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G ew inn ung  von Versatzgut aus S te inbrüchen des Ruhrtales.
Von B erg assessor  W . S p ö n e m a n n ,  G elsenkirchen.

D e r  F r e m d b e r g e b e z u g  b e r e i t e t  z u r z e i t  f ü r  d i e  

i n  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  Z e c h e n  k e i n e r l e i  S c h w i e r i g 

k e i t e n ,  d a  m a n  s t e l l e n w e i s e  f a s t  v o n  e i n e m  Ü b e r 

a n g e b o t  a n  V e r s a t z g u t  s p r e c h e n  k a n n .  D i e  n o c h  v o r  

w e n i g e n  J a h r e n  h e r r s c h e n d e  s t a r k e  N a c h f r a g e  s o w i e  

d i e  M ö g l i c h k e i t ,  d a ß  e i n e  R e i h e  v o n  Z e c h e n ,  d i e  h e u t e  

k e i n e r  f r e m d e n  B e r g e  b e d ü r f e n  o d e r  g a r  V e r s a t z g u t  

a b g e b e n ,  i n  n o r m a l e n  Z e i t e n  w i e d e r  a l s  A b n e h m e r  

i n  F r a g e  k o m m e n ,  l a s s e n  e s  j e d o c h  s c h o n  j e t z t  a l s  

r a t s a m  e r s c h e i n e n ,  n a c h  g e e i g n e t e n  Q u e l l e n  f ü r  d e n  

F r e m d b e r g e b e z u g  z u  s u c h e n .

S t a n d  d e r  B e r g e v e r s a t z w i r t s c h a f t .

D i e  n o r m a l e  G e s a m t k o h l e n f ö r d e r u n g  d e s  R u h r 

b e r g b a u s  k a n n  i m  D u r c h s c h n i t t  m i t  1 0 5  M i l l .  t  i m  

J a h r  a n g e n o m m e n  w e r d e n .  L e g t  m a n  d i e  h e u t i g e n  

Z i f f e r n  z u g r u n d e ,  s o  e n t f a l l e n  d a v o n  a u f  B e t r i e b e  m i t

% Mill. t
B l i n d o r t v e r s a t z  . . . .  2 5 , 6  2 6 , 9

T e i l v e r s a t z ............................................... 4 , 2  4 , 4

B l a s v e r s a t z   8 , 0  8 , 4

H a n d v e r s a t z .................................. 6 2 , 2  6 5 , 3

N a c h  d e n  A n g a b e n  v o n  F r i t z s c h e 1 i s t  b e i  V o l l 

v e r s a t z  a u f  1 0 0  t  g e f ö r d e r t e r  K o h l e  m i t  4 7  m 3 V e r 

s a t z g u t  z u  r e c h n e n .  M i t h i n  w ä r e n  f ü r  d e n  V o l l v e r s a t z  

r d .  6 5  M i l l .  t  V e r s a t z b e r g e  e r f o r d e r l i c h  g e g e n ü b e r  

d e m  g e g e n w ä r t i g e n  B e d a r f  v o n  r d .  4 3 , 6  M i l l .  t .  D a  

a l s  F o l g e  d e r  B e t r i e b s z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  A n f a l l  

a n  e i g e n e n  B e r g e n  s e h r  s t a r k  z u r ü c k g e g a n g e n  i s t 2, 

k ö n n t e n  h i e r v o n  u n t e r  d e n  b e s t e h e n d e n  B e d i n g u n g e n  

n u r  r d .  3 2  M i l l .  t  a u s  d e m  e i g e n e n  B e t r i e b e  b e s c h a f f t  

w e r d e n .  B e r ü c k s i c h t i g t  m a n  f e r n e r  d i e  z u n e h m e n d e  

A n w e n d u n g  m e c h a n i s c h e r  V e r s a t z v e r f a h r e n  m i t  i h r e m  

h ö h e r n  V e r b r a u c h  a n  V e r s a t z g u t ,  s o  i s t  z u  e r w a r t e n ,  

d a ß  d i e  V o r r ä t e  a n  H a l d e n b e r g e n ,  a u f  d i e  m a n  h e u t e  

s c h o n  z u r ü c k g r e i f e n  m u ß ,  i n  z a h l r e i c h e n  F ä l l e n  b a l d  

e r s c h ö p f t  s e i n  w e r d e n .  H i e r a u s  e r g i b t  s i c h  d a n n  

z w a n g s l ä u f i g  e i n e  E r h ö h u n g  d e s  F r e m d b e r g e b e z u g e s ,  

w e n n  e s  n i c h t  g e l i n g t ,  d i e s e  B e d a r f s v e r m e h r u n g  d u r c h  

A n w e n d u n g  g e e i g n e t e r  A b b a u v e r f a h r e n  a u s z u g l e i c h e n .  

H i e r z u  s e i  a b e r  b e m e r k t ,  d a ß  j e d e r  A b b a u a r t  m i t  S p a r -  

v e r s a t z  m i t  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  S i c h e r h e i t  d e r  B e l e g 

s c h a f t  o d e r  a u f  B e r g s c h ä d e n  v o n  v o r n h e r e i n  G r e n z e n  

g e z o g e n  s i n d .  M a n  k a n n  d a h e r  w o h l  a n n e h m e n ,  d a ß  

d e r  V o l l v e r s a t z  a u c h  k ü n f t i g h i n  ü b e r w i e g e n d  i n  A n 

w e n d u n g  b l e i b e n  w i r d .

F ü r  d i e  B e s c h a f f u n g  d e r  e r f o r d e r l i c h e n  F r e m d 

b e r g e  i s t  u . a .  i m  J a h r e  1 9 2 8  d i e  » F o r s t b e t r i e b s -  u n d  

S a n d v e r w e r t u n g s - A .  G .  H a a r d «  g e g r ü n d e t  w o r d e n ,  

d e r e n  F ö r d e r u n g  s i c h  a u f  e i n i g e , H u n d e r t t a u s e n d  

T o n n e n  b e l a u f e n  h a t ;  z u  e i n e r  a l l g e m e i n e n  V e r w e n -

1 Fri t zsche:  Die Bergeversatzwirtschaft des Ruhrkohlenbergbaus, 
Glückauf 1929, S. 225.

2 Bei der Bergbaugruppe Hamborn beträgt der Rückgang in der Zeit 
von 1927 bis 1932 32 t Grubenberge je 100t Reinförderung (Glückauf 1932, S. 1).

d ü n g  d e s  H a a r d s a n d e s  a l s  V e r s a t z g u t  i s t  e s  j e d o c h  

a u s  d e n  h i e r  b e r e i t s  e r ö r t e r t e n  G r ü n d e n 1 b i s h e r  n i c h t  

g e k o m m e n .

F e r n e r  h a t  d e r  V e r e i n  f ü r  d i e  b e r g b a u l i c h e n  I n t e r 

e s s e n  i n  E s s e n  e i n e  B e r g e a u s t a u s c h s t e l l e  e i n g e r i c h t e t ,  

d i e  a l s  V e r m i t t l e r i n  z w i s c h e n  d e n  V e r s a t z  a b g e b e n d e n  

u n d  V e r s a t z  a b n e h m e n d e n  Z e c h e n  d i e n t .  D e r  h i e r  

a n g e m e l d e t e  B e d a r f  b e l ä u f t  s i c h  a u f  r d .  7 1 0 0  t  a r b e i t s 

t ä g l i c h  o d e r  2 1 3 0 0 0  t  i m  J a h r .

