
Wenn die Bergschadenriicklage haufig nicht als 

gleichberechtigter Posten in der Selbstkostenrechnung 
neben Lóhnen, Materialien und andern Kosten an- 
erkannt wird, so erfahrt sie damit das gleiche 
Schicksal, das friiher der Abschreibung in Theorie und 

raxis zuteil geworden ist. Denn man hatte auch 
lange den Charakter der kostenbestimmenden Auf
gabe bei der Abschreibung entweder nicht erkannt 
oder yernachlassigt, indem man die Abschreibung 
mcht in die Selbstkosten einrechnete. Eine Anderung 
in dieser Beziehung ist erst in neuerer Zeit ein- 
getreten2.

Zum ersten Małe ist der Charakter der Berg- 
sci.idenriicklage als Kostenbestandteil durch das 
chmalenbach-Gutachten hervorgehoben worden. Es 
■egt auf der Hand, dafi die fiir Bergschaden zu 

zamenden Betrage einen Teil der Selbstkosten bilden 
nn den Kosten fiir Lóhne und Materialien gleich- 
zustellen sind. Wie man bei Nennung dieser Faktoren 
|veniger an ihren formalen als an ihren rechnerischen 

larakter denkt, so darf auch in der Bergschaden- 
nicklage das Materielle nicht unterschatzt werden.

ie durch Bergschaden entstehenden Ausgaben sind 
reine Bctriebsunkosten. Der Betrieb eines Bergwerks 
ann nicht gefiihrt werden, ohne dafi notwendig hier- 

jij1 das Auftreten von Bergschaden yerbunden ist.
>e ergschaden werden durch den Betrieb des Berg- 

verursac^^ und dieses hat fiir die entstehenden 
n “aaen aufzukommen (§ 148 ABG.). Der in der 

e riebswirtschaft allgemein giiltige Satz: »Keine 
Selh ?.rzei,Sun£ ohne Wertverzehr«, findet in der

s kostenrechnung seine rechnungsmaBige Bestati- 
Prnf’ ,1.ndem ^‘er a^ e W erte, die man zum 
1W-U nsvorgang heranzieht, erfaBt werden. Die 

der in der Selbstkostenrechnung auf- 
schp r  ^onten entspringt kaufmannisch-techni- 
Einset- runc^ a*zen; dariiber hinaus griindet sich die
auf f  e'nes Kontos fiir Bergschadenrucklagen 

rwagungen, die sich aus bergrechtlichen Bestim- 
™ungen ergeben.

Bli- s !? 77S ^ 0mmentar zum H andelsgesetzbuch, 12. und 13. Aufl., 1926, 

' ° r o B m a n n ,  a .a .O .  S.71.

Im AnschluB an friihere Untersuchungen, die eine 
weitgehende Obereinstimmung zwischen Abschreibung 
und Bergschadenriicklage festgestellt haben, kann 
man die Ausfuhrungen, die G ro B m a n n i hinsichtlich 
der Stellung der Abschreibung in der Selbstkosten
rechnung macht, in etwas abgeanderter Form auf 
die Bergschadenriicklage iibertragen und sagen : »Wir 
sehen im yerwendeten Materiał einen substantiellen, 
in Lóhnen und Gehaltern einen manuell-intellektuellen 
Zusammenhang zum Produkt, in der Bergschaden
riicklage dagegen einen rechnerischen.«

Das Wesen der kostenbestimmenden Bedeutung 
der Bergschadenriicklage in der Selbstkostenrechnung 
wird in seiner Grundsatzlichkeit nicht von der T a£  
sache beriilirt, daB bei der Bergschadenriicklage im 
Gegensatz zu den andern Konten der Selbstkosten
rechnung Verursachung und eigentliche Ausgabe zeit- 
lich weit auseinanderfallen2 und daB gerade hinsicht
lich der Bergschadenkosten weitestgehende Schwan- 
kungen in den yerschiedenen Betrieben zu beob- 
achten sind3.

Die Hauptaufgaben der Selbstkostenrechnung be
stehen in der Preisstellung und Preispolitik sowie in 
der Kontrolle der Betriebsgebarung4. Die erste Auf
gabe scheidet aus dem Bergbau nahezu aus, wo es 
bei der Preisgestaltung der Kohle durch Reichs- 
kohlerirat und Reichswirtschaftsminister eine Preis
politik zur Hauptsache nur auf der Einkaufsseite, weit 
vveniger aber auf der vriel wichtigern Verkaufsseite 
gibt. Die Aufgabe, welche die Selbstkostenrechnung 
im Bergbau im allgemeinen und das Konto fiir Berg- 
schadenriicklagen in dieser mit Riicksicht auf unsere 
Untersuchungen im besondern zu erfiillen hat, zeigt 
bei dem feststehenden M arktpreis mehr einen internen 
Charakter. W ahrend im Regelfall M arktpreis und 
Selbstkostenpreis auf die Hohe des Gewinns von 
EinfluB sind, laBt sich im Bergbau eine Steigerung des 
Ertrags im allgemeinen nur durch Senkung des Selbst- 
kostenpreises herbeifiihren. Diesem mehr nach der 
innern Betriebsfiihrung hinubergreifenden Ziel dient 
die erwahnte zweite Hauptaufgabe der Selbstkosten
rechnung, die Kontrolle der B etr iebsgebarung .  Sie 
hat gerade in der Nachkriegszeit als Hilfsm ittel der 
wissenschaftlichen Betriebsfiihrung im Steinkohlen
bergbau eine bevorzugte Stellung eingenommen. 
Ejurch eine richtige Betriebskontrolle konnen auch 
die fiir Bergschaden in der Selbstkostenrechnung in 
Ansatz zu bringenden Betrage auf ein MindestmaB 
herabgedriickt werden und damit zur Senkung des 
Selbstkostenpreises beitragen. Inwieweit sich dies 
technisch ermóglichen laBt, kann im Rahmen dieser 
Arbeit nicht naher ausgefiihrt werden. An dieser 
Stelle sei nur auf die Veróffentlichungen hingewiesen, 
welche die unter- und iibertage zur Verhutung von 
Bergschaden zur Anwendung kommenden Mittel 
behandeln.

Es ware noch zu untersuchen, zu welcher Kosten- 
art die Bergschadenriicklage zu rechnen ist. Im Hin- 
blick auf den Beschiiftigungsgrad werden die Kosten 
eingeteilt in 1. fixe Kosten, 2. proportionale Kosten,
3. degressiyę Kosten, 4. progressive Kosten.

1 O r o B m a n n ,  a .a .O .  S.65.
- Nicht seiten erfolgt das Eintrefen von B ergschaden bzw. die Geltend- 

m achung von B ergschadenersatzanspruchen erst viele Jahre nach Abbau d e r 
Kohle.

3 Die B ergschadenbelastung schwankte im Jahr 1928 in den weiten 
Orenzen zwischen w eniger als 0,05 M und m ehr ais 1,50 Jt ie tF S rd e ru n e -  
vgl. Schm alenbach-Gutachten, S. 47. ’

* G r ó B m a n n ,  a. a. O. S. 7 1  ff.
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Im Steinkohlenbergbau, wo Beschaftigungsgrad 
und Fórderleistung auf das innigste zusammenluingen, 
hat man zum Kostentrager dic Fórdereinheit, die 
Tonne, gewahlt. Im allgemeinen belasten die Berg
schadenkosten die Leistungseinheit mehr oder weniger 
gleichbleibend, d. h. sie sind proportional, steigen und 
fallen im gleichen Verh;iltnis mit der Forderung.

Dieser Gleichlauf kann unterbrochen werden. Die 
Bergschadenkosten nehmen dann eine degressive 
bzw. progressive Entwickiung an. Degressiv sind die 
Kosten, wenn sie bei zunehmender Forderung steigen, 
jedoch nicht in dem gleichen Maf! wie die Forderung. 
Je Leistungseinheit fallen dann die Gestehungsziffern. 
Umgekehrt steigen progressive Kosten starker ais 
die Forderung und belasten damit um so mehr die 
Leistungseinheit.

Die wissenschaftliche Betricbsfiihrung hat zum 
Ziel, die Bergschadenkosten degressiv zu gestalten 
und damit den Selbstkostenpreis zu senken. Dies 
gelingt, wenn man z. B. den Abbau mit groBer 
Schnelligkeit iiber weitere Flachen trag t1. Es kann 
die Folgę einer mangelhaften »KontrolIe in der 
Betriebsgebarung« sein, Iangsam abzubauen und nach 
begonnenem Abbau diesen langere Zeit unverandert 
stehen zu lassen. Dadurch wurden sich die schad- 
lichen Einwirkungęn auf die Tagesoberflache in 
starkerm MaB bemerkbar machen. Die Entwickiung 
der Bergschadenkosten wird dann progressiv sein. 
Der Selbstkostenpreis steigt.

D ie S te l lu n g  d e r  B e rg s c h a d e n ru c k la g e
in d e r J a h r e s b i la n z  vom  S ta n d p u n k t  

des  B e rg w ir ts c h a f t le r s .
Die Bergschadenrucklage gehórt, wie oben dar- 

gelegt, z u den schwebenden Rechtsverhaltnissen, aus 
denen Verluste drohen. Das Handelsgesetz schreibt 
vor, daB am Bilanzstichtag ein móglichst klares Bild 
von der Vermogenslage gegeben werden soli. Im 
besondern ist der Scluildenstand genau darzulegen 
und damit zugleich die Forderung aufgestellt, die 
Bergschadenrucklage auszuweisen. Bei der Bestim
mung dieses Kontos kann der bilanzaufstellende 
Bergwirtschaftler zwei Wege gehen, die auf die Hohe 
des Betrages der in der Bilanz erscheinenden Berg- 
schadenriicklage von verscliiedenem EinfluB sind. Je 
nachdem der Bergwirtschaftler zur statischen oder 
dynamischen Bilanzauffassung hinneigt, wird der in 
der Bilanz fiir eine Bergschadenrucklage einzusetzende 
Betrag kleiner oder gróBer sein2.

Die Aufsabe des Bergwirtschaftlers besteht nach 
statischer Bilanzauffassung darin, auf der Linie der 
zahlreichen kiinftigen Faliigkeitstermine den Zeit- 
punkt zu bestimmen, der alle diejenigen Bergschiiden- 
ersatzanspriiche umfaBt, die fiir die augenblickliche 
Vermogenslage des Unternehmens von Bedeutung 
sind. Je mehr es gelingt, diesen Zeitpunkt genau 
festzustellen, desto mehr niihert sich der fiir die 
Bergschadenrucklage anzusetzende Betrag dem ta t
sachlichen Verlust, der infolge Anspriiche aus bereits 
entstandenen und noch entstehenden Bergschaden die 
gegenwartige Vermógenslage trifft. Eine genaue Ein- 
schatzung dieses kritischen Zeitpunktes laBt weder

1 O b e r s t e - B r i n k ,  In tern . B ergw irtscb. 1927, H. 10 bis 12.
J Es w urde zu weit fiihren, an d ieser Stelle auf die T heorie d er statischen 

oder dynamischen Bilanzauffassung einzugehen oder die S tellunsnahm e der 
einzelnen V ertre ter d ieser beiden Richtungen zur B ereschadenrucklaee oder, 
falls diese nicht erw ahnt w ird, zu einem ahnlichen Konto (P ram ienreserve, 
Oarantiefonds usw .)zuun tersuchen . Vgl. W e y h e n m  e y e r ,  a . a . O . S. 15 ff.

eine Unter- noch Uberbewertung des Bergschaden- 
riicklagekontos zu. Es entstehen weder echte Re- 
serven, noch werden Schulden verschwiegen, und 
damit wird zugleich der Hauptforderung der stati
schen Bilanzlehre, den wahren Vennógensstand unter 
Klarstellung der Vermógensverluste auszuweisen, 
Geniige getan.

Die Dynamiker gehen anders vor. Der bevorzugten 
Stellung entsprechend, die die Erfolgsreclmung im 
System der dynamischen Bilanzlehre hat, sehen sie 
in der Bergschadenrucklage lediglich ein Mittel der 
Aufwandsberechnung. Bei der Bilanzaufstellung be- 
freien sie die Bergschadenrucklage aus der zeitlichen 
Umgrenzung, in die sie die Statiker gestellt haben, 
und erheben sie zu einem selbstandigern Rechnungs- 
element. Sie betrachten nicht den Gefahrenzeitraum, 
soweit dieser nur die gegenwartige Vermógenslage 
beeinfluBt, sondern schauen weiter in die Zukunft, 
indem sie zum Kriterium fur die bilanzmaBige Beriick- 
sichtigung von Bergschaden die Verursachung wahlęn. 
Grundsatz: Der Bergschaden wird durch den Abbau 
verursacht. Folglich muB das Jahr der Verursachung, 
das auch die NutznieBung an der Gewinnung der 
Kohle hat, fiir den Bergschaden verantwortlich 
gemacht, d. h. entsprechend belastet werden. Diese 
Belastung tritt bilanzmaBig in die Bergschaden
rucklage ais Aufwand in Erscheinung. Das Un- 
bestimmte in der Bergschadenrucklage, das sich in 
der Frage auBert, wann ein Bergschadenersatz- 
anspruch fallig wird, spielt fiir den Statiker bei der 
Bemessungdes Bergschadenriicklagekontos einegroBe 
Rolle, hat aber in der dynamischen Bilanzlehre keine 
Bedeutung mehr. Ihr Hauptziel, die richtige Erfolgs- 
errechnung, wird davon nicht beriihrt.

Allgemein ist festzustellen, daB im Gegensatz zum 
Statiker der Dynamiker weit gróBere Vorsicht walten 
laBt. Der Statiker untersucht den Oefahrenstand, der 
seinem Vermógen Verluste bringen kann, nur auf 
kurze Entfernung. Er frag t lediglich, welche Ver- 
mógensminderungen, vom Bilanzstichtag aus gesehen, 
seine augenblickliche Lage beeinflussen konnen. Diese 
werden beriicksichtigt. Die Schadenersatzanspriiche, 
die erst in weiterer Zukunft entstehen, die aber eines 
Tages sicher an ihn herantreten — der Abbau hat ja 
schon stattgefunden, und damit ist die Verursachung 
kiinftiger Bergschaden gegeben —, bereiten ihm 
weniger Sorge. Der Dynamiker arbeitet vorsorg- 
licher. Eine zeitliche Grenze, vor der er bei der 
Beriicksichtigung kiinftig móglicher Verluste halt- 
machen wiirde, besteht fiir ihn nicht. Er kennt die 
Gefahren, die ihm aus einer ungeniigenden Beriick- 
sichtigung seines Schuldenstandes entstehen, und 
beschrankt d a h e r  den Umfang seiner U n t e r s u c h u n g e n  
nicht auf die Frage, was ist, sondern yerlegt auch das 
Hauptgewicht seiner Untersuchungen auf die Frage, 
was sein wird. Weil es ihm weniger auf die Fest
stellung seiner augenblicklichen Vermogenslage an- 
kommt ais rielm ehr auf die Erm ittlung der einzel
nen Jahresgewinne, dereń Vergleichbarkeit ihm im 
Interesse eines wirtschaftlich arbeitenden Unter
nehmens Hauptziel ist, erstreckt er seine Priifung auf 
einen gróBern Zeitraum. Praktisch ergibt der Unter
schied zwischen der statischen und dynamischen 
Bilanzlehre, dafi der Dynamiker in der Bilanz immer 
gróBere Betrage fur Bergschadenriickstellungen ais 
der Statiker ausweist, da nach seinen Grundsatzen



immer eine gróBere Zahl von Schaclensfallen zu 
berucksichtigen sein wird.