E i n e n  n e u e n  W e g  f ü r  d i e  B e s c h a f f u n g  v o n  V e r 

s a t z g u t  h a t  d i e  G e w e r k s c h a f t  v e r .  K l o s t e r b u s c h  e i n 

g e s c h l a g e n ,  i n d e m  s i e  i h r e n  F r e m d b e r g e b e d a r f  a u s  

e i n e m  S t e i n b r u c h  d e c k t .

F r e m d  b e r g e b e s c h a f f u n g  

a u f  d e r  Z e c h e  v e r .  K l o s t e r b u s c h .

D i e  Z e c h e  b a u t  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  s t e i l e r  L a g e r u n g  

m i t  V o l l v e r s a t z .  D e r  B e r g e b e d a r f  b e l ä u f t  s i c h  a u f  

e t w a  7 0  o/o d e r  F ö r d e r u n g  u n d  w i r d  g e d e c k t  d u r c h

%
A u s -  u n d  V o r r i c h t u n g s b e r g e ........................................ 1 3

B e r g e m i t t e l  u n d  S t r e c k e n b e r g e  . . . .  20
L e s e -  u n d  W a s c h b e r g e .............................................  1 0

B e r g e  a u s  S t e i n b r u c h b e t r i e b ........................................5 7

1 0 0

D i e  G e w i n n u n g  d e r  5 7  o/o F r e m d b e r g e  e r f o l g t  i n  

e i n e m  i n n e r h a l b  d e s  Z e c h e n g e l ä n d e s  l i e g e n d e n  S t e i n 

b r u c h  d u r c h  e i g e n e  L e u t e .  M a n  b a u t  e i n e n  B e r g 

r ü c k e n  a b ,  d e r  s i c h  v o n  d e r  S c h a c h t a n l a g e  a u s  i n  

n o r d ö s t l i c h e r  R i c h t u n g  e r s t r e c k t  u n d  d u r c h  d i e  F l ö z e  

G e i t l i n g  u n d  G e i t l i n g - N e b e n b a n k  s o w i e  d e r e n  N e b e n 

g e s t e i n  g e b i l d e t  w i r d .  D i e  H ö h e  d e s  S t e i n b r u c h e s  b e 

t r ä g t  e t w a  4 0  m .  D a s  G e s t e i n  w i r d  h e r e i n g e s c h o s s e n ,  

m i t  H i l f e  v o n  L ö f f e l b a g g e r n  i n  K i p p w a g e n  g e l a d e n  

u n d  d u r c h  e i n e n  m e c h a n i s c h e n  W a g e n u m l a u f  e i n e r  

E n t l a d e g r u b e  z u g e f ü h r t .

D a  s e l b s t  b e i  B e n u t z u n g  e i n e s  b r i s a n t e n  S p r e n g 

s t o f f e s  d e r  S a n d s t e i n  ü b e r w i e g e n d  i n  g r o ß e m  S t ü c k e n  

a n f ä l l t ,  d i e  b e i m  V e r s t i i r z e n  i n  s t e i l e r  L a g e r u n g  l e i c h t  

d e n  A u s b a u  z e r s t ö r e n  w ü r d e n ,  w i r d  d a s  g e s a m t e  

M a t e r i a l  d u r c h  e i n e n  S t e i n b r e c h e r  m i t  1 0  c m  u n t e r e r  

M a u l w e i t e  g e s c h i c k t .  D i e  B e h ä l t e r  f ü r  d a s  g e b r o c h e n e  

V e r s a t z g u t  l i e g e n  i n  H ä n g e b a n k h ö h e ,  s o  d a ß  e s  b e 

q u e m  i n  F ö r d e r w a g e n  a b g e z o g e n  w e r d e n  k a n n .

D i e  G e w i n n u n g s k o s t e n  j e  t  V e r s a t z g u t  b e t r a g e n  

0 , 4 0  M  u n d  v e r t e i l e n  s i c h  w i e  f o l g t :

J i J l
0 , 1 7  K o h l e n v e r b r a u c h .  0 , 0 1

0 , 0 3  S p r e n g s t o f f  . . 0 , 0 4

0 , 0 6  S o n s t .  M a t e r i a l i e n  0 , 0 9

z u s .  0 , 4 0

1 Bax: Erfahrungen mit Haard-Sand als Versatzgut im Ruhrkohlen
bergbau, Glückauf 1933, S. 281.

L ö h n e  . . .

S o z i a l e  L a s t e n  

S t r o m k o s t e n  .
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ftec/1/inghausen,
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H a m b o rn , W adensche/d'Oberhäuser
tiom beri

■^Tnödripg-
h a u se n  ochw e/m sen

D u isb u rg H ii/h e im

M e n d o rf fves/hofenH e rd e c/ff

fu p fe rd re n Weder
iie re n h o f

[H e u ig e s

'fiafingen

A u f  d i e  i n  d i e s e r  S u m m e  m i t  e n t h a l t e n e n  2 e r -  

k l e i n e r u n g s -  u n d  A b s c h r e i b u n g s k o s t e n  e n t f a l l e n  e t w a  

2 0  o/o d a v o n .  D a  d e r  E r w e r b  d e s  a n s t e h e n d e n  G e s t e i n s  

k e i n e n  b e s o n d e r n  K a p i t a l a u f w a n d  e r f o r d e r t  h a t ,  b l e i b t  

e r  u n b e r ü c k s i c h t i g t .

D i e  V e r w e n d u n g  d e r  i m  S t e i n b r u c h  g e w o n n e n e n  

B e r g e  e r f o l g t  n i c h t  g e t r e n n t ,  s o n d e r n  z u s a m m e n  m i t  

d e m  ü b r i g e n  V e r s a t z g u t ,  s o  d a ß  s i c h  i n  t e c h n i s c h e r  

H i n s i c h t  g e g e n ü b e r  d e m  f r ü h e m  B e t r i e b e  n i c h t s  g e 

ä n d e r t  h a t  u n d  s i c h  k e i n e  b e s o n d e r n  V o r t e i l e  o d e r  

N a c h t e i l e  e r g e b e n  h a b e n .  D i e  G e w i n n u n g  d e r  e r 

f o r d e r l i c h e n  F r e m d b e r g e  a u s  d e m  S t e i n b r u c h  b i e t e t  

d a h e r  i n  d i e s e m  F a l l e  n u r  e i n e n  r e i n  w i r t s c h a f t l i c h e n  

V o r t e i l .

O b w o h l  e s  s i c h  b e i  d e r  V e r s a t z g u t g e w i n n u n g  

d e r  Z e c h e  K l o s t e r b u s c h  u m  e i n e n  S o n d e r f a l l  h a n d e l t ,  

l ä ß t  s i e  d o c h  e i n i g e  a l l g e m e i n g ü l t i g e  S c h l u ß f o l g e 

r u n g e n  z u .

I n  t e c h n i s c h e r  H i n s i c h t  i s t  d i e  F r a g e  n a c h  d e r  

E i g n u n g  d e s  i n  S t e i n b r ü c h e n  g e w o n n e n e n  V e r s a t z 

g u t e s  o h n e  w e i t e r e s  z u  b e j a h e n ,  w e i l  d a s  G u t  i m  

w e s e n t l i c h e n  d e n  i n  d e r  A u s -  u n d  V o r r i c h t u n g  a n 

f a l l e n d e n  B e r g e n  e n t s p r i c h t .  M a n  w i r d  j e d o c h  u n t e r 

s c h e i d e n  m ü s s e n ,  o b  e s  i n  f l a c h e r  o d e r  s t e i l e r  L a g e 

r u n g  V e r w e n d u n g  f i n d e n  s o l l .  I n  f l a c h e r  L a g e r u n g  

l ä ß t  s i c h  d i e  G r e n z e  d e r  z u l ä s s i g e n  S t ü c k g r ö ß e  e t w a s  

h ö h e r  w ä h l e n ,  w e i l  h i e r  g e r a d e  g r ö ß e r e  S t ü c k e  z u r  

E r r i c h t u n g  v o n  f e s t e n  B e r g e m a u e r n  w i l l k o m m e n  s i n d .  

G l e i c h z e i t i g  m u ß  d a s  V e r s a t z g u t ,  f a l l s  e s  n i c h t  m i t  

ä n d e r n  B e r g e n  g e m i s c h t  v e r w a n d t  w i r d ,  g e n ü g e n d  

f e i n e r e s  M a t e r i a l  e n t h a l t e n ,  d a m i t  m a n  d e n  R a u m

z w i s c h e n  d e n  B e r g e m a u e r n  d i c h t  v e r s e t z e n  k a n n .  

M i t  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  A b b a u f ö r d e r m i t t e l  w i r d  m a n  

f e r n e r  d i e  m e i s t  f e u c h t e  L e h m d e c k e  v o r  d e r  H e r e i n 

g e w i n n u n g  d e r  S t e i n e  a b r ä u m e n  m ü s s e n ,  w e i l  s o n s t  

d i e  R u t s c h e n b l e c h e  o d e r  F ö r d e r b ä n d e r  v e r s c h m i e r e n  

u n d  d i e  V e r s a t z l e i s t u n g  w e s e n t l i c h  s i n k e n  w ü r d e .

F ü r  d i e  V e r w e n d u n g  i n  s t e i l e r  L a g e r u n g  i s t  d i e  ' 

Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  V e r s a t z g u t e s  a n  s i c h  o h n e  

B e d e u t u n g ,  s o  d a ß  s i c h  h i e r  e i n e  T r e n n u n g  v o n  

l e h m i g e m  u n d  s t e i n i g e m  M a t e r i a l  e r ü b r i g t .  D e r  K o r n 

g r ö ß e  i s t  j e d o c h  m e h r  A u f m e r k s a m k e i t  z u  s c h e n k e n ,  

d a m i t  d e r  A u s b a u  n i c h t  d u r c h  z u  g r o ß e  S t ü c k e  g e 

f ä h r d e t  w i r d .

A u c h  f ü r  d e n  B l a s v e r s a t z  w ü r d e  s i c h  d a s  S t e i n 

b r u c h m a t e r i a l  n a c h  e i n e r  Z e r k l e i n e r u n g  a u f  e i n e  K o r n 

g r ö ß e  b i s  z u  8 0  m m  i n  V e r b i n d u n g  m i t  W a s c h b e r g e n  

g u t  e i g n e n .

I n  w i r t s c h a f t l i c h e r  H i n s i c h t  w i r d  m a n  i m  a l l 

g e m e i n e n  m i t  w e s e n t l i c h  h ö h e r n  G e s t e h u n g s k o s t e n  

r e c h n e n  m ü s s e n ,  a l s  s i e  s i c h  a u f  d e r  Z e c h e  K l o s t e r 

b u s c h  e r g e b e n  h a b e n .  Z u m i n d e s t  w e r d e n  s i c h  d i e  

K o s t e n  j e  t  V e r s a t z g u t  u m  d e n  M a t e r i a l p r e i s  u n d  d i e  

F r a c h t k o s t e n  e r h ö h e n .  F e r n e r  l a s s e n  d i e  E r f a h r u n g e n  

d i e s e r  Z e c h e  e r k e n n e n ,  d a ß  m a n  d i e  F r e m d b e r g e  

z w e c k m ä ß i g  i n  e i g e n e n  S t e i n b r ü c h e n  g e w i n n t ,  w o 

d u r c h  d i e  V e r s a t z b e s c h a f f u n g  d e r  V e r m i t t l u n g  v o n  

U n t e r n e h m e r n  e n t z o g e n  u n d  e i n e  g r ö ß e r e  U n 

a b h ä n g i g k e i t  d e r  Z e c h e n  e r r e i c h t  w i r d .  D a n e b e n  

k ö n n t e  a u c h  d e r  S a n d s c h i e f e r a b r a u m  f r a c h t t e c h n i s c h  

g ü n s t i g  l i e g e n d e r  f r e m d e r  S t e i n b r ü c h e  V e r w e n d u n g  

f i n d e n .

Lage der Sandsteinbrüche im Ruhrtal.

V o r k o m m e n  u n d  v e r k e h r s t e c h n i s c h e  

E r s c h l i e ß u n g  d e s  R u h r s a n d s t e i n s .

D e r  i m  R u h r t a l  z u t a g e  a u s s t r e i c h e n d e  u n d  i n  

z a h l r e i c h e n  S t e i n b r ü c h e n  a u f g e s c h l o s s e n e  S a n d s t e i n  

g e h ö r t  d e m  p r o d u k t i v e n  O b e r k a r b o n  a n .  I n  d e m  d a r 

u n t e r  l i e g e n d e n  f l ö z l e e r e n  T e i l  d e s  O b e r k a r b o n s  

f i n d e n  s i c h  z w a r  a u c h  S a n d s t e i n e ,  j e d o c h  ü b e r w i e g e n d  

i n  m ü r b e r  u n d  e r d i g e r  B e s c h a f f e n h e i t .  D i e  m i n d e r 

w e r t i g e n  V o r k o m m e n  w ü r d e n  s i c h  w o h l  s t e l l e n w e i s e  

a l s  V e r s a t z  s c h l e c h t h i n  v e r w e r t e n  l a s s e n ,  a b e r  n i c h t  

d i e  F o r d e r u n g  e r f ü l l e n ,  g l e i c h z e i t i g  e i n  f ü r  d i e  E r 

r i c h t u n g  v o n  f e s t e n  B e r g e m a u e r n  g e e i g n e t e s  M a t e r i a l  

z u  l i e f e r n .

D i e  a n n ä h e r n d e n  G r e n z e n  d e r  n u t z b a r e n  V e r 

b r e i t u n g  d e s  S a n d s t e i n v o r k o m m e n s  s i n d  i n  d e r  v o r 

s t e h e n d e n  Ü b e r s i c h t s k a r t e  e i n g e t r a g e n .  I n  d e m  g e -

. Zechen 
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k e m i z e i c h n e t e n  G e b i e t  g e h e n  d i e  S a n d s t e i n s c h i c h t e n  

d e s  p r o d u k t i v e n  K a r b o n s  z u t a g e  a u s .  W e i t e r  n ö r d l i c h  

ü b e r l a g e r t  e i n e  i m m e r  m ä c h t i g e r  w e r d e n d e  K r e i d e 

s c h i c h t  d a s  K a r b o n .  N a c h  d e n  b e o b a c h t e t e n  m o r p h o 

l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  e r s c h e i n e n  d i e  G e b i e t e  b e i  

M ü l h e i m ,  K e t t w i g ,  H e i s i n g e n ,  N i e r e n h o f ,  A l t e n d o r f ,  

D a h l h a u s e n ,  W i t t e n ,  W e t t e r  u n d  W e s t h o f e n  s o w i e  

d a s  H a m m e r t a l  f ü r  d i e  A n l a g e  v o n  S t e i n b r ü c h e n  a m  

g e e i g n e t s t e n .  A u s  d e r  A b b i l d u n g  s i n d  d i e  b e s t e h e n d e n  

S t e i n b r ü c h e  e r s i c h t l i c h .