Nach meiner Auffassung hat sich der Bergwirt- 
schaftler bei der Bilanzaufstellung von dynamischen 
Grundsatzen leiten zu lassen. Die Bilanz, die die 
Forderungen der dynamischen Lehre erfullt, arbeitet 
mit einem gewissen Sicherheitsfaktor, indem sic nicht 
Betrage bereits zur Verteilung bringt, die im Hinblick 
auf die Zukunft den Charakter eines Gewinns ver- 
lieren1. Der Bergbau soli und muB mit einer gewissen 
Sicherheit rechnen und arbeiten, ohne daB diese Sicher- 
heit eine echte Reserve zu sein braucht. Gerade das 
Konto »Bergschaden« laBt die Verluste und Gefahren 
die den Bergbaubetrieb wie kein anderes Unternehmen 
bedrohen, klar erkennen. Kein Betrieb verursacht in 
auch nur annaherndem Umfang wie der Steinkohlen- 
bergbau Schaden, die erst in naherer oder weiterer 
Zukunft entstehen, und fiir die der Bergbau haftbar 
gemacht wird. Dieser Umstand fordert besondere 
yorsorgliche MaBnahmen, die eine ruhige und 
gesicherte Geschaftsfiihrung gew ahrleisten2.

Die im R u h rb e rg b a u  g e b ra u c h l ic h e n  A rte n  
der B ila n z ie ru n g  von  B e rg sc h a d e n  u n te r  
n e i i ic k s ic h tig u n g  d e r d y n a m is c h e n  B ila n z - 

a u f fa s s u n g .
Allgemein kann gesagt werden, daB im Ruhr- 

bergbau ln der bilanzmaBigen Behandlung der Berg- 
schadenfrage eine GesetzmaBigkeit nicht festzustellen 
ist. Kichtlinien, die allerseits anerkannt und befolgt 
werden, gibt es nicht. Diese Feststellung gilt auch 
tur einzelne Unternehmungen, bei denen man von 
einer gewissen Stetigkeit im Bilanzierungsverfahren 
wemgstens eine Zeitlang reden kann. Die Grund- 
satzlichkeit, die samtliche Vorkommnisse nach einer 
Destimmten Zielsetzung behandelt, tritt oft in den 

intergrund vor der Rucksichtnahme auf einzcln auf- 
tretende, besondere Ereignisse.

Der Bergwirtschaftler kann beim jahrlichen 
KechnungsabschluB zwei Arten von Bergschaden 
unterscheiden:

1- Bergschaden, die im Bilanzjahre bereits zu 
Zahlungen gefiihrt haben,

2. Bergschaden, die noch zu Zahlungen fiihren 
werden.
Erstere haben ais absolute Schulden bereits 

D ucksichtigung gefunden und werden wie alle t a t -  
ac i ich erfolgten Ausgaben iiber Gewinn- und Verlust- 

Rppui vei'r^cbnet. Letztere sind den »schwebenden 
da ;i V̂  iItnissen<( gleichzusetzen und erscheinen, 

mrę Kosten »Aufwand«, aber noch nicht »Ausgabe« 
c;p "> als Bergschadenrucklage in der Bilanz. 
Becf1*!01 1 einma  ̂ Bergschaden, die trotz ihres

Schadenersatzanspruche noch nicht aus- 
dip h U i 13’ zum andeni zukunftige Bergschaden, 
nnr-i Û Ci . Abbau zwar schon verursacht, aber 
noch nicht anfallig sind.
Wpr>™ Ruhi'gebict gibt es zwei Gruppen von Berg- 
Burh, ^  a^ e.n’ d 'e s 'c*1 hinsichtlich ihrer 
UntPr"Pa; ten bei der Behandlung von Bergschaden 
Bercrsri - 1 en' Die.erste Oruppe berucksichtigt nur die 

-r__laden, die im abzuschlieBenden Geschaftsjahr

bereits zu Zahlungen gefiihrt haben. Hier findet ledig- 
ich eine Abbuchung iiber das Gewinn- und Verlust- 

konto statt. Die zweite Gruppe verrechnet auBer den 
Bergschaden, die bereits Ausgaben hervorgerufen 
haben, auch solche, die noch zu Zahlungen fiihren 
werden Neben einer Abbuchung iiber Gewinn- und 

eilustkonto erfolgt hier eine Ausgleichung durch 
Belastung eines Bergschadenrucklagekontos.

Verbuchung von Bergschaden, 
die bereits zu Zahlungen gefiihrt haben.

Das Buchungsverfahren der ersten Gruppe hat 
sich besonders seit der W ahrungsbefestigung im 
Ruhrbergbau emgefuhrt. In gewissem Umfang hat 
dieses Buchungsverfahren auch schon vor dem Krieg 
bestanden. Viele Bergbaugesellschaften, die in fruhern 
Jahren sei es in bilanzmaBig erkennbarer oder nicht 
erkennbarer Form, den zukiinftigen Bergschadenlasten 
Rechnung trugen, nahmen seit dem Jahr 1924 von 
lhreni gewohnten Bilanzierungsverfahren Abstand. 
Der Grund fur diese Umstellung ist vielerorts in der 
Verkennung des Unkostencharakters der Bergschaden
rucklage zu suchen. Denn es wird stellenweise die 

nsicht vertreten, daB eine Bergschadenrucklage nur 
aus uberschieBendem Reingewinn zu bilden sei. Da 
aber bei der Rechnungslegung die Riicksicht auf den 
auszuweisenden, infolge der schlechten W irtschafts- 
lage jedoch meist geringen Gewinn oft im Vorder- 
grund stand, blieb fiir die Schaffung eines »Fonds«, 
der kunftig zu erwartende Bergschaden umfaBt, nichts 
mehr iibrig. Ein solches Rechnungsverfahren ent- 
spricht nicht den Bestimmungen des § 38 HGB. weil 
es >;drohende Verluste« aus schon verursachten, jedoch 
noch nicht eingetretenen Bergschaden nicht erfafit. 
Dieses Verfahren wird aber noch weniger den An
forderungen gerecht, die der nach dynamischen 
Grundsatzen arbeitende Bergwirtschaftler an die 
Behandlung von Bergschaden, die zu den Zufalls- 
aufwendungen1 gehóren, stellt. Denn indem man 
mit den Bergschadenkosten diejenigen Rechnungs- 
abschnitte belastet, in denen der Aufwand zufallio- 
Ausgabe wird, hat man es versaumt, durch friih- 
zeitige Ruckstellungen das Unternehmen in hin- 
reichender Weise vor den Gefahren zu schiitzen die 
groBe und gleichzeitig auftretende Bergschadenlasten 
mit sich bringen konnen.

Man konnte einwenden, daB, da der Ver- 
ursachungsgrund, die Forderung, bei den Zechen- 
gesellschaften des Ruhrgebiets im Laufe der einzel
nen Jahre meist nicht allzu groBen Schwankungen
-n. r 'T ° r Se*’ S'cb aucb der Bergschiidenkosten 
jahrlich auszuwerfende Betrag immer in ziemlich 
gleichbleibenden Grenzen halte. Der Gleichlauf 
zwischen Forderung und jahrlichen Bergschaden
kosten werde daher das Vorhandensein einer be
sondern Bergschadenrucklage mit ihrer ausgleichen- 
den W irkung praktisch iiberfliissig machen. Dies treffe 
besonders zu, wenn man bedenke, daB groBe und nicht 
\orhersehbare Schaden, die die Hóhe der jahrlich 
auszuweisenden Bergschadenkosten einem starken

,  s  ' SchmaIenbach-Qutachtcn, a. a. O. S. 15.
'  vfe„ ^ e>; h e n m e y e r » a .a .  O. S .2 2  und 23. 

gelangt, ode^ćr 'St Sc,'? den noch nict>t zur Kenntnis des O rundbesitzers 
wie es b e s o n d e r^ '' 5  m it d e r ° eltendmacllunS seines A nspruchs zuruck, 
werte haujig d s pn dcn ■nflationsjahren wegen der tiefstehenden H auser-

Die B ergschadenrucklage rechnet S c h  m a i e n  b a c h  (O rundla^en 
dynam ,scher BnanzIehre, 1925, S. 140) zu den Zufallsaufw endungen. Diese

-  tfr i f U d.eni en‘Se.n Aufw endungen, d ie zw ar mit dem Unternehm en 
ursachhch verknupft sind, dereń periodischer Entfall aber zufallig ist Das 

n "  ^ rSschaden ist ursJchlich mit dem Betrieb des Bergw erks 
verknupft. D er V erlust, d e r einen B ergw erksbesitzer infolge Bergschadens 

tL 31" 1’ , s t .hms,lchtllch sein«  zeitlichen E intritts zufallig, denn d ieser 
d n tre ten  ann "  erfolfftem Abba« «  1 Jahr, vielieicht auch erst in 30 Jahren
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Wechsel unterwerfen kónnten, nach dynamischen 
Bilanzgrundsatzen ohnehin nicht ausgeglichen werden 
diirften1.

Folgten bei ungefahr gleichbleibender Fórderung 
die zerstórenden Wirkungen des Abbaus der Ver- 
ursachung immer in gleichem Abstand, so wiirde die 
Zeit zwar selbst die beste Gewahr fiir eine gerechte 
und ungefahr gleichbleibende Verteilung der Berg
schadenkosten auf die einzelnen Jahresabschnitte ab- 
geben und somit das »Risiko«, das den Bergbau wie 
kaum einen andern Betrieb durch zukiinftige groBe 
Schadenlasten bedroht, auf ein Mindestmafi zuriick- 
fiihren. Aber gerade das Unbestimmte und an Zufallig- 
keit Grenzendc, das besonders den Bergschaden hin- 
sichtlich seines zeitliclien Eintritts im Gegensatz zu 
den andern Aufwendungen auszeichnet, die in regel- 
maBiger Wiederkehr das Unternehmen belasten, 
unterw irft die jahrlich zu zahlenden Betrage fiir Berg
schadenkosten erheblichen Schwankungen. Dies be- 
weisen auch die grofien Unterschiede, durch die sich 
die Ausgaben fiir Bergschaden bei fast allen Gesell- 
schaften des Ruhrgebiets trotz ungefahr gleichbleiben
der Fórderung unterscheiden. Nicht seiten iibersteigt 
die tonnenmafiige Belastung durch Bergschadenkosten 
eines Jahres den zwei- bis dreifachen Betrag des Vor- 
jahres.

Grofie und seltene (nicht vorhersehb'are) Schaden 
will der Dynamiker allerdings nicht ausgleichen, wohl 
aber grofie Schaden, die der Bergmann im voraus 
erkennen kann. Diese iibertreffen die andern zahlen- 
miifiig bei weitem und bergen wie die andern Schaden, 
falls sie nicht aufgeteilt werden, die gleichen Gefahren 
in sich. Ein Unternehmen, das nicht zur friihzeitigen 
Ausgleichung solcher Schaden schreitet, wird nachher 
um so schwerer belastet; denn ein einzelner grofier 
Schaden kann der mehrfachen Sunnne der jahrlich im 
Durchschnitt zu zahlenden Bergschadenkosten gleich- 
kommen.

Verbuchimg von Bergschaden, 
die teils zu Zahluńgen gejiihrt haben und teils noch

zu Zahlungen fiihren werden.
Das in diesem Abschnitt zu behandelnde 

Buchungsverfahren besteht, wie wir gesehen haben, 
darin, dafi man entstandene Bergschaden, die zu Aus
gaben bereits gefiihrt haben, iiber Gewinn- und Ver- 
lustkonto abbucht und gleichzeitig durch Belastung 
eines Bergschadenriicklagekontos fiir eine Aus
gleichung sorgt.

Dieses Verfaliren bietet die Móglichkeit, den An- 
forderungen, die der auf Sicherheit bedachte Berg- 
wirtschaftler an die buchmafiige Behandlung des Berg- 
schadens stellt, yóllig nachzukommen. Allgemein kann 
man aber feststellen, dafi die genannte Verrechnungs- 
art in der Form, wie sie in Wirklichkeit von den 
Zechengesellschaften des Ruhrgebiets angewandt 
wird, von den Zieleń der dynamischen Bilanz- 
auffassung noch weit entfernt ist. Die Ursachen 
hierfiir sind in verschiedenen Griinden zu suchen, die 
spater besprochen werden sollen. Praktisch macht sich 
dieser Mangei meist in ungeniigenden Riickstellungen 
fiir Bergschaden bemerkbar.

1 OroBe und seltene SchJden, d ie im voraus nicht abzuschatzen sind,
darf man nicht ausgleichen, da sie wegen ih rer Bedeutung auch ohne
rechnerischen Ausgleich nicht vergessen w erden. Ihre Ausgleichung wiirde
die V ergleichbarkeit der Gewimiziffern eher m indern ais fordern. Vgl.
S c h m a 1 e n b a c h , a. a. O. S. 140 ff.

Sinn und Aufgabe der Bergschadenriicklage be
steht darin, zukiinftige Bergschadenkosten, die Auf- 
wand und noch nicht Ausgabe sind, schon durch die 
Bilanz zu erfassen. Die dadurch hervorgerufene aus- 
gleichende W irkung hat ein Auf- und Absteigen der 
jeweiligen Hohe, die den Betrag der Bergschaden- 
riicklage in den einzelnen Jahresabschnitten angibt, 
zur Folgę. Denn die Zufalligkeit in dem Eintritt des 
Bergschadens bedeutet fiir die verschiedenen Jahre 
eine wechselnde Belastung.

Priift man hierauf die von den Bergbaugesell- 
schaften des Ruhrgebiets ausgewiesenen Betrage fiir 
Bergschadenriicklagen, so kann man zweierlei fest
stellen :

1. Die Hohe der Riickstellungen fiir Bergschaden in 
den einzelnen Jahren ist einem dauernden Wechsel 
unterworfen.

2. Die Hohe der Riickstellungen fiir Bergschaden ist
2 -3  Jahre oder liinger unverandert, um dann 
wieder einen andern Betrag aufzuweisen.
Der erste Fali ist hiiufiger. Er beweist, dafi der 

bilanzaufstellende Bergwirtschaftler das Wesen der 
Bergschadenriicklage in der Richtung erkannt hat, dafi 
er diese Jahr fiir Jahr zur Ausgleichung der Berg
schadenkosten heranzieht. Meistens kann aber die aus- 
gleichende W irkung der Bergschadenriicklage nur 
utwollkommen erzielt werden, da die vorhandene 
Rucklage nicht ausreicht, um alle zukunftigen Ersatz- 
anspriiche aus Bergschaden, soweit sie durch den 
Abbau schon verursacht sind, zu befriedigen.

Die in der Bilanz erscheinenden Riickstellungen, 
die den ganzen Gefahrenzeitraum drohender Verluste 
beriicksichtigen miifiten, sind zu klein gewiihit. Sie 
decken nur die Anspriiche aus einem kiirzern Zeit- 
abschnitt; deshalb ist der Betrag, der zur Ausgleichung 
der entstandenen Bergschadenkosten der Riicklage 
jeweils entnommen wird, ungeniigend. Die Jahre, in 
denen die ausgleichende W irkung der Riickstellungen 
mangelhaft ist, werden daher zu stark belastet. Ihre 
Gewinne sind zu klein, die Gewinne der Vorjahre 
waren zu hoch1.

Der zweite Fali betrifft die Bilanzen, in denen die 
Bergschadenriicklage langere Jahre unverandert aus- 
gewiesen wird. Einzelne Gesellschaften wandten ein 
solches Verfahren schon in der Vorkriegszeit an. Alle 
diese Bergbauuiiternehmungen wurden auch in den- 
jenigen Jahren, die einen unveranderten Stand in der 
Bergschadenriicklage zeigten, durch Bergschaden- 
ersatzanspriiche in wechselnder Hohe belastet. Man 
zog aber wahrend der Jahre, in denen die Berg
schadenkosten den jahrlichen Durchschnitt nicht 
uberstiegen und somit keine aufiergewóhnlichen 
Zahlungen verlangten, die Rucklage zur Ausgleichung 
der Schaden nicht heran, sondern verrechnete diese 
vollkommen zu Lasten des jeweiligen Jahres.

Bei diesen Gesellschaften hat sich die Berg- 
schadenrucklage mehr oder weniger zu einem ruhen- 
den Bestand entwickelt. Die Bergschadenriicklage ist 
hier ihrer Hauptaufgabe, ausgleichend zu wirken, ent- 
kleidet.

D ie B ild u n g  d e r  B e rg s c h a d e n r iic k la g e  
s e i te n s  d e r Z e c h e n g e s e lls c h a f te n  d es  R u h r

g e b ie ts .
Der buchungstechnische Zweck d e r  B e r g s c h a d e n -  

riicklage ist nach Auffassung des vorsorglich denken-
1 Vgl. Schm alenbach-Gutachten, a. a. O . S. 15.
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den Bergwirtschaftlers in der Aufgabe zu erblicken, 
die Verursachung und den rechnungsmaBigen Aus
gleich der Bergschaden in einen Zeitpunkt zu verlegen. 
Die Zechengesellschaften des Rulirgebiets erreichen 
dieses Ziel in den seltensten Fallen, weil entweder 
iiberhaupt keine oder ungeniigende Riickstellungen fiir 
Bergschaden in Ansatz gebracht werden. Gegenstand 
der weitern Untersuchungen ist, festzustellen, welche 
Richtlinien im Ruhrbergbau fiir die Bildung der Berg
schadenriicklage maBgebend sind und welche Grunde 
bei der Ausweisung ungenugender Rucklagen mit- 
wirken.

Die Bildung der Bergschadenriicklage 
mit Riicksicht auf die Forderung.

Die einfachste und nach dynamischen Grundsatzen 
sicherste Art, die erforderliche Riicklagenhóhe fur 
Bergschaden zu errechnen, besteht darin, von der Ver- 
ursachung selbst auszugehen.

Die Bergschaden werden durch den Abbau hervor- 
gerufen, dessen Umfang und GróBe zahlemnaBig sich 
in der Forderung ausdriicken. Die Forderung gibt dem 
Bergwirtschaftler das beste Mittel an die Hand, bei 
Ansetzen der Bergschadenriicklage dem spatern ta t
sachlichen Schuldenstand moglichst nahe zu kommen. 
Denn die Verhaltnisse lehren, daB Bergschaden- 
veiursachung und Forderung sich in ungefahr gleichen 
Bahnen bewagen. Dieser Erfahrungssatz behalt seine 
Oultigkeit, ohne Riicksicht darauf," ob die Hóhe der 
Bergschadenbelastung in den weiten Grenzen zwischen 
weniger ais 0,05 M  und mehr ais 1,50 M  je t Forderung 
schwanken1. Die Bergschadenriicklage errechnet sich 
demnach dadurch, daB die erfahrungsmaBig fest- 
stehenden Bergschadenkosten ais Riickstellungen in 
emem Betrag in die Bilanz eingesetzt werden, der der 
jahrlichen Kohlenfórderung entspricht. Abzuziehen 
von diesem Betrag ware jedoch vorher die Summę 
rur die Bergschadenkosten, die infolge der im ab- 
zuschlieBenden Geschaftsjahr stattgefundenen Kohlen
gewinnung schon eingetreten sind und in diesem Jahr 
bereits zu Zahlungen gefiihrt haben2.

Die Zechengesellschaften des Ruhrgebiets, die 
Kuckstellungen fiir Bergschaden machen, legen in 
uberwiegender Mehrzahl bei der Berechnung des 
Kucklagekontos auch die Forderung zugrunde. Sie 
begehen aber durchweg den Fehler, entweder den je t 

orderung in Ansatz zu bringenden Betrag, der er- 
ahrungsmaBig die Kohle infolge Bergschadenkosten 
elastet, im vorhinein zu klein zu wahlen oder bei 

JaliresabschluB von dem Betrag der Bergschaden- 
rucklage, der sich im Laufe des abziischlieBenden Ge- 
schaftsjahres buchmafiig angesammelt hat und der 
atsachlichen Verursachung dieses Jahres entspricht, 

eine" "^eil zu streichen und dem Betrieb wieder zu- 
zutuhren. Beide Verfahren haben die gleiche Wirkung, 
ln em jedesmal die in der Bilanz ausgewiesene Berg
schadenriicklage zu klein ist.

Le BMdung der Bergschadenriicklage mit Riicksicht 
a,ll einzelne grofie, im voraus erkennbare Schaden.
d dynamische Bilanzauffassung einmal,
—̂—bergschaden mittlerer GróBe, dereń Kosten je t
Schma1̂ !h$ dic niedrigsten und hochsten Betrage, die nach dem
Z ech en l^ fi r U,*ach,.en fa ' a ’ ° -  S- 47> die Tonne Kohle bei den einzelnen 

2 *sc l̂aften im R uhrgebiet im Mittel belasten.

Noch iiTcT npCl' t!ynarn'scller Bilanzlehre aufzustellende Forderung durfle 
einem raX'S ? roBcn Schwierigkeiten begegnen, da es horhstcns in
wird hei A>,r-i|l-nVCrr'tz,en im aM£ell,einf!n aber nicht mSglich sein
b«ti’n)men gwerden von Bergschaden das Jahr der Yerursachung zu

gefórderter Kohle einem durch die Jahre sieli ziemlich 
gleichbleibenden Betrag nahekommen, ausgeglichen 
werden, so sind zum andern nach dieser Lehre auch 
groBe, im voraus erkennbare Schaden auszugleichen. 
Im Ruhrgebiet handelt es sich hierbei um Schaden an 
Schleusen, Eisenbahn- und Hochofenanlagen sowie 
ahnlichen groBen Bauten. D roht eine Gefahrdung 
solcher Anlagen, so nehmen die Bergwerksgesell- 
schaften des Ruhrbergbaus, selbst wenn ihre Bilanzen 
niemals eine Rucklage fur Bergschaden enthalten, 
regelmaBig Ruckstellungen fur Bergschaden vor. Das 
Merkmal der AuBerordentlichkeit, das diese Schaden 
yor den iibrigen Schadensfallen auszeichnet und daher 
ihren Unkostencharakter klarer hervortreten laBt, 
diirfte fur viele Unternehmungen der AnstoB sein, im 
Gegensatz zu ihrer sonstigen Gepflogenheit eine Aus- 
gleichung zukunftiger Schaden anzustreben.

Wie wenig gerechtfertigt es aber ist, das Riick- 
lageverfahren nur auf seltene und groBe Schaden zu 
beschranken, erhellt aus der Tatsache, daB schon 
Kosten fiir mittlere Bergschaden infolge der Zufallig- 
keit ihres Eintritts gróBere Unterschiede in der Be- 
lastung der einzelnen Jahre hervorrufen konnen ais 
einzelne groBe Schaden.

Es entspricht den Forderungen, die der in die 
Zukunft schauende Bergwirtschaftler aufstellt, Ruck
stellungen fiir groBe, im voraus erkennbare Schaden 
vorzunehmen. Nach dem Grundsatz der gerechten 
Kostenverteilung muB aber schon das Jahr der y e r 
ursachung durch eine Rucklage in der erforderlichen 
Hóhe belastet werden. Diesem Verlangen kommen 
aber die wenigsten Bergbauunternehrnungen des 
Ruhrgebiets nach, da fast allgemein erst dann Ruck
stellungen vorgenommen werden, wenn die Berg- 
schaden schon anfallig und die Ersatzanspriiche 
alsbald zu erwarten sind.

D ie B ila n z ie ru n g  von  B e rg s c h a d e n  an e ig en em  
G ru n d e ig e n tu m  o d e r  d e s se n  Z u b e h ó ru n g e n .

Besonderer Erwahnung verdient noch das Ver- 
fahren, nach dem die Bergwerksgesellschaften des 
Ruhrgebiets W ertminderungen durch Bergschaden an 
eigenem Grund und Boden, eigenen Hausern und 
Anlagen verbuchen. Man kann hierbei unterscheiden:

1. Verluste durch W ertminderung an Grundeigentum 
oder Hausern, soweit diese schon im Eigentum 
eines Unternehmens stehen,

2. Verluste durch Kauf von Grundstiicken oder 
Hausern, soweit diese zur Vermeidung von Berg- 
schadenersatzanspruchen erst erworben werden.

Viele Bergwerksgesellschaften im Ruhrgebiet 
kaufen in mehr oder weniger groBem Umfang 
Giundstucke und Gebaude an, um Ersatzanspriiche 
infolge spater entstehender Bergschaden zu ver- 
meiden. Man beabsichtigt hierdurch, im besondern 
groBen industriellen Unternehmungen die Móglich- 
keit zu nehmen, sich in dem gefiihrdeten Bergschiiden- 
gebiet anzusiedeln. Diese Neuerwerbungen miissen 
haufig uber ihren wirklichen W ert hinaus bezahlt 
werden, da die bisherigen Eigentum er sich die 
Zwangslage der Zechen zunutze machen. Infolge- 
dessen ist auch mit dem Ankauf der Grundstiicke und 
Hauser fast immer ein spiiterer Zinsverlust ver- 
bunden. Denn die geringen Pachterlóse, die erzielt
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werden, entsprechen in den wenigsten Fallen den 
gemaehten Aufwendungen1.

Verluste, die durch Bergschaden an eigenen 
Grundstiicken oder durch Kauf von Grundstiicken 
zur Vermeidung von Bergschadenersatzanspriichen 
entstehen, gelten im Ruhrgebiet nicht ais unmittel- 
bare Unkosten der Kohlengewinnung, denn sie 
werden nicht in der Selbstkostenrechnung aufgefiihrt. 
Auch hat man ihren Charakter ais Verluste infolge 
Bergschaden nicht beriicksichtigt, da man sie zu 
Unrecht iiber die verschiedensten Konten, nur nicht 
iiber ein Bergschadenkonto, verrechnet.

Die Bergwerksgesellschaften, die Grundstiicke 
und Hauser zur Vermeidung von Bergschadenersatz- 
anspruchen iiber ihren wirklichen W ert hinaus er- 
worben haben, setzen den um einen bestimmtcn 
Betrag verminderten Kaufpreis in die Bilanz ein. Denn 
letztere darf nur den W ert ausweisen, der dem 
niedrigen Pachterlds, der zu erwarten ist, entspricht. 
Der Minderwert kommt aber einer Belastung durch 
zukiinftige Bergschaden gleich. Diese Belastung 
wird, da auf der Aktivseite nicht der volle Kaufpreis 
erscheint, durch sogenannte Aktivierung verbucht.

Die Bergschaden sind in diesem Fali noch gar 
nicht verursacht. Die Ausgaben fiir Bergschiiden- 
kosten sind der Vęrursachung vorausgegangen. Dieser 
besondere Fali wiirde demnach: Ausgabe jetzt, Auf- 
wand spater, bedeuten2.

G riin d e  fiir  d ie B ild u n g
u n g e n iig e n d e r  B e rg s c h a d e n r iic k la g e n .

Die Griinde, die fiir viele Zechengesellschaften 
maBgebend waren, ungeniigende Ruckstellungen fiir 
Bergschaden vorzunehmen, sind zum Teil in den 
schlechten wirtschaftlichen Verhaltnissen zu suchen, 
unter denen der Ruhrbergbau in den Nachkriegsjahren 
zu leiden hatte. Denn Riicklagen fiir Bergschaden 
steilen immerhin gewisse Reserven dar. Dabei ist es 
gleichgiiltig, ob es sich um »echte« oder »unechte« 
Reserven handelt. Jedenfalls miissen diese Betrage 
aus den Betriebsuberschiissen genommen werden. Es 
ist nun eine bekannte Folgę der schlechten Wirt- 
sćhaftsverhaltnisse, daB die Zechen des Ruhrgebiets 
unwirtschaftlich arbeiten. Das Schmalenbach-Gut- 
achten stellte schon 1928 fest, daB nur wenigen 
Betrieben eine geringe Verdienstspanne geblieben 
war. Ruckstellungen fiir Bergschaden zu machen, 
entspricht wohl den Grundsatzen des § 38 HGB. 
Ein Zwang in dieser Hinsicht besteht aber weder 
nach den gesetzlichen Bestimmungen des Handels- 
gesetzbuchs noch des Allgemeinen Berggesetzes.