V e r k e h r s t e c h n i s c h  i s t  d a s  G e b i e t  d u r c h  d i e  R u h r  

u n d  m e h r e r e  B a h n l i n i e n  e r s c h l o s s e n .  A l s  V e r k e h r s 

w e g  f ü r  e i n e  k ü n f t i g e  M a s s e n b e f ö r d e r u n g  v o n  V e r 

s a t z g u t  k o m m t  i n  e r s t e r  L i n i e  d i e  E i s e n b a h n  i n  B e 

t r a c h t .  D i e  R u h r  i s t  z u r z e i t  n u r  b i s  M ü l h e i m  s c h i f f b a r ,  

u n d  e r s t  d i e  F e r t i g s t e l l u n g  d e s  B a l d e n e y - S t a u s e e s  u n d  

e i n i g e  w e i t e r e  R e g l u n g s a r b e i t e n  w e r d e n  e i n e n  V e r 

k e h r  m i t  3 0 0 - t - K ä h n e n  b i s  D a h l h a u s e n  e r m ö g l i c h e n .  

A b e r  s e l b s t  d a n n  w i r d  d e r  W a s s e r w e g  n u r  f ü r  d e n  

H a m b o r n e r  Z e c h e n k r e i s  v o n  B e d e u t u n g  s e i n .

D i e  E r r i c h t u n g  n e u e r  o d e r  d e r  w e i t e r e  A u s b a u  

d e r  v o r h a n d e n e n  B a h n l i n i e n  k o m m t  b e i  d e r e n  v o r a u s 

s i c h t l i c h  n u r  g e r i n g e r  V e r k e h r s l e i s t u n g  m i t  R ü c k s i c h t  

a u f  d i e  h o h e n  A n l a g e k o s t e n  n i c h t  i n  F r a g e .

E r m i t t l u n g  d e r  f ü r  d i e  A n l a g e  

v o n  S t e i n b r ü c h e n  g ü n s t i g e n  G e b i e t e .

B e i  d e r  E r ö r t e r u n g  d e r  S t a n d o r t f r a g e  k a n n  e s  s i c h  

i m  R a h m e n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  n u r  u m  d i e  B e 

s t i m m u n g  v o n  g e e i g n e t e n  B e z i r k e n  h a n d e l n .  D e r  V e r 

s u c h ,  d i e  g e n a u e  L a g e  d e r  n e u  a n z u l e g e n d e n  S t e i n 

b r ü c h e  z u  b e s t i m m e n ,  w ü r d e  n u r  g e r i n g e n  p r a k t i s c h e n  

W e r t  h a b e n ,  w e i l  n i c h t  a l l e  E i n z e l h e i t e n  v o n  v o r n 

h e r e i n  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n  k ö n n e n  u n d  s i c h  h ä u f i g  

b e i  d e r  p r a k t i s c h e n  D u r c h f ü h r u n g  u n v o r h e r g e s e h e n e  

S c h w i e r i g k e i t e n  z e i g e n .

D a  s i c h  d i e  a u s  d e r  B e s c h a f f u n g  u n d  V e r w e n d u n g  

v o n  V e r s a t z g u t  e r g e b e n d e n  K o s t e n  s t e t s  u n m i t t e l b a r  

a u f  d i e  G e w i n n u n g s k o s t e n  d e r  K o h l e n  a u s w i r k e n ,  

h a t  d i e  A u s w a h l  d e r  S t e i n b r u c h b e z i r k e  n a c h  d e m  G e 

s i c h t s p u n k t e  z u  e r f o l g e n ,  d a ß  d e n  Z e c h e n  d a s  V e r 

s a t z g u t  m ö g l i c h s t  b i l l i g  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h t .  H i e r 

a u s  f o l g t  i n  e r s t e r  L i n i e ,  d a ß  d i e  b e t r e f f e n d e n  S t e i n 

b r u c h g e b i e t e  z u  d e n  v e r b r a u c h e n d e n  Z e c h e n  f r a c h t 

g ü n s t i g  g e l e g e n  s e i n  m ü s s e n .  D i e s e l b e  F o r d e r u n g  g i l t  

n a t ü r l i c h  a u c h  f ü r  d i e  i n  d i e s e n  B e z i r k e n  a n z u l e g e n d e n  

S t e i n b r ü c h e  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  L a g e  z u  d e n  H a u p t 

v e r k e h r s w e g e n ,  d .  h .  E i s e n b a h n  o d e r  W a s s e r w e g .  D a r 

ü b e r  h i n a u s  i s t  b e i  d e r  A n l a g e  d e r  e i n z e l n e n  B r ü c h e  

z u  b e r ü c k s i c h t i g e n ,  d a ß  d i e  E r r i c h t u n g  v o n  G r o ß 

b e t r i e b e n  m i t  m ö g l i c h s t  l a n g e r  L e b e n s d a u e r  a m  z w e c k 

m ä ß i g s t e n  s e i n  w i r d .  I n  G r o ß b e t r i e b e n  k a n n  m a n  n i e d 

r i g e r e  G e w i n n u n g s k o s t e n  s o w i e  b e i  d e r  V e r w e n d u n g  

v o n  S c h l e p p k ä h n e n  e i n e  s c h n e l l e r e  B e l a d u n g  u n d  s o 

m i t  e i n e  A b k ü r z u n g  d e r  L i e g e z e i t  d e r  K ä h n e  e r z i e l e n .  

D i e  A u s n u t z u n g  d e s  g ü n s t i g s t e n  F r a c h t t a r i f s  w i r d  

e b e n f a l l s  n u r  b e i  l e i s t u n g s f ä h i g e n  S t e i n b r ü c h e n  m ö g 

l i c h  s e i n ,  w e i l  d i e  g l e i c h z e i t i g e  A u f l i e f e r u n g  v o n  4 0 0  t  

a u s  k l e i n e r n  B r ü c h e n  n u r  u n t e r  Z a h l u n g  e i n e r  m e h r  

o d e r  m i n d e r  h o h e n  S u m m e  f ü r  W a g e n s t a n d g e l d  e r 

f o l g e n  k a n n .  E i n e  l a n g e  L e b e n s d a u e r  d e r  e i n z e l n e n  

B r ü c h e  i s t  m i t  R ü c k s i c h t  a u f  e i n e n  g ü n s t i g e n  K a p i t a l 

d i e n s t  f ü r  d i e  e r f o r d e r l i c h e n  A n l a g e n  u n d  A n s c h a f 

f u n g e n  w ü n s c h e n s w e r t .

B e t r a c h t e t  m a n  u n t e r  d i e s e n  V o r a u s s e t z u n g e n  

d a s  V o r k o m m e n  d e s  R u h r s a n d s t e i n s  ( s .  A b b . ) ,  s o  e r 

g e b e n  s i c h  f ü r  d i e  Z e c h e n k r e i s e  H a m b o r n ,  E s s e n ,

B o c h u m  u n d  D o r t m u n d  f o l g e n d e  G e w i n n u n g s b e z i r k e  

f ü r  V e r s a t z g u t .