Einer der wichtigsten Griinde, der die Bildung 
ausreichender Bergschadenriicklagen von vornherein 
ausschlieBt und zu VerstóBen gegen die Bilanz- 
wahrheit fiihren mufi, liegt in der Steuergesetzgebung. 
Denn diese beriicksichtigt nicht in hinreichender Weise 
die Sicherheiten, die dem Bergbau im Hinblick auf 
die nachteiligen Auswirkungen seines Betriebcs zu 
gewahren sind.

H ierauf ist schon im Schmalenbach-Outachten hingewiesen w orden. 
In diesem (a. a . O. S. 20) heiGt es unter anderm , daB die V ereinigte Stahl- 
w erke A. O. S6%  des gesamten G rundbesitzes nicht fur Betriebszwecke, 
sondern zu r Verm eidung von Bergschadenersatzanspriichen gekauft hatte. 
D er dadurch  entstandene jahrlichc Zinsverlust von 2 Mili. Jt w erde nur zu 
geringem  Teil durch die Einnahmen aus den Orundstiicken gedeckt.

3 Im G egensatz zu allen bislierigen Fallen, in denen die V erursachung 
der A usgabe voraufging und der G rundsatz dalier lautete: Aufwand jetzt, 
A usgabe spater.

Die Steuergesetzgebung ist, wie das Handels- 
gesetzbuch, von der statischen Bilanzauffassung 
beherrscht. Eine Bergschadenriicklage, die den be- 
stehenden Steuergesetzen entspricht, darf daher 
lediglich drohende Verluste aus Bergscluidenersatz- 
anspriichen, soweit sie die gegenwartige Vermógens- 
lage beeinflussen, berucksichtigen. Die Bergschadcn- 
ersatzanspriiche, die der mit Vorsicht arbeitende 
Dynamiker mit seiner Riicklage erfaBt, iibersteigt, 
wie wir gesehen haben, die Schadenssumme, die nach 
statischen Grundsatzen fiir Ruckstellungen in die 
Bilanz einzusetzen ist. Hieraus ergibt sich ein Wider- 
streit zwischen zwei Lagern. Auf der einen Seite die 
Steuerbehórde mit ihren einschrankcnden Bestim
mungen, auf der andern Seite der Bergwirtschaftler, 
der die W ahrung seiner Belange mit Recht fordert. 
Eine in der Bilanz zu erscheinende Bergschiiden- 
rucklage, die in ausreichendem MaBe dem zukiinftigen 
Gefahrenstand eines Bergbauunternehmens Rechnung 
triigt, wird von der Steuerbehórde willkurlich auf-. 
geteilt. Sie unterscheidet einen Grundbetrag, der 
fremdes Kapitał (Schulden) bedeutet und nicht ver- 
steuert wird, zum andern einen steuerpflichtigen Rest 
(»Reinvermógen«).

Die Einstellung der Steuerbehórde gegeniiber dem 
Garantiefonds und der Priimienreserve, die ihrer 
W esensart nach mit der Bergschadenriicklage auf 
eine Stufe zu steilen sind, erhellt aus den Aus- 
fiihrungen Kohlers1. Ist nach Letztgenanntem eine 
Inanspruchnahme aus diesen Konten »sicher«, so ist 
eine Zuweisung zu einem solchen Posten ein Verlust 
und demgemaB nach ihrer Zweckbestimmung und 
Auswirkung steuerfrei zu lassen. Uberschiefiende 
Betrage sind steuerpflichtig.

Warum nun die Inanspruchnahme einer Berg- 
schadenrticklage, die auf Grund jahrelanger Erfah- 
rungen dem Schuldenstand einer Bergbaugesellschaft 
entsprechend bercchnet worden ist, nicht in ihrem 
ganzen Umfang sicher sein soli, ist eine Annahme, 
die in keiner Weise berechtigt ist. Die grofite Wahr- 
scheinlichkeit spricht jedenfalls dafur. Wenn nicht 
besondere Verhaltnisse vom Bilanzstichtag aus zu 
erkennen sind, die eine Anderung der Bergschaden- 
kosten mit sich bringen, kann dem Einwand der 
Steuerbehórde, die Ruckstellungen seien zu hoch, aus 
dem gleichen Recht entgegnet werden, die Riicklage 
sei zu niedrig bemessen. Wie die zweite so laBt sich 
auch die erste Behauptung weder beweisen noch 
aufrechterhalten.

Uber den Rahmen der Bergschadenriicklage 
hinaus gewinnt die Fórderung nach ausreichenden 
Ruckstellungen besonders auf dem verwandten Gebiet 
der Abschreibung an Bedeutung. Die Ergebnisse der 
Schmalenbach-Kommission2 in der Abschreibungs- 
angelegenheit kann man auf die Bergschadenriicklage 
sinngemaB iibertragen und etwa folgendes sagen: Die 
Bergschadenriicklage ist nicht ais eine Vergiitung an- 
zusehen, die man dem Unternehmer gew ahrt und bei 
der dem guten Willen eine mehr oder weniger willkiir- 
liche Entscheidung iiberlassen ware. Die Bergschiiden- 
riicklage ist vielmehr ein Betrag, den bei ordnungs- 
maBiger W irtschaft jedes Bergbauunternehmen iibrig

1 K o h le r :  Die B e s t e u e r u n g d e r A b s c h r e i b u n g  u n d  R i i c k l a g e n  nach den
neueren Steuergesetzen unter besonderer Berucksichtigung des Reichs- 
einkom m ensteuergesetzes vom 29. 3 . 1920, 24 .3 .1921 ; 1922, S. 38 und 40.

J Schmalenbach-Gutachten, a. a. O. S. 22_und 23.
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lassen muB, um die durch den Betrieb des Bergbaus 
zerstórten Werte, die zum eigenen und fremden Eigen- 
tum gehoren, in ordnungsmaBiger Weise zu ersetzen. 
Hierbei soli weder eine Kapitalvennehrung (Ober- 
bewertung von Schaden) noch eine Kapitalverminde- 
rung (Unterbewertung von Schaden) stattfinden. So 
gesehen ist die Bergschadenrucklage nicht eine An- 
gelegenheit des Unternehrners, sondern genau so eine 

ngelegenheit des Arbeiters, des Angestellten, kurz 
der ganzen Industrie und Volksvvirtschaft.

In bilanzmafliger Beziebung nimmt also der Berg
schaden dieselbe Stellung ein wie die Abschreibung.

ic Bergschadenrucklage ist im besondern der Verlust- 
abschreibung und dem Abschreibungserstattungskonto 
gleichzusetzen. Handelsrechtlich ist die Bergschaden
rucklage zu den schwebenden Rechtsverhaltnissen zu 
zahlen.

^triebswirtschaftlich gesehen, gehoren die fiir zu- 
Kunttige Bergschadenersatzanspriiche ziiruckgestellten

Betrage zu den Betriebsunkosten und sind daher in 
der Selbstkostenrechnung aufzufuhren. Bei der Bilanz- 
aufstellung hat sich der Bergwirtschaftler von den 
Grundsatzęn der dynamischen Bilanzlehre leiten zu 
lassen; denn im Gegensatz zur statischen Auffassung 
fordert die dynamische Lehre, daB schon das Jahr 
der Yerursachung fur zukunftige Bergschadenkosten 
belastet wird. Durch diese ausgleichende Wirkung 
wird eine gewisse Sicherheit erzielt, auf die der 
Bergbau infolge seines groBen Gefahrenstandes 
besondern Anspruch hat.

Diejenigen Bilanzen der Bergbaugesellschaften 
cles Kuhrgebiets, die nur ungeniigende oder iiberhaupt 
keine Ruckstellungen fur Bergschaden aufweisen, ent- 
sprechen nicht den Richtlinien, die der vorsorglicli 
arbeitende Bergwirtschaftler bei der Behandlung des 
Bergschadens zu rerfolgen hat. Einer der Haupt- 
grunde fur ungeniigende Ruckstellungen fiir Berg- 
schaden liegt in der heutigen Steuergesetzgebung dTe 
nur unzureichende Ruckstellungen zulaBt.

U M S C H  A U. ■
Merkwiirdige Schwefelkiesbildung 

in der Steinkohle.
Von Bergassessor H. Wa c h t e r ,

Lehrer an der Bergschule zu Zwickau.

Kurzhch ist beim Abteufen des Blindschaćhtes 6 
erhalb der 4. Sohle des Briickenbergschachtcs 1 in 

f-wckau die nachstehend wiedergegebene eigentumliche
i stn  T  gefunden worden. Man entdeckte sie
m 850 ni Teufe mmitten des etwa 21 m machtigen »grauen 
Konglomerats«, der Grenzschicht zwischen Oberkarbon 
und Unterrotliegendem. Das nachste Floz, das Planitzer-

Ł L I f b a n k ' . " ' 8 ’2 ”  ” ' " tolb d"

Schwefelkiesbildung in der Steinkohle.

A hJV;?hrend Plattenf6rmige oder knollen- und kugelartige 
iihpraii erÛ L “" von Sehwefelkies in den SteinkohlenfMen 
bildn Un anzutreffen sind, ist diese stenglige Aus-
norh n^ \ ł Vunigstens im sachsischen Steinkohlenbergbau, 
Kohlfn -+ł ° bachtet worden, ganz abgesehen davon, daB 
k n m m t n  n, ln Kong lo,neratschichten an sich seiten vor- 
lanapn ' le ^bsonderung des Schwefelkieses in dem 15 cm 
d ie 7i,„ fi?df tjicl<. ist in 2“ 6 mm starken Stengeln erfolgt, 
oder i, , . eisrunden, zum Teil eirunden, drei-, vier- 
von iSe  ̂i ®*en Querschnitt haben und jedesmal ringsum 
a n n i i . J j  “mschlossen werden. Die hellen Stengel sind 
iaufpn/ nd Pąrallel, am rechten Ende eher etwas zusammen- 
des Fuń i”*0 !  dunkle Kohle eingebettet. Auf der Unterseite 
wie iiK 1 . c*es. eine deutliche Rutschfliiche zu sehen, 
der n^Lr iUpt dieser Teil der Konglomeratbank Stórungen 

rmalen Ablagerung erkennen laBt.

Bei der Suche nach einer Deutung dieser stengligen 
Absonderung kommt man unwillkiirlich auf die Erklarune 
daB dle Stengel die mit Schwefclkies ausgefullten rdhren- 
formigen GefaBe der urspriinglichen Pflanze, eines Kala- 
miten Lepidodendrons oder anderer Gefafikryptogamen 
darstellen. Bei den lebenden Vertretern dieser Pflanzen- 
famihe sind zwar so dicke GefaBe wie die am Fundstiick 
gemessenen nicht bekannt, jedoch dtirften diese Mafie den 
wesenthch gróBern allgemeinen Abmessungen der aus- 
gestorbenen Gefafikryptogamen entsprechen.

Neuere Untersuchungen 
iiber Abbauwirkungen auf das Gebirge.

Wie hier bereits erwahnt worden ist1, beschaftigt sich 
der enghsche Bergbau ebenso wie der deutsche einerehend 
mit den Fragen der Abbauwirkungen auf das iiber- und 
unterlagernde Gebirge. in neuerer Zeit hat F a u l k n e r 2 
m einer miftelenglischen Grube Untersuchungen iiber die 
relative Absenkung des Hangenden und Hebung des 
Liegenden sowie iiber das Auftreten von Rissen ais FoI*e 
des Abbaus angestellt. Die Beobachtungsergebnisse er- 
weitern die Kenntnis auf diesem Gebiete und werden daher 
im folgenden wiedergegeben.

.... P,as, untersuchte Floz hat bei 12° Einfallen eine 
Machtigkeit von 1,2 m. In seinem Hangenden befindet sich 
ein 12—la  cm starker Packen unreiner Kohle; daruber 
liegen etwa 10 m Tonschiefer und 5 m verschiedenartige 
Gesteine. Das Liegende wird von 10 cm Ton, 15 cm Kohle 
-o cm Ton und etwa 100 cm Tonschiefer gebildet. Unter- 

des Flozes ist noch kein Abbau umgegangen; der 
seigere Abstand der daruberliegenden Baue betragt 285 m 
Die Beobachtungen sind in 700-820 m Teufe an 4 Streb- 
stofien vorgenommen worden. Von diesen hatten einer 
schwebende, einer fallende und zwei verschieden 
streichende Abbaurichtung; sie werden nachstehcnd ais 
schwębender, fallender und streichender Strebbau be- 
zeichnet. Der fallende Strebbau wurde zuerst mit schra<rer 
und spaterhin mit streichender StoBstellung gefuhrt. °

Die Hereingewinnung erfolgt von Han°d, die Ver- 
’n Fordenva" en- Es wird Voilversatz

1 4 m Ah=? ri mS- VOn, BerSernauern eingebracht, die
1,4 m Abstand voneinander aufweisen. Drei Felder bleiben

a.s A bbaufol^e,' G ^ c ^ M M l ,  ^ ,,i " S3UChu” ^ ' ’ iib-  O e b |s b e w e e u„g en

Bd. i A S U. l m r: Ro°f con,ro‘ in the Ar,ey seam- Co11- ° uard- >«1,
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im Hochstfall offen. Fiir den Ausbau werden angespitzte 
Stempel, im Abbau mit Kopfholz und in den Fórderstrecken 
mit Eisenkappen, verwandt.

V e r m i n d e r u n g  d e r  F l ó z m a c h t i g k e i t  
i m a b g e b a u t e n  Feld .

Untersuchungen iiber die relative Verminderung der 
Flózmachtigkeit, d. h. iiber das Ergebnis von Absenkung 
des Hangenden und Hebung des Liegenden an derselben

Abb. 1. Verminderung der Flózmachtigkeit und Abbau- 
fortschritt in einem fallenden Strebbau mit schrager 

StoBstellung.

Stelle zeigen, daB im fallenden, in das unverritzte Feld 
getriebenen Strebbau mit schrager StoBstellung die Ver- 
minderung langs des Stofies nicht gleichmafiig verlauft. 
An dem spitzwinklig rorauseilenden Stofiende sind starkere 
Maehtigkeitsverkijrzungen ais in dem stumpfwinklig 
folgenden festgestellt worden (Abb. 1), und zwar betragt 
innerhalb von drei Tagen die Yerminderung am spitzen

StrebstoBes ungleichmafiige Absenkung des Hangenden 
und Hebung des Liegenden herbeifiihrt.

Neben der Stellung des Abbaustofies tibt auch dessen 
Abbaurichtung einen maBgebenden EinfluB auf die gegen- 
seitige Anderung der Hóhenlage von Hangendem und
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Abb. 3. Abhangigkeit der Verminderung an Flózmachtigkeit 
vom Abstand vom KohlenstoB.

Liegendem aus. In StoBbetrieben mit verschiedenen Abbau- 
richtungen lieB sich eine in ihrem Allgemeinverlauf 
gleiche, aber in ihren AusmaBen verschiedene Miichtigkeits- 
verminderung feststellen, wenn ein StoBpunkt mit fort- 
schreitendem Abbau, also mit zunehmender Entfernung 
vom KohlenstoB beobachtet wurde (Abb. 3). Wahrend die 
gesamte Verkiirzung bei allen StóBen annahernd den 
gleichen Betrag erreichte, waren anfangs, also im offenen 
Strebraum, erhebliche Unterschiede vorhanden. In 3 m 
Entfernung vom AbbaustoB verringerte sich die Flóz
machtigkeit im fallenden StrebstoB um rd. 7,5 cm, im 
streichenden um rd. 12 cm und im schwebenden um rd.
16,5 cm. Obwohl wahrscheinlich auch das Hangende im 
fallenden Strebbetrieb weniger absinkt ais im schwebenden, 
war in diesem StoB die Beschaffenheit des Hangenden 
giinstiger.

Ein weiterer EinfluB auf die Machtigkeitsverminde- 
rung ist im Abbaufortschritt zu erkennen (Abb. 4). Der am 
schnellsten yerhauene fallende Strebbau weist innerhalb 
der gleichen Zeitspanne die starksten Senkungen und 
Hebungen auf. Aufierdem bestatigt sich die bekannte Er- 
scheinung, daB der Abbau mit dem gróBten Abbau
fortschritt die geringste Machtigkeitsverkiirzung im offenen 
Strebraum erfahrt. Der schwebende Streb zeigt jedoch 
gegenuber dem langsamer fortschreitenden streichenden 
Betrieb eine groBere Verminderung der Hohe im offenen 
Abbauraum, wofiir die schon erwahnte Anderung der 
Machtigkeitsverkiirzung bei verschiedenen Abbaurichtun- 
gen die Ursache sein mag.

Abb. 2. Verminderung der Flózmachtigkeit und Abbau
fortschritt in einem fallenden Strebbau mit streichender 

StoBstellung.

StoBende etwa 22,6% und am andern nur 4,3°/o, wahrend 
man in der StoBmitte rd. 9 "/o gemessen hat. In einem der- 
artigen StoB ist demnach unbedingt mit verschiedener 
Belastung des Ausbaus zu rechnen. Nach Umstellung des 
StoBes auf genau streichende Richtung wiesen die Ver- 
kiirzungen keine derartigen Unterschiede mehr auf, sondern 
waren am gesamten StoB annahernd gleichbleibend. Ab- 
weichungen traten nur infolge stiirkerer Hebung des 
Liegenden an den Stellen hervor, an denen der feste 
Versatz langs der Strecken einwirkte (Abb. 2). Das im 
fallenden Strebbetrieb mit streichender StoBstellung er- 
haltene Bild fiir die Machtigkeitsveranderungen ergab sich 
auch in den ubrigen untersuchten Abbaubetrieben, die 
entweder streichende oder schwebende Stofirichtung hatten. 
Es kann also vermutet werden, dafi die Schragstellung eines

I
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-i „

t "  
j *

\
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\

\
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-----■schmeóenrfer * „ „ „

Abb. 4. Abhangigkeit der Verminderung an Flóz- 
machtigkeit vom Abbaufortschritt bei 3 m Vortrieb.

Diese Feststellungen decken sich mit den E r f a h r u n g e n  
in deutschen Abbaubetrieben, die ebenfalls gelehrt haben, 
daB ein schnellerer Verhieb eine groBere Menge von 
Versatz einzubringen gestattet, und daB die Stempel trotz 
einer starkern Belastung weniger nachzugeben brauchen, 
ais es bei langsamerm Abbaufortschritt der Fali ist.
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A u f t r e t e n  von  R issen .
In Verbindung mit den Untersuchungen iiber die steilen 

Bewegungen des Hangenden und Liegenden wurden Beob- 
achtungen iiber das Auftreten von Rissen in den Dach- 
schichten vorgenommen. Es stellte sich heraus, dafi zwei 
verschiedene Arten von Rissen vorhanden sind, und zwar 
kleinere (planes of weakness), die schon S p a c k e l e r *  
erwahnt hat, und grofiere Hauptrisse. Die kleinen Risse 
sind haarfeine Bruche, die iiber der Kohle in der Nahe

Abb. 5. Richtung der feinen Risse in einem fallenden 
Strebbau mit schrager StoBstellung.

des AbbaustoBes entstehen, wahrend sich die Hauptrisse 
uber der Kohienfront oder in geringer Entfernung davon 
uber dem Abbaurauni bilden. Die schwer zu erkennenden 
Haarrisse treten standig in fast regelmafiigen, aber nur ge- 
rmgen Abstanden voneinander auf, die Hauptrisse dagegen 
weniger regelmafiig und mit gróBern Zwischenraumen. 
An samtlichen untersuchten Stófien fallen die Hauptrisse 
nach dem Kohlenstofi hin ein und laufen parallel zum 
Abbaustofi, bei den Haarrissen andern sich Neigung und 
Richtung.

Die Winkel geben die Neigung der Risse 
zum Flózeinfallen an.

Abb. 6. Richtung der feinen Risse in einem fallenden 
Strebbau mit schrager StoBstellung.

Uber die Ausbildung der Risse sind besonders ein- 
gehende Beobachtungen angestellt worden, und zwar bei 

em fallenden StrebstoB in zuriickliegenden, im Versatz 
ausgesparten Strecken, die senkrecht zu den Abbaustrecken 
erliefen. Aufschlufi iiber die Ergebnisse geben die Abb. 5
11 o bei schrager, Abb. 7 bei streichender StoBstellung.

zum Flózeinfallen an. 
ob. 7. Richtung der feinen Risse in einem fallenden

— -  Strebbau mit streichender StoBstellung.
1 S p a c k e l e r ,  a. a. O.

Bei der schriigen yerlaufen die Risse in der Mitte des 
StoBes in derselben Richtung wie dieser, an den beiden 
Enden jedoch sehr verschieden. So biegt der Verlauf 
der Risse an dem StoBende. das unter spitzem Winkel in 
die unverritzte Kohle hineinragt, scharf ab, bis er mit 
der Kante des Abbaufeldes fast gleichgerichtet ist; an dem 
andern StoBende erfolgt eine gleichartige Richtungs- 
anderung, aber in einem erheblich flachern Bogen. Der 
im Streichen gefuhrte AbbaustoB weist dagegen in seiner 
ganzen Ausdehnung eine Richtung der Risse auf, die 
annahernd mit der Abbaufront iibereinstimmt. Aus der 
Anderung der Riflrjchtung nach Umstellung der Abbau- 
richtung geht hervor, dafi sich die Risse unabhangig von 
dem vorhandenen Schlechtenverlauf in der Kohle heraus- 
bilden; weder in den Dachschichten noch im Liegenden 
sind Schlechten beobachtet worden.

Bemerkenswert ist auch das Einfallen der Haarrisse, 
das bei schrager Stofianordnung stark wechselt. Am vor- 
springenden StoBende fallen die Risse mit etwa 45° nach 
dem Kohlenstofi hin ein. Nach der Mitte des StoBes zu 
andert sich die Neigung yollstandig und geht bis auf 21,5° 
nach der Versatzseite zeigend iiber. Am zuriickliegenden 
StoBende yerlauft das Einfallen bald nach der Kohlen-, 
bald nach der Versatzseite hin; es weicht aber nicht stark 
von der Senkrechten ab. Bei streichender StoBstellung 
fallen die Risse nur nach dem Kohlenstofi hin ein, jedoch 
auch hier wechselt die Neigung, die an den Stofienden am 
groBten ist.

In ahnlicher Weise wie beim fallenden Strebbau mit 
streichender StoBstellung yerlaufen die Risse in den 
schwebenden und streichenden Streben. Ihre Neigung weist 
manchmal nach dem Kohlenstofi und manchmal nach der 
Versatzseite hin, sie weicht aber nur unwesentlich von 
der Senkrechten ab. An allen Stofien ist beobachtet worden, 
daB die Risse nicht ununterbrochen durchsetzen, sondern 
mitunter auskeilen und an einer entfernten Stelle wieder 
auftauchen.

Die Wirkungen des yerschiedenen Verlaufes der feinen 
Risse machten sich deutlich am Ausbau der Strecken be- 
merkbar. Im fallend gefuhrten Betrieb war der Ausbau bei 
schrager StoBstellung im Bereich der beiden StoBenden, 
besonders im vorgesetzten Stofiteil, nur schwer zu unter- 
halten. Dies anderte sich nach der Umstellung des Abbau
stoBes auf streichende Richtung. Faulkner hat festgestellt, 
daB die StóBe der Strecken standig nachbróck.eln und der 
Versatz Iiings der Strecken auseinandergedriickt wird, 
wenn die Haarrisse mit der Streckenrichtung gleichlaufen.’ 
Kreuzen die Risse die Strecke, so sind derartige Mangel 
nicht zu beobachten.

Von der dargelegten Ausbildung der Haarrisse unter- 
scheidet sich das Verhalten der Hauptrisse. Sie fallen nur 
nach dem Kohlenstofi hin ein, weichen hierbei etwa unter 
Winkeln von 10-60° von der Lotrechten ab und andern 
ihre Richtung an den KohlensfoBenden nicht. An diesen 
Steilen sind sie jedoch weniger stark ausgepragt. Daher 
wird yermutet, daB sie uber der anstehenden Kohle aus
keilen. Sie decken sich zuweilen mit den Haarrissen, 
kreuzen sich jedoch auch nicht seiten damit.

Diese yerschiedenartige Ausbjldung der Haar- und der 
Hauptrisse fiihrt Faulkner auf die Auslósung des Druckes, 
der infolge der Gebirgsuberlagerung in den Dachschichten 
herrscht, und auf die Hebelwirkung der Schichten infolge 
ihrer Absenkung zuriick. Die erste Wirkung ruft die feinen, 
die zweite die groBen Risse hervor. Faulkner glaubt an- 
nehmen zu miissen, daB die Krafte der Oberlagerungs- 
belastung groBer ais die Hebelwirkungen sind. Die Haar
risse entstehen, sobald sich die Dachschichten iiber der 
Kohle kurz vor dem StoB unter dem Gewicht der dartiber- 
lagernden Schichten beim Durchbiegen etwas auflockern 
und setzen. Die Auflockerung kann so grofi sein, daB sich 
die Schichten nicht so stark, wie es erforderlich ware, zu 
biegen vermógen. Infolgedessen werden sie auf Scherung 
beansprucht und erhalten die ganz feinen Risse, die nicht 
durchgehen und daher auch nicht den Verband innerhalb 
der einzelnen Dachschichten zerstoren. Uber dem Kohlen-
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stoB horen diese kleinen Briichc auf, und der Druck aus der 
Hebelwirkung iiberwiegt. Je nach der Lage des Hebel- 
punktes im verfestigten Versatz seliafft dieser Druck im 
Arbeitsraum entweder neue, grofiere Risse oder er ver- 
stiirkt die bestehenden feinen Risse. Setzt sich die Aus- 
wirkung der Schichteniiberlagerung im offenen Strebrauni 
fort, dann mussen iiber diesem Raum ebenfalls aus- 
gepriigtere Risse auftreten.

Bergassessor F. O i es a, Aachen.

AusschuIJ fur B erg technik , W arm e- 
und K raftw irtsch aft fiir den n iederrhein isch- 

w estfalischen  S te inkoh lenbergbau .
In der 88. Sitzung des Ausschusses, die gemeinsam mit 

einer Sitzung des Fachnormenausschusses fiir Bergbau am

26. Februar unter dem Vorsitz von Bergwerksdirektor Dr.- 
Ing. R o e l e n  im Gebaude des Kohlen-Syndikats in Essen 
stattfand, wurden folgende Vortrage gehalten. Dipl.-Ing. 
D r.Sehl o b a c h ,  Essen : D i e H e r s t e l l u n g , G u t e p r i i f u n g  
u n d  b e t r i e b s m a B i g e  B e h a n d l u n g  von  G u m m i -  
f ó r d e r b a n d e r n ;  Dr.-Ing. L u d w i g ,  Hamborn: N e u e r e  
E r f a h r u n g e n  i m B e t r i e b e  mi t  F o r d e r b i i n d e r n  
u n t e r t a g e  a u f  d e n  S c h a c h t a n l a  g e n  d e r  B e r g b a u -  
g r u p p e  H a m b o r n ;  Betriebsdirektor Bergassessor E i s e n -  
m e n g e r ,  Bochum: B e t r i e b  u n d  U b e r w a c h u n g  von  
G u m m i f ó r d e r b a n d e r n  u n t e r t a g e  a u f  e i n e r  Z e c h e  
d e s  R u h r b e z i r k s .

Die Vortrage werden hier demnachst zum Abdruck 
gelangen.

W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Deutschlands Gewinnung an Eisen und Stahl im Dezember 1931.