F ü r  d e n  Z e c h e n k r e i s  H a m b o r n  k o m m e n  s o w o h l  

d i e  R e i c h s b a h n  a l s  a u c h  d i e  R u h r  a l s  B e f ö r d e r u n g s 

w e g e  i n  B e t r a c h t .  J e  n a c h d e m ,  w e l c h e s  V e r k e h r s 

m i t t e l  b e n u t z t  w e r d e n  s o l l ,  s i n d  a u c h  d i e  G e w i n n u n g s 

g e b i e t e  z u  w ä h l e n .  S o l l  d a s  G u t  a u f  d e m  W a s s e r w e g e  

b e f ö r d e r t  w e r d e n ,  s o  k o m m t  d a s  u n m i t t e l b a r  i m  R u h r 

t a l  g e l e g e n e  V o r k o m m e n  z w i s c h e n  M ü l h e i m  u n d  

H e i s i n g e n - K u p f e r d r e h  i n  F r a g e ,  u n d  z w a r  z u n ä c h s t  

d a s  s ü d l i c h  v o n  M ü l h e i m  b e r e i t s  a u f g e s c h l o s s e n e  

f r a c h t g ü n s t i g s t e  G e b i e t .  W e i t e r  s t r o m a u f  w ü r d e n  

d a n n  a u f  d e m  r e c h t e n  U f e r  w e s t l i c h  u n d  ö s t l i c h  v o n  

K e t t w i g  B r ü c h e  a n z u l e g e n  s e i n ,  d a  h i e r  d i e  R u h r  f a s t  

b i s  a n  d i e  S t e i n b r ü c h e  h e r a n t r i t t  u n d  s i c h  s o m i t  d i e  

V e r l a d u n g  i n  d i e  K ä h n e  s e h r  e i n f a c h  u n d  b i l l i g  s t e l l t .  

Z w i s c h e n  K e t t w i g  u n d  H e i s i n g e n  t r i t t  d a s  z u t a g e  a u s 

s t r e i c h e n d e  K a r b o n  m e h r  v o n  d e n  U f e r n  z u r ü c k ,  s o  

d a ß  e s  a l s  z w e c k m ä ß i g  e r s c h e i n t ,  e r s t  w i e d e r  i n  d e m  

G e b i e t  H e i s i n g e n - K u p f e r d r e h  w e i t e r e  S t e i n b r ü c h e  a n 

z u l e g e n ,  w o  d e r  S a n d s t e i n  w i e d e r  d e r  R u h r  n ä h e r  

l i e g t .  H i e r m i t  s i n d  d i e  f ü r  d i e  S c h i f f s b e f ö r d e r u n g  

g ü n s t i g  g e l e g e n e n  B e z i r k e  e r s c h ö p f t .

B e i  d e r  B e n u t z u n g  d e r  R e i c h s b a h n  w ü r d e  

w i e d e r u m  d e r  M ü l h e i m e r  B e z i r k  a l s  d e r  f r a c h t 

g ü n s t i g s t e  i n  e r s t e r  L i n i e  z u  b e r ü c k s i c h t i g e n  s e i n .  

A n s c h l i e ß e n d  w ä r e n  d i e  a u f  d e m  l i n k e n  U f e r  a n  d e r  

B a h n l i n i e  M ü l h e i m - K e t t w i g  l i e g e n d e n  V o r k o m m e n  

a u s z u b e u t e n  s o w i e  d i e  a n  d e r  B a h n s t r e c k e  K e t t w i g

I s e n b ü g e l ,  d i e  e b e n f a l l s  i n  d i e  K e t t w i g e r  F r a c h t z o n e  

h i n e i n f a l l e n  w ü r d e n .  W e i t e r  ö s t l i c h  i s t  n u r  n o c h  d e r  

ü b e r  E s s e n  z u  e r r e i c h e n d e  B e z i r k  A l t e n d o r f - D a h l 

h a u s e n  f ü r  d e n  H a m b o r n e r  Z e c h e n k r e i s  g l e i c h  f r a c h t 

g ü n s t i g .

S ä m t l i c h e  f ü r  d i e  B e r g b a u g r u p p e  H a m b o r n  b a h n -  

f r a c h t l i c h  g ü n s t i g e n  G e b i e t e  l a s s e n  s i c h  v o n  d e r  

S a m m e l s t e l l e  E s s e n  a u s  a u f  n o c h  k ü r z e r m  W e g e  e r 

r e i c h e n .  A u ß e r d e m  k o m m t  f ü r  E s s e n  i m  S ü d e n  n o c h  

d a s  d u r c h  d i e  B a h n l i n i e  L a n g e n b e r g - N i e r e n h o f - K u p 

f e r d r e h - S t e e l e  e r s c h l o s s e n e  G e b i e t  i n  B e t r a c h t .  N a c h  

O s t e n  k a n n  d a s  V e r s o r g u n g s g e b i e t  d e r  E s s e n e r  

Z e c h e n g r u p p e  b i s  B l a n k e n s t e i n  u n d  i n  d a s  H a m m e r 

t a l  h i n e i n  a u s g e d e h n t  w e r d e n .

F ü r  d i e  Z e c h e n  d e s  B o c h u m e r  B e z i r k s  l i e g t  i m  

S ü d w e s t e n  e b e n f a l l s  d a s  G e b i e t  A l t e n d o r f - D a h l h a u s e n  

g ü n s t i g .  D a  v o n  B o c h u m  a u s  k e i n e  u n m i t t e l b a r e  B a h n 

v e r b i n d u n g  n a c h  d e m  S ü d e n  b e s t e h t ,  k o m m e n  d a 

n e b e n  n u r  n o c h  d a s  A r d e y - G e b i r g e  s ü d ö s t l i c h  v o n  

W i t t e n  s o w i e  d a s  V o r k o m m e n  a n  d e r  B a h n s t r e c k e  

W i t t e n - L ö t t r i n g h a u s e n  i n  F r a g e .  D i e s e  G e b i e t e  s i n d  

j e d o c h  r e c h t  g ü n s t i g ,  s o  d a ß  s i c h  d i e  f e h l e n d e  N o r d -  

S ü d - V e r b i n d u n g  i n  a b s e h b a r e r  Z e i t  n i c h t  a l s  M a n g e l  

b e m e r k b a r  m a c h e n  w i r d .

D a s  f ü r  d e n  D o r t m u n d e r  Z e c h e n k r e i s  g ü n s t i g s t e  

V e r s o r g u n g s g e b i e t  ü b e r s c h n e i d e t  i m  S ü d w e s t e n  d a s  

d e r  B o c h u m e r  Z e c h e n .  D a z u  k o m m e n  n o c h  d i e  d u r c h  

d i e  S t ä d t e  W e t t e r ,  H e r d e c k e ,  W e s t h o f e n  u n d  S c h w e r t e  

g e k e n n z e i c h n e t e n  G e b i e t e .

V o r a u s s i c h t l i c h e  K o s t e n  d e s  V e r s a t z g u t e s .

B e i  d e r  K o s t e n e r m i t t l u n g  i s t  z u  u n t e r s c h e i d e n  

z w i s c h e n  d e n  f e s t s t e h e n d e n  K o s t e n  f ü r  M a t e r i a l  u n d  

G e w i n n u n g  s o w i e  d e n  v e r ä n d e r l i c h e n  K o s t e n ,  d i e  s i c h  

a u s  d e r  F r a c h t  e r g e b e n .  D i e  e r s t g e n a n n t e n  h a b e  i c h  

a l s  u n v e r ä n d e r l i c h  a n g e n o m m e n ,  u m  n i c h t  d i e  Ü b e r 

s i c h t l i c h k e i t  d e r  R e c h n u n g  d u r c h  G r ö ß e n  z u  b e 

e i n t r ä c h t i g e n ,  d i e  s i c h  d o c h  n u r  s c h ä t z e n  l a s s e n .  A u f
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G r u n d  v o n  A n g a b e n  e i n i g e r  S t e i n b r u c h b e s i t z e r  u n d  

d e r  E r f a h r u n g e n  a u f  d e r  Z e c h e  v e r .  K l o s t e r b u s c h  s i n d  

d a h e r  d e r  M a t e r i a l p r e i s  m i t  0 , 2 0  M  u n d  d i e  G e 

w i n n u n g s k o s t e n  m i t  0 , 4 0  M  j e  t  e i n g e s e t z t .

Z u r  E r m i t t l u n g  d e r  E i s e n b a h n f r a c h t k o s t e n  i s t  v o n  

d e m  A u s n a h m e t a r i f  2 a  f ü r  » S t o f f e  z u m  V e r s a t z  i m  

B e r g w e r k s b e t r i e b e «  a u s z u g e h e n .  D i e s e r  T a r i f  s i e h t  

d r e i  F r a c h t s a t z z e i g e r  v o r ,  d i e  e n t s p r e c h e n d  d e r  g l e i c h 

z e i t i g  a u f g e l i e f e r t e n  M i n d e s t m e n g e  z u r  A n w e n d u n g  

g e l a n g e n .  D a  d e r  B e d a r f  d e r  e i n z e l n e n  Z e c h e n 

b e z i r k e  d i e  M e n g e  v o n  4 0 0  t  V e r s a t z g u t  ü b e r s t e i g e n  

w i r d ,  i s t  m i t  d e n  i n  d e r  Z a h l e n t a f e l  1 a n g e g e b e n e n  

S ä t z e n  d e s  g ü n s t i g s t e n  F r a c h t s a t z z e i g e r s  3  g e r e c h n e t  

w o r d e n .

Z a h l e n t a f e l  1 .

Entfernung

km

Frachtsatz, 
H auptk lasse  

Pf./100 kg

E ntfernung

km

Frachtsatz, 
H auptk lasse  

Pf./100 kg

5 - 8 5 2 3 - 2 8 8
9 - 1 3 6 2 9 - 3 6 9

1 4 - 2 2 7 3 7 - 4 4 10

U m  d i e  K o s t e n  d e r  B a h n f r a c h t  i m  e i n z e l n e n  z u  

e r m i t t e l n ,  b r a u c h t  m a n  n u r  d i e  d e n  v o r g e s c h l a g e n e n  

S t e i n b r u c h b e z i r k e n  e n t s p r e c h e n d e n  V e r s a n d b a h n h ö f e  

u n d  d e r e n  E n t f e r n u n g  v o n  d e n  S a m m e l s t e l l e n  f e s t 

z u s t e l l e n .  Ü b e r  d i e  s i c h  e r g e b e n d e n  K o s t e n  u n t e r 

r i c h t e t  d i e  Z a h l e n t a f e !  2 .

Z a h l e n t a f e l  2 .

E m pfangsbahnhof V ersandbahnhof
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H am born Hbf. M ülheim  . . . 14 0,70 1,30
Ke t t wi g . . . . 27 0,90 1,50
Isenbügel . . . 34 0,90 1,50
Altendorf . . . 35 0,90 1,50
Dahlhausen . . 33 0,90 1,50

E ssen  H b f.1 M ülheim  . . . 12 0,60 1,20
oder O stbf. K ettw ig  . . . 13 0,60 1,20
oder V er A ltendorf . . . 13 0,60 1,20
sch iebebahn hof D ahlhausen . . 11 0,60 1,20

L angenberg . . 21 0,70 1,30
N ierenhof . . . 18 0,70 1,30
K upferdreh . . 13 0,60 ■ 0,60 1,20
Blankenstein . 22 0,70 1,30

B ochum -N ord W itten -W est . 14 0,70 1,30
Annen-Süd . . 16 0,70 1,30
L öttringhausen 21 0,70 1,30
Dahlhausen . . 11 0,60 1,20

D ortm und Hbf. L öttringhausen 15 0,60 1,20
oder O stbf. W itten -W est . 18 0,70 1,30
oder V er H erdecke . . . 22 0,70 1,30
sch iebebahnhof W esthofen  . . 23 0,80 1,40

Schw erte  . . . 19 0,70 1,30
1 Die Entfernung Essen-Bottrop beträgt 13 km; dementsprechend 

würden hierfür die Fracht- und die Oesamtkosten um 0,20 Jtjt höher sein 
als für Essen.

Z u  d e n  v o r s t e h e n d  a n g e f ü h r t e n  G e s a m t k o s t e n  s e i  

b e m e r k t ,  d a ß  h i e r i n  n u r  d i e  B e f ö r d e r u n g s k o s t e n  v o n  

d e n  V e r s a n d -  b i s  z u  d e n  E m p f a n g s b a h n h ö f e n ,  d a 

g e g e n  n i c h t  d i e  A n s c h l u ß g e b ü h r e n  d e r  S t e i n b r ü c h e  

u n d  Z e c h e n ,  d i e  n a c h  d e n  f o l g e n d e n  T a r i f e n  ( Z a h l e n 

t a f e l  3 )  e r m i t t e l t  w e r d e n  m ü ß t e n ,  s o w i e  d i e  B e f ö r d e 

r u n g s k o s t e n  a u f  d e n  Z e c h e n b a h n e n  e n t h a l t e n  s i n d .

W ä h r e n d  d i e  L ä n g e n  d e r  Z e c h e n a n s c h l u ß g l e i s e  i m  

a l l g e m e i n e n  m i t  2 - 4  k m  u n d  d i e  B e f ö r d e r u n g s k o s t e n

Z a h l e n t a f e l  3 .  

F r a c h t k o s t e n  f ü r  1 b e l a d e n e n  W a g e n .

Jährlicher W agenverkehr

E ntfernung 1 - 3 0 0 0 3001 —10000 über 10000

Kohle
übrige

Kohle
übrige

Kohle
übrige

G üter G üter G üter
km Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Pf.

B ahn hofsansch liisse
bis 1 einschl. 105 115 85 90 60 65
über 1—2 „ 130 140 105 110 75 85

.. 2 - 3 160 170 125 135 95 100

.. 3 - 4 185 200 145 155 110 115
„ 4 - 5  „ 215 230 165 175 125 135

5 - 6 240 255 185 200 140 150
„ 6 - 7  „ 265 285 205 220 160 170
„ 7 - 8 295 315 230 245 175 185

w eiter für je 1 km 25 30 20 25 15 20
A n sch lüsse  auf freier Strecke

bis 1 einschl. 160 170 125 135 90 100
über 1 - 2 210 225 165 175 125 135

2 - 3  „ 280 300 215 235 165 175
„ 3 - 4  ., 325 350 255 270 190 205
„ 4 - 5  „ 375 400 290 310 220 235

5 6 „ 420 450 325 350 250 265
6 - 7  „ 465 500 360 390 275 295

t> 7 — 8 „ 515 550 400 425 305 325
w eiter  für je 1 km 45 50 35 40 25 30

a u f  d e r  Z e c h e n b a h n  d u r c h s c h n i t t l i c h  m i t  r d .  0 , 2 0  M /i 
a n g e n o m m e n  w e r d e n  k ö n n e n ,  i s t  e i n e  ä h n l i c h e  A n 

n a h m e  f ü r  d i e  S t e i n b r u c h a n s c h l ü s s e  n i c h t  m ö g l i c h ,  

w e i l  s i c h  d i e  L a g e  d e s  B r u c h e s  i m  v o r a u s  n i c h t  m i t  

B e s t i m m t h e i t  a n g e b e n  l ä ß t .  G l e i c h w o h l  s e i  a n  e i n e m  

B e i s p i e l  k u r z  d e r  E i n f l u ß  d e r  i n  d e r  Z a h l e n t a f e l  2  

n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t e n  K o s t e n  g e z e i g t .