Roheisen Rohstahl Walzwerkserzeugnisse1 ■ cTJ OJ

Zeit Deutschland davon Rheinland- 
W estfalen Deutschland davon Rheinland- 

W estfalen Deutschland davon Rheinland- 
W estfalen

Ir,
■s-°J

insges. arbeits-
(aglich insges. arbeifs-

tSglich insges. arbeits-
taglich insges. arbeits- 

ta gflich insges. arbeits-
taglich insges. arbeits-

Uiglich

_ .o H 
.n c£ OJ
N-C-g

CQ =t t t t t t t t t t t t
1930 . . . . 9 694 509 7 858 908 11 538 624 9 324 034 9 071 830 7 053 299
M onatsdurchschn. 807 876 26 560 654 909 21 531 961 552 38 081 777 003 30 772 755 986 29 940 587 775 23 278 79
1931: Jan. . . 603 104 19 455 515 701 16 636 773 578 29 753 648 999 24 962 599 684 23 065 482 148 18 544 61

Febr. . 520 176 18 578 455 435 16 266 764 208 31 842 626 502 26104 592 968 24 707 474 199 19 758 53
Marz . 561 310 18 107 482 711 15 571 813 171 31 276 663 564 25 522 649 924 24 997 507 480 19 518 56
April . 529 191 17 640 443 344 14 778 741 119 30 880 604 317 25180 597 382 24 891 466 045 19419 58
Mai . . 554 648 17 892 465 690 15 022 746 301 31 096 605 339 25 222 562 996 23 458 432 973 18 041 59
Juni . . 575 477 19 183 475 354 15 845 778 908 29 958 630 356 24 244 617819 23 762 480 215 18 470 61
Juli . . 569 201 18 361 466 252 15 040 803 897 29 774 641 655 23 765 648414 24 015 491 652 18 209 59
Aug. . 499 098 16100 413 383 13 335 689 926 26 536 550 936 21 190 544 172 20 930 417 827 16 070 56
Sept. . 438 154 14 605 368 622 12 287 591 815 22 762 468 845 18 032 498 736 19 182 391 144 15 044 49
Okt. . . 433 911 13 997 368 918 11 901 603 035 22 335 491 430 18 201 503 538 18 650 404 975 14 999 47
Nov.. . 426 370 14 212 359 932 11 998 546 890 22 787 438 519 18 272 416 268 17 345 326 976 13 624 47
D ez . . . 352 408 11 368 282 861 9 125 438 402 17 536 350 189 14 008 351 869 14 075 268 811 10 752 46

Jan.-Dez. 6 063 048 5 098 203 8 291 250: . 6 720 651 6 583 770 5 144 445
M onatsdurchschn. 505 254 16611 424 850 13 968 690 938:27 184 560 054 22 035 548 648 21 586 428 704 16 867

1 Einschl. H albzeug zum Absatz bestimmt.

Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten  
im F ebruar  1932.

Monats
durch
schnitt

bzw.
Monat

1929. . . 
1930 . . .
1931: Jan. 

Febr. 
April 
Juli 
Okt. 
Dez.

D urchschnitt 
1931 . . .

1932: Jan. 
Febr.

E to
Gco ajW _Q

o -

153,80
147,32
140.40 
I38,S0 
137,20
137.40 
133,10
130.40

135,91
124,50
122,30

~  MC c5 = °  
« “5 ̂

160,83
151,95
142,60
140,50
138,70
138,80
133,40
130,10

136,97
125,20

bo=
3

UJ

154,53
142,92
133,50
131,00
129,20
130.40
123.40 
119,90

127,55
116,10
113,90

G
3G.co

126,18
129,06
131.80
131.80
131.60
131.60
131.60
131.60

131,65
121.50
121.50

■O M G C 
3  3

5 u3  3N  5j
'3 ~S 
I m

151,07
151,86
150.40
150.40 
149,30 
146,00
148.80
148.80

148,14
140,40
137,00

bac
3

•o

CQ

171,83
163,48
146,40
144,70
141,60
138,90
134,20
129,10

138,58
123,90
120,20

•c
*- Ł! l.
a . s |
E i. u 
05 •3’'  Vca

191,85
192,75
187.30 
186,70 
185,10
184.30
182.50
180.50

184,16
171,10
167,30

Der Reichsindex fiir die Lebenshaltungskosten ist nach 
Feststellungen des Statistischen Reichsamts im Berichts- 
monat um weitere 1,8% auf 122,3 zuriickgegangen. Dem 
hochsten Stand im Marz 1929 gegeniiber liegt die jetzige 
Indexziffer um nicht weniger ais 21,85% tiefer. Die Er- 
nahrungskosten gingen in der gleichen Zeit um 28,5%, die 
Bekleidungskosten sogar um 30,36% zuriick, dagegen gaben

die Kosten fur Heizung und Beleuchtung nur um 10,16%, 
die Kosten fiir den sonstigen Bedarf einschlieBlich Verkehr 
um 12,59% nach.

Der S teinkohlenbergbau Niederschlesiens 
im November 1931l.

Zeit

Kohlen
fórderung 

1 arbeits- 
msges. | taglich

Koks-
erzeu-
gung

PreB-
kohlen-

her-
stellung

Durc
angeleg

Stein-
kohlen-
gruben

lischni 
te Arb

Koke
reien

tlich 
eiter in

PreB-
kohlen-
werken1000 t

1930 . . . . 5744 \ , 1050 118
M onats 19 J.24 863 1023 83

durchschnitt 479 J 88 10
1931: Jan. 466 18 73 13 22 410 849 115

Febr. 376 16 65 10 20 154 724 75
Marz 417 16 69 6 20 102 705 39
April 371 15 64 5 20 035 694 43
Mai 340 14 63 5 19 954 681 40
Juni 360 14 63 4 19 432 589 39
Juli 356 13 65 6 19195 591 42
Aug. 360 14 64 5 18 883 579 45
Sept. 368 14 63 6 17 607 578 44
Okt. 396 15 66 6 16 926 560 39
Nov. 366 15 63 5 16 966 545 35

Jan.-Nov. 4177 1 , , . 716 71
M onats ■ 15 19 242 645 51

durchschnitt 380 J 65 6 /
1 Nach Angaben des Vereins fiir d ie bergbaulichen Interessen N ieder

schlesiens, W aldenburg-A ltw asser.
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Nove
Kohle

t

mber
Koks

t

Jan.-
Kohle

t

Nov.
Koks

t
Gesamtabsatz (ohne 

Selbstverbrauch und
D e p u ta te ) .....................

davon
innerhalb Deutschlands . 
nach dem Ausland . . .

355 108

320 122 
34 986

56 108

41 281 
14 827

3698307

3383410
314897

762 958

595 855 
167103

Der Steinkohlenbergbau Oberschlesiens 
im Dezember 1931 >.

Kohlen-
fOrderunc' Koks- PreB- Belegschaft

Zeit insges. 1 arbeits- 
1 taglich gung her

stellung
Stein-

kohlen- Kokę
reien

PreB-

1000 t gruben werke

1930. . . . 
Monats

durchschnitt

17 961 
1 497 j 60

1370
114

272
23

J-48 904 1559 190

1931: Jan. 1 536 61 99 25 46 030 ino 208Febr. 1 370 60 93 21 45 562 11?8 205Marz 1 491 57 96 20 44 672 1103 180April 1 335 56 84 18 43 653 1065 180Mai 1 244 52 80 17 43 189 998 170Juni 1 258 51 77 19 42 808 995 179Juli 1 390 51 84 24 42 504 977 182Aug. 1 302 50 72 24 42 243 877 190Sept. 1500 58 73 29 41 966 913 207Okt. 1 624 60 84 31 42 068 905 220Nov. 1 470 61 77 26 42167 918 220Dez. 1 271 55 77 24 42 134 898 215
Jan.-Dez.

Monats
durchschnitt

16 792 

1 399
( 56

996

83

279

23
43 250 992 196

Dezember
Kohle

t
Koks

t
Oesamtabsatz (ohne 
Selbstverbrauch und
D e p u t a t e ) ....................

davon  
innerhalb O b ers ch le s .  
nach dem i ibrigen  
Deutschland . . . .  

nach dem Ausland  . .
und zwar nach 

' oln.-Obersc/ilesien .
O s ie r r e ic h ...............
<jer Tschechoslowakei
vngarn ....................
den Mrigen Lańdern

u - J  N?cl1 Angaben des Oberschlesisclien Bcrg- 
erei,|s in Oleiwitz.

nh ^ “rc^schn*ttsI5hne je Schicht im polnisch- 
----^yhlesischen Steinkohlenbergbau (in Goldmark).

Jan.-Dez.
Kohle

t
Koks

t

116 505 79 339 15 513 463 969 386

330 525 19 583 4 330 559 175 763

684 870 
101 110

43 083 
16 673

9 964 561 
1 218 343

613107 
180 516

33219 
57607 

200 
10 084

4084
5585
1708
1770
3526

313379 
670319 
33107 

201538

29591
73095
18000
14014
45816

und Huttcnm2nnischen

Zeit
Kohien- und 

Gesteinshauer
Lei-

stungs-
lohn1

6,08
6,02
5.97
5.98 
5,89 
5,84 
5,91 
5,93
5.96 
6,01 
5,95
5.98
5.97

Gesamt-
belegschaft

Bar-
ver-

d ienst1

1 Gesamt- 
ein- 

jkommen,

Lei-
stungs-

lohn1

Bar-
ver-

d ienst1

Gesamt-
ein-

kommen1

6 ,4 6 6 ,81 4 ,3 9 4 ,6 8 4 ,9 4
6 ,3 9 6 ,8 2 4 ,3 9 4 ,6 8 4 ,9 8
6 ,3 6 6 ,7 3 4 ,3 8 4 ,6 8 4 ,9 5
6 ,3 6 6 ,7 8 4 ,3 7 4 ,6 6 4 ,9 7
6 ,2 8 6 ,6 2 4 ,3 5 4 ,6 4 4 ,91
6 ,2 4 6 ,5 5 4 ,3 3 4 ,6 5 4 ,8 9
6 ,31 6 ,6 0 4 ,3 6 4 ,6 7 4,91
6,31 6 ,6 2 4 ,3 6 4 ,6 6 4,91
6 ,3 5 6 ,6 5 4 ,3 8 4 ,6 9 4,91
6 ,4 0 6 ,7 2 4 ,3 7 4 ,6 7 4 ,9 2
6 ,3 4 6 ,6 7 4 ,3 6 4 ,6 4 4 ,8 9
6 ,3 6 6 ,7 5 4 ,3 7 4 ,6 6 4 ,9 6
6 ,3 6 6 ,8 7 4 ,3 7 4 ,6 8 5 ,0 6

Gewinnung und Belegschaft im Aachener S teinkohlen- 
________  bergbau im Dezember 1931 >.

Zeit

btJogeo li ,V r tUn®'S*0.*ln unt* c*cr B arverdienst sind auf 
’ u 6samteinkommen jedoch auf 1 vergutete

1 verfahrene Schicht 
Schicht.

1930 . . . . 
M onats

durchschnitt

1931: Jan. 
Febr. 
Marz 
April 
Mai 
Juni  
Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez.

Jan.-Dez.
M onats

durchschnitt

Kohlenfórderung;
insges. 

t

arbeits-
taglich

t

6 720 647
560 054
588 129 
528 557 
593 291 
572 670 
552 619 
568 777 
619 382 
598 531 
615418 
652 883 
615 623 
587 647

7 093 527 

591 127

22742

23377
22917
23291
22906
23026
22751
22940
23020
23670
24181
25651
23506

>23435

Koks-
erzeugung

t

1 268 774
105 731
99 003 
96 238 

110 353 
99 675 

102 595 
99 064 

104 055 
100127 
99 535 

104 551
109 603
110 201

PreB-
kohlen-

herstellung

1 235 000

248 714 
20 726
23 359
23 818
24 423 
16 671 
23 492 
30 396 
28 429 
20 183 
30 493 
38 536 
37 274 
27 744

324 818

102 917 27 068

Belegschaft
(angelegte
A rbeiter)

26 813

27 073 
26 953 
26 745 
26 741 
26 669 
26 613 
26 406 
26 361 
26 268 
26 372 
26 600 
26 641

26 620

1 N ach Angaben des Vereins fiir die berg- und hOttenmannischen 
Interessen im A achener Bezirk, Aachen.

Londoner Preisnotierungen fur Nebenerzeugnisse’.
Das Geschaft auf dem Markt fur T e e r e r z e u g n i s s e  

war in der Berichtswoche bei fester Preislage ziemlich ein- 
geschrankt. Krist. Karbolsaure stieg im Preise. Pech war 
knapp und gut gefragt; die Preise sind jedoch der Nach
frage nicht angepaBt. Das Teergeschaft war lebhaft, auch 
Benzol und Toluol blieben behauptet. Naphtha blieb un- 
verandert.

Nebenerzeugnjs In der Woche endigend am 
26. Februar | 4. Marz

3 / -  

/(>'/*

s
1/4
1/11

I
1/9

2/11

/6'/2

T
n  iy*
/5‘A
80/—
75/—
27/6

!
7 £

Benzol (Standardpreis) . I Gall.
R e i n b e n z o l ..................... i
R e in to lu o l ..................... .... ] ”
Karbolsaure, roh 60%  . 1 ”
_ » krist. . . .  1 Ib.
Solventnaphtha I, ger.,
0 ? ste n ............................. l Gall.
Solventnaphtha I, ger.,

W e s t e n ......................... i
R o h n a p h t h a ..................... i ”
K r e o s o t ............................. i ”
Pech, fob Ostkiiste . . .  1 l ”t 

„ fas Westkiiste . . I „
Teer ................................. j
Schwefelsaures Ammo-

niak, 20,6% Stickstoff 1 „

In s c h w e f e l s a u e r m  A m m o n i a k  blieb das Inland- 
geschaft ziemlich ruhig. Audi das Ausfuhrgeschaft war 
unbefriedigend.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 4. Marz 1932 endigenden Woche2.

1. K o h l e n m a r k ł  (Bórse zu Ńewcastle-on-Tyne). Die 
Berichtswoche brachte im Kohlengeschiift bemerkenswerte 
Ereignisse; wenn auch zahlreiche Nachfragen auf dem 
Kohlenmarkt vorlagen, wurden dennoch kaum Auftraee 

'&>•. Die Lagę des Sichtgeschafts war nicht 
besser. Nahere Einzelheiten iiber die Verteilung des Auf- 
trags der danischen Staatseisenbahnen sind bisher nicht 
bekanntgeworden; man nimmt jedoch allgemein an, daB 
purham-Kessdkohle mit ungefahr 100000 t  an dem Auftrajj 
betedigt ist. .Der Zuteilung der Auftriige der schwedischen 
und belgischen Staatseisenbahnen sieht man mit groBtem 
Interesse entgegen. Bemerkenswert ist, dafi in der Berichts- 
woche auf dem Kohlenmarkt eine Nachfrage von Athen vor- 

1 Nach Colliery G uardian vom 4. Marz 1932, S. 467.
3 Nach Colliery G uardian vom 4. M arz 1932, S. 463 und 484.
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lag; die dortigen Verbraucher hatten bisher nur tiirkische 
und russische Kohle bezogen. Ein diinischer Oaskonzern 
holte Angebote fiir 12000 t bester Kohle, verschiffbar in 
sechs Monatsladungen, ein. Ein spaterer Bericht besagt, 
daB heimische Erzeuger sich um einen Auftrag der Gas- 
werke von Slite in Hohe von 5000 t  bemiihen. Die Ein- 
schrankung der englischen Kohleneinfuhr in Deutschland 
blieb nicht ohne Wirkung und diirfte einigen Handlem 
groBe Schwierigkeiten bereiten. Der erhóhte Zoll fiir ein- 
gefiihrte Kohle in Spanien ist ein weiteres Hindernis fiir die 
Entwicklung des Geschafts. Bisher hat sich die Aufhebung 
des franzosischen Sonderzolls fiir hritische Kohle nur wenig 
ausgewirkt. Die Hauptschwierigkeiten, die allgemeinen 
Einfuhrbeschrankungen, bleiben weiterhin bestehen. Am 
besten war in der Berichtswoche das Geschaft in bester 
Bunkerkohle, das sich lebhaft gestaltete; es bestehen auch 
Aussichten fiir eine weiterhin verstarkte Nachfrage der aus- 
wiirtigen Kohlenstationen. Koksniisse waren in der letzten 
Woche bestandig bei weitern Nachfragen aus Nordamerika.