A n g e n o m m e n ,  d i e  L ä n g e  d e s  Z e c h e n a n s c h l u ß 

g l e i s e s  b e t r a g e  3  k m  u n d  d i e  d e s  S t e i n b r u c h 

a n s c h l u s s e s  a u f  f r e i e r  S t r e c k e  5  k m .  F e r n e r  e r r e i c h e  

d e r  j ä h r l i c h e  B e r g e w a g e n v e r k e h r  —  j e d e r  W a g e n  z u  

2 0  t  —  d i e  G r e n z e  v o n  1 0 0 0 0  W a g e n  n i c h t .  D a n n  

e r g i b t  s i c h  d a r a u s  e i n e  B e l a s t u n g  v o n

1 , 3 5 :  2 0  =  0 , 0 6 8  M /t  d u r c h  d e n  Z e c h e n a n s c h l u ß  u n d  

3 , 1 0 :  2 0  =  0 , 1 5 5  M / 1  d u r c h  d e n  S t e i n b r u c h a n s c h l u ß ,  

z u s .  0 , 2 2 3  M/t.

R e c h n e t  m a n  d a z u  n o c h  d i e  B e f ö r d e r u n g s k o s t e n  a u f  

d e r  Z e c h e n b a h n  m i t  0,20 M /t,  s o  m u ß  m a n ,  u m  d i e  

G e s a m t k o s t e n  j e  t  V e r s a t z g u t  f r e i  Z e c h e n b a h n h o f  z u  

e r h a l t e n ,  z u  d e n  i n  d e r  Z a h l e n t a f e l  2 g e n a n n t e n  B e 

t r ä g e n  n o c h  r d .  0 , 4 5  M /t  h i n z u f ü g e n .  D i e  d u r c h 

s c h n i t t l i c h e n  K o s t e n  f r e i  Z e c h e n b a h n h o f  w ü r d e n  i n  

d i e s e m  F a i l e  ~  1 , 7 5  M /i  b e t r a g e n .  H i e r  s e i  j e d o c h  d a r 

a u f  h i n g e w i e s e n ,  d a ß  e s  d e r  R e i c h s b a h n  b e i  r e g e l 

m ä ß i g e r  M a s s e n b e f ö r d e r u n g  m ö g l i c h  s e i n  m ü ß t e ,  

g ü n s t i g e r e  T a r i f e  z u  g e w ä h r e n ,  w o d u r c h  s i c h  d e r  

F r e m d b e r g e b e z u g  w e s e n t l i c h  v e r b i l l i g e n  w ü r d e .

D i e  S c h i f f s b e f ö r d e r u n g  h a t  n u r  f ü r  e i n e  b e 

s c h r ä n k t e  A n z a h l  v o n  Z e c h e n  B e d e u t u n g ,  w e i l  d e r  

V e r k e h r s k r e i s  d e r  b e s t e h e n d e n  W a s s e r w e g e  i n f o l g e  

i h r e r  G e b u n d e n h e i t  a n  b e s t i m m t e  G e b i e t e  z u  k l e i n  

i s t .  F e r n e r  m u ß  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n ,  d a ß  m a n  b e i  

d e r  K a n a l s c h i f f a h r t  m i t  e i n e r  e t w a  1 M o n a t  d a u e r n d e n  

E i s s p e r r e  z u  r e c h n e n  h a t ,  w o d u r c h  f ü r  d i e  d a v o n  b e 

t r o f f e n e n  Z e c h e n  A u s g l e i c h l a g e r  e r f o r d e r l i c h  w e r d e n .  

V e r t e u e r n d  w i r k t  a u c h  d e r  m e h r m a l i g e  U m s c h l a g  d e s  

F ö r d e r g u t e s ,  d e n n  i n  a l l e n  F ä l l e n  s c h l i e ß t  s i c h  a n  d e n  

S c h i f f s w e g  e i n e  w e i t e r e  B e f ö r d e r u n g  a u f  Z e c h e n -  o d e r  

G r u b e n a n s c h l u ß b a h n e n  a n .  S e l b s t  w e n n  m a n  a n n i m m t ,  

d a ß  d u r c h  d e n  g l e i c h z e i t i g e n  B e r g e u m s c h l a g  e i n e
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b e s s e r e  A u s n u t z u n g  d e r  v o r h a n d e n e n  H a f e n a n l a g e n  

u n d  E n t l a d e e i n r i c h t u n g e n  e r z i e l t  w i r d ,  i s t  n a c h  d e n  

b e i  d e m  S a n d b e z u g  a u s  d e r  H a a r d  g e m a c h t e n  E r f a h 

r u n g e n  m i t  U m l a d e k o s t e n  v o n  0 , 1 5 - 0 , 2 0  M  j e  t  V e r 

s a t z g u t  z u  r e c h n e n .

I m  f o l g e n d e n  w e r d e n  n u n m e h r  d i e  S c h i f f a h r t 

k o s t e n  v o n  d e n  u n m i t t e l b a r  a n  d e m  k ü n f t i g  s c h i f f 

b a r e n  T e i l  d e r  R u h r  g e l e g e n e n  S t e i n b r ü c h e n  n a c h  d e n  

H ä f e n  S c h w e l g e r n  u n d  B o t t r o p  d e r  Z e c h e n k r e i s e  

H a m b o r n  u n d  B o t t r o p  e r m i t t e l t .

D a  f ü r  d i e  R u h r s c h i f f a h r t  w e g e n  d e s  b i s h e r  n u r  

g e r i n g f ü g i g e n  V e r k e h r s  n o c h  k e i n e  T a r i f e  a u f g e s t e l l t  

w o r d e n  s i n d ,  b i n  i c h  v o n  d e n  a u f  d e m  R h e i n - H e r n e -  

K a n a l  g e l t e n d e n  T a r i f e n  a u s g e g a n g e n .  H i e r n a c h  s i n d  

b e i  e i n e r  B e f ö r d e r u n g  v o n  B e r g e m a t e r i a l ,  d a s  d e r  

G ü t e r k l a s s e  V I  a n g e h ö r t ,  K a n a l a b g a b e n ,  S c h l e p p l o h n  

u n d  S c h l e p p l o h n z u s c h l a g  z u  e n t r i c h t e n .

D i e  K a n a l a b g a b e n  b e t r a g e n  j e  T o n n e  L a d u n g  u n d  

z u r ü c k g e l e g t e n  K i l o m e t e r  0 , 0 1  M. D e r  S c h l e p p l o h n  

b e l ä u f t  s i c h  f ü r  1 t  T r a g f ä h i g k e i t  u n d  1 k m  a u f  

0 , 0 0 2 8  M  u n d  d e r  S c h l e p p l o h n z u s c h l a g  f ü r  j e d e  b e 

f ö r d e r t e  T o n n e  V e r s a t z g u t  u n d  j e d e n  z u r ü c k g e l e g t e n  

K i l o m e t e r  a u f  0 , 0 0 1 5  M. E i n e  R ü c k f r a c h t  w i r d  i m  

a l l g e m e i n e n  n i c h t  z u  e r w a r t e n  s e i n ,  s o  d a ß  d i e  K ä h n e  

o d e r  S e l b s t f a h r e r  l e e r  z u r  B e l a d e s t e l l e  z u r ü c k k e h r e n  

m ü s s e n .  D e r  G r u n d s c h l e p p l o h n  i s t ,  w e i l  s e i n e  B e 

r e c h n u n g  n a c h  d e r  T r a g f ä h i g k e i t  e r f o l g t ,  d o p p e l t  i n  

A n s a t z  z u  b r i n g e n .  D a  a b e r  f ü r  d i e  R u h r s c h i f f a h r t '  

n i c h t  m i t  t e u e r n  B a u -  u n d  I n s t a n d h a l t u n g s k o s t e n  g e 

r e c h n e t  z u  w e r d e n  b r a u c h t ,  w i r d  m a n  s c h ä t z u n g s 

w e i s e  h ö c h s t e n s  d i e  H ä l f t e  d e r  o b e n  g e n a n n t e n  G e 

b ü h r e n  z u g r u n d e  l e g e n  k ö n n e n .