Meldungen zufolge sollen auch die Aussichten fiir Durhamer 
Kokskohle dort sehr gut sein. Bisher sind aber noch keine 
endgiiltigen Geschiifte mit amerikanischen Kiiufern getatigt 
worden. Beste Kesselkohle und beste Gaskohle waren ruhig 
bei Mindestpreisen. Wie weiter berichtet wird, sollen die 
Aussichten fiir Northumberland fiir die niichsten Wochen 
etwas besser sein ais die fiir Durham. Siimtliche Kohlen- 
sorten blieben gegen die Vor\voche im Preise unverandert.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Wahrend sich der Cardiff-Charter- 
markt in der Berichtswoche kaum anderte, zeigte das Tyne- 
Geschaft eine erhebliche Besserung bei Abschliissen auf 
langere Dauer. Die Schiffseigner verhalten sich sehr zuriick- 
haltend, der Schiffsraum ist ziemlich knapp. Das west- 
italienische Geschaft war gegen Ende der Woche besonders 
fest, die Frachtsiitze sind im Laufe des Monats um 1 s 
gestiegen. Die Kohlenstationen zeigten eine feste Haltung, 
ebenso der Kustenhandel und die nordeuropiiischen Hafen. 
Angelegt wurden fiir Cardiff-Genua 6/5‘/s s, -Le Havre 3/9 s; 
und fiir Tyne-Hamburg/Elbe 3/Qi/ą s.

FSrderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

V orlaufige Zahlen. — 2 Kipper- und K ranverladungen.

PreB-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand Wasser- 
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

1 J
Tag

Kohlen-
forderung

t

Koks-
er-

zeugung

t

zu d
Zechen, Kokere 
kohlenwerken de 
(W agen auf 10 

zuriickgc 
rechtzeitig 

gesteilt

en
en und PreB* 
s Ruhrbezirks 
Ladegewicht 

fulirt)

gefehlt

Duisburg-
R uhro rte r2

t

Kanal- 
Zechen- 

H a f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t

Febr. 28. Sonntag |  87 993
__ 1 397 __ — __ — —

1,10
1,08

1 29. 255 343 6 675 15 208 — 19 942 45 368 14 791 80101
i Marz 1. 189 802 43 002 8 901 15 540 — 17 875 12 561 3 432 33 868
M 2. 246967 42 657 9 885 16 047 — 16 098 18 031 7 226 41 355 1,05

3. 223 633 43 016 9 033 15 147 — 17 477 19 875 10 105 47 457 1,01
4. 228 981 43 499 9913 15 592 — 17 828 19 799 10013 47 640 1,02

i i i 5. 188 023 41 040 7 576 14 323 — 15 423 23 020 4 334 42 777 0,99

zus. 1 332 749 301 207 51 983 93 254 — 104 643 138 654 49 901 293 198
i] if. arbeitstagl. 222 125 43 030 8 664 15 542 _ 17 441 23 109 8 317 48 866

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

bekanntgem acht im Patentblatt vom 25. Februar 1932.
5b. 1207130. Siemens-Schuckertwerke A.G., Berlin- 

Siemensstadt. Einsatzstiick fur Gesteindrehbohrer. 14.1.31.
5b. 1207451. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft,

Liibeck. Abraumgewinnungs- und Forderanlage. 13.1.32.
5b. 1207483. Deprag PreBluftmaschinen G. m. b. H., 

Amberg (Oberpfalz). SpiiWorrichtung fiir PreBluftbohr- 
hammer. 3.2.32.

5b. 1207487. Firma Heinr. Korfmann jr., Witten (Ruhr). 
Sicherung fiir Uberwurfkappen an Abbauhammern. 4.2.32.

5d. 1207134. Ruhr-A.G. fiir Finanz- und Treuhand-
geschafte, Essen. Verzugstoff. 30.5.31.

5d. 1207433. Pfingstmann-Werke A.G., Recklinghausen- 
Siid. Radgestell fiir Fórderwagen. 16.6.31.

35a. 1207133. August Niechziol, Neudorf (Kreis Katto- 
witz). Sicherungseinrichtung fiir Forderschalen. 24. 4. 31.

81 e. 1207031, 1207484 und 1207485. Gesellschaft fur 
Forderanlagen Ernst Heckel m. b. H., Saarbrucken. Gurt- 
forderer fiir den Untertagebetrieb bzw. Verbindungs- 
vorrichtung fur die Einzelteile von Gurtforderergeriisten 
bzw. Befestigungsvorrichtung fiir Gurttragrollen. 3.2.32.

Patent-Anmeldungen,
die vom 25. Februar 1932 an zwei Monate lang in der Auslegehalie 

des Reichspatentam tes ausliegen.
5c, 2. D.55804. Heinrich Dehottay, Malmedy (Belgien). 

Gefrierverfahren unter Verwendung von fliissiger Kohlen- 
saure. 26.5.28. Belgien 21. 3. 28.

5c, S. D. 59016. Heinrich Droste, Hamm (Westf.). Bau- 
kórper zum Ausbau von Schachten und Strecken. 13.8.29.

5c, 8. T. 148.30. Alfred Thiemann, Dortmund. Schacht- 
auskleidung. 7.11. 30.

5c, 9. D. 9.30. Adolf Dietze, Castrop-Rauxel. Ver- 
bindungsmuffe fiir die unter Zwischenschaltung einer nach- 
giebigen Einlage zusammenstoBenden Ausbauglieder eines 
eisernen Grubenausbaues. Zus. z. Anm. D. 58313. 30.7.29.

lOa, 14. 0.18670. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Vorrichtung zum  Verdichten von K ohlenkuchen. 
5.12. 29.

lOa, 16. St. 46208. Firma Carl Still, R ecklinghausen  
(Westf.). Koksausdriickmaschine mit T ra g ro lle n u n te r-  
stutzung fiir die Ausdriickstange. 1. 8. 29.

lOa, 31. 1.301.30. I. G. Farbenindustrie A.G., F ran k fu rt 
(M ain ). Verfahren zum  Fordern u n d  Erhitzen fester Stoffe.
2. 4. 30.

81 e, 9. A.377.30. Dr.-Ing^eh. Heinrich Aumund, Berlin- 
Zehlendorf. Antrieb fur Flachseile und Gurte, b eso n d ers  
Forderbander. Zus. z. Pat. 497310. 7.6.30.

81 e, 22. L. 79286. G. F. Lieder G. m. b. H., W urzen 
(Sachsen). Kette fiir Schleppfórderer. 8.9.31.

81 e, 42. R. 78281. Dipl.-Ing. Peter Róllgen, Briihl 
(Bezirk Koln). Bei Kettenbruch selbsttatig wirkende Fang- 
vorrichtung fiir den abwarts gehenden Strang von ena- 
losen Forderketten mit Hilfe eines Fanghebels. 1.6.29.

81 e, 92. M.79.30. Humboldt-Deutzmotoren A.G.,
Kalk. Steuerung fiir Kreiselwipper mit Vorbremse. 10.2.3U-

81 e, 96. P. 62611. I. Pohlig A.G., K oln -Z o lls to ck . Ver- 
fahren zum Uberladen v o n  Schuttgut aus E isen b ah n w ag en
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oder Gefafien auf ein Weiterleitungsmittel, z. B. ein Fórder- 
band. 17.3.31.

81 e, 108. H. 119538. Hallesche Pfannerschaft, Abteilung 
der Mansfeld A.G. fiir Bergbau und Hiittenbetrieb, Halle 
(Saale). Verfahren zum Verladen von Briketten. 14.12.28.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem acht worden 
ist, I3uf! die funfjkhrige Frist, innerhalb dereń eine N ichtigkeitsklagc gegen 

das Patent erhoben w erden kann.)

5b (20). 545 089, vom 4.10.28. Erteilung bekannt
gemacht ani 11.2.32. S i e m e n s - S c h u c k e r t w e r k e  A.O. 
in B e r l i n - S i e me n s s t a d t .  Spannkopf fiir Gesteinbohr- 
maschinen.

In Aussparungen des am Ende der hoblen Bobrspindel 
der Maschine angeordneten Spannkopfes sind selbst- 
sperrende Hebel eingesetzt, welche die in dem Spannkopf 
angeordneten Klemmbacken gegen die in der Bohrspindel 
sitzende Bohrstange pressen.

5c (9). 544496, vom 13.12.27. Erteilung bekannt
gemacht am 4.2.32. Dr.-Ing. Ka r l  K a b e l a ć  in K a r l s b a d  
und Fr a nz  S c h m i e d  in T e p l i t z - S c h ó n a u .  Verzug fiir 
ringfórmigen Grubenausbau.

Der Verzug besteht aus auf ringfórmige Tragkórper 
aufgelegten Verzugspfahlen von einem bogen- oder rine- 
formigen Querschnitt, die so dicht aneinanderliegen daB 
sie bei ihrer Formanderung durch den Oebirgsdruck fest 
aneinandergepreBt werden.

5d (9). 544277, vom 19.12.30. Erteilung bekannt
gemacht am 28.1.32. M a s c h i n e n f a b r i k  H a r t m a n n  A.O, 
in O f f e n b a c h  (Main). Verwendung der Grubenwa^en zur 
Słaubbeseitigung.

u ui“ fDde?1 K,asfen des Gmbenwagens ist ein luftdicht 
abschliefiender hohler Deckel leicht lósbar befestigt. Der 
Ueckel hat an einer Seite einen sich iiber seine ganze 
Lange erstreckenden, in den Wagenkasten miindenden 
Kanał, der mit einem Saugstutzen in Verbindung steht. 
Der Hohlraum des Deckels ist nach unten durch ein z B 
durch ein Drahtsieb abgestutztes Filtertuch abgeschlossen' 
In den Hohlraum miindet ein Saugstutzen. Wird an diesen 
eine Saugleitung angeschlossen und der andere Saugstutzen 
mit einer Saugduse yerbunden, so wird das Staubluft- 
gemisch durch den Wagenkasten gegen das Filtertuch ge- 
saugt. Der Staub setzt sich in dem Wagenkasten ab, und 
die Luft  tritt durch den Hohlraum des Deckels in die 
Saugleitung. Fur das Filtertuch kann eine Abklopfvor- 
nchtung yorgesehen werden.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine Erklarung der Abkurzmtgen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27-30 veróffentticht. * bedeutet Text- oder Tafetabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.
Gon s i d e r a t i o n s g e n e r a l e s  s u r  l e s  r e s u l t a t s  

a? V , de  l ’ e t u d e  d e s  c o n s t i t u a n t s  de  la h o u i l l e  
d j  P r o P r >e tes .  Von Legraye. Rev. univ. min.

rflm r ł u  ,,2.'^2'. S' E i f t e i l u n g  der Kohlen nach 
aemuehalt an fliichtigen Bestandteilen. Die Kohlenbestand- 
leile und ihr EinfluB auf die Eigenschaften einer Kohle. 
Benennung der Kohlensorten.

Die B e d e u t u n g  d e r  p r a k t i s c h e n  L a g e r s t a t t e n -  
H c i * n Von Kiihneweg. Metali Erz. Bd. 29. 1932. 
fn i, Z7- Einschatzung des Wertes der Lagerstatten- 
rorschung Untersuchung der oberschlesischen Bleizink- 
erzlagerstatte ais praktisches Beispiel.
m  ? 0 nl,e r e 1 a t i o n s o f  o r e  d e p o s i t s  t o  f o l d e d  
ń  ę ™ i u ewhouse' Trans. A. I. M. E. General Volume. 

ihrJ' d' . /  ■ Untersuchungen mineralisierter Zonen in
r tieziehung zur Gebirgsfaltung. Beispiele. Aussprache.

'lf3i , ^ i ^ e i ^ e n e r z  u n d  R a s e n e i s e n e r z .  Von Krusch. 
Aufi ,lsen‘ Bd. 52. 18.2.32. S. 170. Kennzeichnung des 
scheidung Un<̂  ^  ^ n*s ê*lunS- Richtlinien fiir die Unter-

d i e  E n t s t e h u n g  u n d  d a s  A u f t r e t e n  de s  
cnL .S l n d e r  N o r d d e u t s c h e n  T i e f e b e n e .  Von 
Erfirł ‘ Intern- Bergwirtsch. Bd. 25. 15.2.32. S. 18/21. 
dpr rr«rl| n®'-de,s UrsPrungs der Erdólvorkommen im Rahmen 

geologischen Entwicklungsgeschichte des Gebietes.
T h e g e n e s i s  a n d  m e t a l l u r g y  o f  C o r n w a l lO r p c . o u u  m c i d i i u i  ^  j  u i  u  r  n  w  d i

S n  Dayison. Engg. Min. J. Bd. 133. 1932. H. 2 
(jer g rz'e Ueologisches Bild der Erzgange. Beschreibung

M pBar i t e  '.n K a l i f o r n i a .  Von Bradley. Trans. A. I. 
Verhra,r^uneraiY°*ume' 1^3*- S. 170/6. Vorkommen und 
kommpn Schwerspat in den Vereinigten Staaten. Vor- 

und Gewinnungsbetriebe in Kalifornien.
P ćn i g i t e s  s t a n n i f e r e s  d u  n o r d - o u e s t  d e  la
Carriere^Rri HbĆ/ n l q u  e- Von NeSre- (Forts.) Mines 
"mineralnóieM? w H. 112. S. 5/14. Geologische und
Salami, , ,  rkommen von Zinnerzen in der Provinz 

ka. AufschluBarbeiten. Analysen. (Forts. f.)

T Bergwesen.
Col umh- ^  w*v 0 r ’.^ 0 m 0 nd 0 co  e m e r a l d  m i n e s  of  
^31- S 2na >'«*n ^ a‘n' er- Trans. A. I.M. E. General Volume. 
-— W o  . Vorkommen, Entstehungsweise und Ge-

sind voaV > rlf * J f^ uc*rte A bzuge d e r Zeitschriftensehau fur Karteizwecke 
i'ur da, *)ei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 Ji

’eljahr zu beziehen.

bergbaif  ^  Smaragde' AI1gemeines uber den Smaragd-

A b o r e h o l e  c a m e r a .  Von Low und Kelly. Min 
M e t a l l u r g y  Bd. 13. 1932. H.302. S.81/3*. Beschreibung 
einer Bohrlochkamera. Arbeitsweise. Aufnahmen und ihre 
Auswertung. Anwendungsbereich.
■ *. M * " e;  s0h a f f e q u i p m e n t .  II. Von Eaton. Engg. 
Min. j .  Bd. 133. 1932. H. 2. S.84/8*. Fórderkórbe, Roh?- 
leitungen. Fahrtrumm. Holzausbau der Schachte. Beton 
und Eisen beim Schachtausbau.

B e t r i e b s z u s a m m e n f a s s u n g  in s t e i l g e l a g e r t e n  
?  C rf k ^ ] e n f 1 o z e n. Von Walther und Wohlfahrt. 

Gluckauf. Bd. 68. 27. 2. 32. S. 201/7*. Versuche mit yer
schiedenen Abbauverfahren. Betriebsreglung und Wirt- 
schafthchkeitsberechnung beim Einstreckenyerfahren.

A p p l i c a t i o n  o f  t h e  w i r e  s a w  i n  m a r b l e  
Trans-A-I.M.E. General VoIume. 

a u ć-  ̂ • Erlauterung der Gewinnung grofier Blócke 
durch Sagen mit endlosem Draht. Kosten. Aussprache.

w L h e i S(Tr a p 5 r I o a d e r  ' n  S c o t t i s h  c o l l i e r i e s .  
Von Masterton. Coli. Guard. Bd. 144. 19.2.32. S. 347/51* 
Antriebsmotor und Getriebe. Das Schrappergefafi und 
f eine. , Fkuhruutlg.' Arbeitsyerfahren. Besondere Mafinahmen 
fórderungU ^  Verwendung der Schrapper-

^  S i m u l t a n e o u s  s h o t - f i r i n g .  Von Statham Iron 
Coal Tr. Rev. Bd. 124. 19.2.32. S. 320. W iedergabe 'e iner  
Aussprache zu dem Vortrag von Statham.

S u p p o r t  o f  j u n c t i o n s  b y  s t e e l  a r c h e s  Vnn 
Fowkes. I ro n C o a iT r .  Rev. Bd. 124. 19 .2.32. S *316^7 
Wiedergabe einer Aussprache zu dem Vortrag von Fowkes!
. . .  S a n d - f i l l i n g  m e t h o d s  a t  H o d b a r r o w  ( h e ma -  
t i  t e) m i n e s ,  S o u t h C u m b e r l a n d .  Von Jones Iron 
CoaJTr.Rey. Bd.124. 19.2.32. S. 309/10’. Plan der Eisen- 
erzlagerstatte. Deckgebirgsschichten. Anwendungweise des 
Spulyersatzes. Anlagen ubertage. (Forts. f.)

D„hMr S Da g ^ ! 4 d ? m i n e s  e n  d u r a l u m i n .  Von 
Pubellier. Rev md. min 15.2.32. H . 268. Teil 1. S. 75/85*. 
Mechanische Eigenschaften von Duralumin. Gleichzeitige 
Verwendung von Duralumin und Stahl. Die Bauweise in 
Duraiumin. Vorteile Beschreibung eines in Duralumin 
ausgefuhrten Forderkorbes.

L es  a 11 el a g e s de  c a g e s .  Von Lahoussay Rev ind 
min. Jo.2. 32. H.268. Teil 1. S .65/74*. Bruche des Żwischen- 
geschirrs bei Forderkorben. Beobachtungen. Wahl des 
Werkstoffes Mechanische Eigenschaften der yerwandten 
Stahlsorten. Thermische Behandlung des Stahls
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H a u p t s t r e c k e n f ó r d e r u n g  d u r c h  D r u c k l u f t -  
l o k o m o t i v e n .  Von Wimmelmann. (Forts.) Bergbau. 
Bd. 45. 18.2,32. S.51/4*. Lokomotivwerkstatten untertage. 
Stellwerkanlagen. Selbsttatige Weichen- und Signalstell- 
vorrichtung. (Forts. f.)

L ’i n f l u e n c e  d e s  s t a t i o n s  d ’e s s a i s  s u r l ’e x p l o i -  
t a t i o n  d e s  m i n e s .  Von Breyre. Rev. univ. min. met. 
Bd. 75. 15.2.32. S. 127/35. Die Bedeutung der Versuchs- 
strecken fiir den Bergbau. Zusammensetzung und Ver- 
wendungsweise der Sprengstoffe. Grubenbeleuchtung. Elek
trische Einrichtungen. Gefahren von Funken. Forderseile.

G r u b e g a s s e k s p l o s j o n e r  i V i n o r e n  s o l v g r u b e r .  
Kjemi Bergvesen. Bd. 12. 1932. H. 1. S. 8/12*. Bericht iiber 
eine Grubengasexplosion auf der unweit Kongsberg ge- 
legenen Neuen-Segen-Gottes-Grube. Herkunft der Gase. 
Allgemeines iiber Grubengas.

S t r e t c h e r s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  r a i s i n g  o r  
l o w e r i n g  o f  i n j u r e d  m e n  in s m a l i  c a g e s  o r  
c a r r i a g e s .  Von Davidson. Coli. Guard. Bd.144. 19.2.32. 
S. 355/6*. Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 19. 2. 32. S. 322*. 
Altere Bauarten zusammenklappbarer Tragbahren. Neue 
Bauweisen und dereń Vorteile.

N o t e  s u r  le c a l i b r a g e  p a r  t a m i s a g e  d e s  ma -  
t i e r e s  m i n e r a l e s  g r e n u e s .  £  t u d e de  q u e  1 q u e s  a p p a -  
r e i l s  c r i b l e u r s  m o d e r n e s .  Von Pirlot. Rev. univ. min. 
met. Bd. 75. 15.2.32. S. 136/90*. Mathematische und prak- 
tische Bestimmung der mittlern KorngroBe. Die durch eine 
Masche bestimmter Weite gegebene KorngroBe. Kurven der 
volumetrischen Zusammensetzung einer Kórnermischung. 
Technische Ziele des Siebens. Theoretische Grundlagen der 
Siebtechnik. Die wichtigsten Bauarten von Sieben und Sieb- 
einrichtungen. Bestimmung eines Koeffizienten. Sieben von 
Industriekohlen. Theoretische und praktische Untersuchung 
einiger neuzeitlicher Siebeinrichtungen.

A s b e s t o s  m i l l i n g  in Q u e b e c .  Von Ru Keyser. 
Engg. Min.]. Bd. 133. 1932. H.2. S. 102/6*. Beispiele fiir 
neuzeitlich eingerichtete Asbestaufbereitungsanlagen. Be- 
merkenswerte Einzelheiten.

D ie  G 1 e i c h f a 11 i g k e i t v o n  K ó r n e r n  in be l i e -  
b i g e n  M i t t e l n  u n d  i h r e  A n w e n d u n g  in d e r  A u f - 
b e r e i t u n g .  Von MóBner. (SchluB.) Gluckauf. Bd.68.
27. 2. 32. S. 207/11*. Betriebsergebnisse einer naBmecha- 
nischen Wasche. Versuchsergebnisse mit einer pneuma- 
tischen Setzmaschine der Carlshiitte. Der EinfluB verschie- 
dener Vorklassierung auf den Aufbereitungserfolg.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
W a h l  u n d  B e r e c h n u n g  d e r  F e u e r r a u m h e i z -  

f l a c h ę  v o n  D a m p f k e s s e l n .  Von Berner. Warme. 
Bd.55. 20.2.32. S. 113/7. Flammentemperatur. Bauart und 
MaBstab der Feuerraumheizflache. Warmeaufnahme der 
verschiedenen Bauarten. (SchluB f.)

Huttenwcsen.
B a u a r t  u n d  S c h i i t t u n g  d e r  a u f  d e u t s c h e n  

H o c h o f e n w e r k e n  g e b r a u c h l i c h e n  G i c h t -  
v e r s c h l i i s s e .  Von Reichardt. Stahl Eisen. Bd.52. 18.2.32. 
S. 157/65*. Ergebnisse einer Rundfrage bei den deutschen 
Hochofenwerken. EinfluB der verschiedenen Bauarten und 
Abmessungen auf die Schiittung des Mollers.

D u r a l u m i n  u n d  s e i n e  V e r w e n d u n g  i m B e r g 
ba u .  Von Siegmund. Bergbau. Bd. 45. 18.2.32. S. 55/7*. 
Festigkeitseigenschaften. Erórterung der bei der Verwen- 
dung von Fórderkórben aus Duralumin sich ergebenden 
Vorteile. Andere VerwendungsmogIichkeiten.

Chemische Technologie.
T h e  S a l e r n i  s y s t e m  of  l o w - t e m p e r a t u r e  

c a r b o n i z a t i o n .  Von Salerni. Coli. Guard. Bd.144. 19.2.32. 
S. 339/46*. Eingehende Beschreibung des Salerni-Schwel- 
verfahrens durch den Erfinder. Grundlagen, Beschreibung 
der Retorte und ihrer wesentlichen Teile. Betriebsgang. 
Die besondern Kennzeichen des Verfahrens.

T h e  h y d r o g e n a t i o n  o f  c o a l .  Von Crawford. 
Trans. N .Engl. lnst.  Bd. 82. 1931. Teil 2. S. 23/43*. 1932. 
Teil 3. S. 44/52*. Vollige Verflussigung der Kohle. Das 
Bergius-Verfahren. Verfahren auf der Anlage der Brenn- 
stofforschungsstelle in Greenwich. Teilweise Kohlenhydrie- 
rung. Die Hydrierung von Teer. Meinungsaustausch.

U b e r  K o h l e n  v e r e d l u n g .  Von Prockat. Z. V. d. 1. 
Bd. 76. 20. 2. 32. S. 187/8. Wiedergabe des wesentlichen

Inhalts der iiber dieses Gebiet auf der Dritten Internatio- 
nalen Kohlenkonferenz in Pittsburg gehaltenen Vortrage.

K o k s a u s d r i i c k m a s c h i n e .  Von Sander. Z. V. d. I. 
Bd.76. 20.2.32. S. 172*. Beschreibung der fiir die neue 
Kokerei des Gaswerkes Stuttgart aufgestellten Ausdriick- 
maschine.

S p i r a l  g a s h o l d e r s .  Von Milbourne. (Forts.) GasJ. 
Bd. 197. 17.2.32. S. 359/61*. Ableitung weiterer Formeln 
zur Berechnung der Beanspruchungen durch den Wind- 
druck.- (SchluB f.)

Chemie und Physik.
U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e  be i  V e r w e n d u n g  

e i n e s  Su  1 f a t s c h n e 11 b e s t i m m e r s. Von Ammer und 
Miiller-Neugliick. Gluckauf. Bd.68. 27.2.32. S.215/8*. Bau
art des Sulfatschnellbestimmers. Gang einer Bestimmung. 
Ergebnisse von Sufatbestimmungen.

N o m o g r a m m e  i n d e r  S t r ó m u n g s t e c h n i k .  Von 
Richter. Gas Wasserfach. Bd. 75. 20. 2. 32. S. 141/4*.
Wiedergabe von vier Nomogrammen zur Vereinfachung 
von oft wiederkehrenden Berechnungen in der Strómungs
technik.

S t r ó m u n g s f o r s c h u n g  u n d  p r a k t i s c h e  W arine- 
wi r t s c h a f t .  Von Hansen und Jaroschek. Z. V. d. 1. Bd.76.
20.2.32. 169/72*. Stromungsvorgange in der Warmetechnik. 
Notwendigkeit strómungstechnischer Forschung. Erfah
rungen mit Modellversuchen.

Wirtschaft und Statistik.
A r b e i t e r a u s s t a n d e  u n d  - a u s s p e r r u n g e n  im 

I n -  u n d  A u s l a n d e .  Gliickauf. Bd.68. 27.2.32. S. 211/4. 
Entwicklung in Deutschland, in den andern europaischen 
Landem und in den Vereinigten Staaten.

Verkehrs- und Verladewesen.
T h e  s t o r a g e  of  b i t u m i n o u s  c o a l .  Von Mifflen. 

Iron Coal Tr. Rev. Bd. 124. 19.2.32. S. 312/3*,. Falsche und 
richtige Anlage von Kohlenhalden. Beluftung. Uberwachung. 
MaBnahmen bei Selbsterhitzung.

P E R S  Ó N L I C N E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor W i e s n e r  vom 15. Marz ab auf ein 

weiteres Jahr  zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Harpener Bergbau-A.G. in Dortmund, Zechengruppe Herne, 

der Bergassessor Rudolf S c h e n n e n  vom 1. No- 
vember 1931 ab auf sechs Monate zur Ubernahme einer 
Tatigkeit bei der Vereinigte Untertage- und Schachtbau-
G. m. b. H. in Essen,

der Bergassessor S c h a n t z  vom 1. Marz ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei dem 
Steinkohlenbergwerk Gewerkschaft Neumiihl in Hamborn, 

der Bergassessor B r e n k e n  vom 1. Marz ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Ver- 
einigte Stahlwerke A.G., Abteilung Bergbau, Gruppe 
Bochum,

der Bergassessor R a u s c h  vom 1. Februar ab auf vier 
Monate zur Obernahme einer Tatigkeit bei der Phonix A.O. 
f iir  Braunkohlenverwertung in Mumsdorf (Thiiringen), 

der Bergassessor Gerd Paul W i n k h a u s  vom 15. Marz 
ab auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung s e i n e r  Tatigkeit 
bei den Mannesmannrohren-Werken, Abteilung Bergwerke, 
Steinkohlenbergwerk Kónigin Elisabeth in E ssen-F rillendorf, 

der Bergassessor A d a m s  vom 1. Marz ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Beschaftigung bei der 
Eschweiler Bergwerks-Verein A.G. in Kohlscheid (Rhld.), 

der Bergassessor Z i n s e l m e y e r  vom 1. Marz ab auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei 
der Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Ewald in 
Herten (Westf.),

der Bergassessor H u m m e l s i e p  vom 1. Marz ab auf 
sechs Monate zur Ubernahme einer Beschaftigung bei der 
Concordia Bergbau-A.G. in Oberhausen (Rhld.).

Der dem Bergassessor E i g e n  bewilligte Urlaub ist 
auf seine neue Tatigkeit bei dem Deutschen Kaliverein in 
Berlin ausgedehnt und bis zum 14. Mai verlangert worden.