A n  S c h i f f s m i e t e  s i n d  d e m  R e e d e r  f ü r  e i n e n  3 0 0 - t -  

K a h n  e t w a  0 , 0 5  M  j e  t  T r a g f ä h i g k e i t  u n d  T a g  z u  

z a h l e n ,  w ä h r e n d  d i e  M i e t e  f ü r  e i n e n  3 0 0 - t - S e l b s t f a h r e r  

e t w a  0 , 1 2  M  j e  t  u n d  T a g  b e t r ä g t .  D i e  S c h l e p p k o s t e n  

a u f  d e m  R h e i n  b e l a u f e n  s i c h  e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  L e e r 

f a h r t  z w i s c h e n  R u h r o r t  u n d  d e m  H a f e n  S c h w e l g e r n  

a u f  e t w a  0 , 0 0 3 1  D i e  S c h l e u s e n g e b ü h r e n  s i n d

n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  w o r d e n ,  w e i l  d i e  d a d u r c h  e n t 

s t e h e n d e  B e l a s t u n g  p r a k t i s c h  g l e i c h  N u l l  i s t .  F e r n e r  

h a b e  i c h  b e i  d e r  B e n u t z u n g  v o n  S c h l e p p k ä h n e n  e i n e n  

v i e r t ä g i g e n  U m l a u f ,  f ü r  S e l b s t f a h r e r  e i n e n  d r e i t ä g i g e n  

U m l a u f  a n g e n o m m e n .

D i e  g e s a m t e n  K o s t e n  f ü r  d i e  S c h i f f s b e f ö r d e r u n g  

b e t r a g e n  d e m n a c h  b e i m  S c h l e p p v e r k e h r :

1 .  F e s t e  K o s t e n  ( u n a b h ä n g i g  v o n  d e r  E n t f e r n u n g )

J (/1
K a h n m i e t e .....................................................0 , 2 0

B e l a d e -  u n d  E n t l a d e k o s t e n  . . 0 , 2 1

0 , 4 1

2 .  V e r ä n d e r l i c h e  K o s t e n  ( a b h ä n g i g  v o n  d e r  E n t  

f e r n u n g )

a )  a u f  d e r  R u h r  J(/tkm
A b g a b e n .............................................0 , 0 0 5

S c h l e p p l o h n  f ü r  V o l l -  u n d

L e e r f a h r t ............................... 0 , 0 0 2 8

S c h l e p p l o h n z u s c h l a g . . . 0 , 0 0 0 7 5

0 , 0 0 8 5 5

b )  a u f  d e m  R h e i n - H e r n e - K a n a l

A b g a b e n ............................................... 0 , 0 1

S c h l e p p l o h n  f ü r  V o l l -  u n d

L e e r f a h r t ..............................  0 , 0 0 5 6

S c h l e p p l o h n z u s c h l a g .  . . 0 , 0 0 1 5

0 , 0 1 7 1

c )  a u f  d e m  R h e i n

S c h l e p p l o h n ................................................  0 , 0 0 3 1

B e i  d e r  B e n u t z u n g  v o n  S e l b s t f a h r e r n  s i n d  d e r  

S c h l e p p l o h n  u n d  S c h l e p p l o h n z u s c h l a g  i n  d e r  S c h i f f s 

m i e t e  e n t h a l t e n ;  n u r  a u f  d e m  R h e i n - H e r n e - K a n a l  i s t  

d e r  h a l b e  S c h l e p p l o h n z u s c h l a g  n e b e n  d e r  A b g a b e  

z u  e n t r i c h t e n .  D i e  K o s t e n  s e t z e n  s i c h  d a h e r  z u 

s a m m e n  a u s :

1 .  F e s t s t e h e n d e  K o s t e n  j ij\
S c h i f f s m i e t e .................................................... 0 , 3 6

B e l a d e -  u n d  E n t l a d e k o s t e n  . 0 , 2 1

0 , 5 7

2 .  V e r ä n d e r l i c h e  K o s t e n

a )  a u f  d e r  R u h r  J(/tkm
A b g a b e .............................................................0 , 0 0 5

b )  a u f  d e m  R h e i n - H e r n e - K a n a l

A b g a b e .....................................................0 , 0 1

H a l b e r  S c h l e p p l o h n z u s c h l a g  0 , 0 0 0 7 5

0 , 0 1 0 7 5

D i e  s i c h  h i e r n a c h  e r g e b e n d e n  B e f ö r d e r u n g s k o s t e n  

s i n d  i n  d e r  Z a h l e n t a f e l  4  z u s a m m e n g e s t e l l t .

Z a h l e n t a f e l  4 .

A u sgan gspu nk t

E m pfangsort Mülheim Keltwig Heisingeu-
Kupferdreh

Dahl
hausen

j a  t Jtlt j w J (/1

H afen S chw elgern
a) bei S ch lepp zü gen
b) bei Selbstfahrern

0,525
0,560

0,611
0,660

0,739
0,735

0,833
0,790

H afen Prosper
a) bei Sch lepp zü gen
b) bei Selbstfahrern

0,751
0,782

0,838
0,832

0,966
0,907

1,060
0,962

Z u  d i e s e n  B e t r ä g e n  k o m m e n  i n  j e d e m  F a l l e  n o c h  

d i e  G e w i n n u n g s k o s t e n  u n d  d e r  M a t e r i a l p r e i s  ( 0 , 6 0  M  
j e  t )  s o w i e  d i e  i m  F ä h r b e t r i e b  d e r  W e r k s b a h n e n  e n t 

s t e h e n d e n  U n k o s t e n .  A u ß e r d e m  s i n d  b e i  d e n  Z e c h e n  

d e s  B o t t r o p e r  B e z i r k s  f ü r  d i e  d u r c h  d i e  R e i c h s b a h n  

e r f o l g e n d e  Z u s t e l l u n g  v o m  H a f e n  b i s  z u r  Ü b e r g a b e 

s t e l l e  d e r  G r u b e n a n s c h l u ß b a h n  A b i  a u f  f  r ä c h t e n  i n  A n 

r e c h n u n g  z u  b r i n g e n .  D i e s e  F r a c h t e n  w e r d e n  e b e n 

f a l l s  n a c h  d e m  A u s n a h m e t a r i f  2 a  b e r e c h n e t  u n d  b e 

t r a g e n  z u r z e i t  m i n d e s t e n s  0 , 5 0  M/t.
D i e  V e r s o r g u n g  d e s  B o t t r o p e r  Z e c h e n k r e i s e s  m i t  

S t e i n b r u c h m a t e r i a l  a u f  d e m  W a s s e r w e g e  m u ß  d a h e r  

v o n  v o r n h e r e i n  a l s  u n w i r t s c h a f t l i c h  b e z e i c h n e t  

w e r d e n .  D a g e g e n  e r s c h e i n t  e s  n a c h  e i n e m  V e r g l e i c h  

m i t  d e n  B a h n f r a c h t e n  a l s  z w e c k m ä ß i g ,  d e n  Z e c h e n  

d e s  H a m b o r n e r  B e z i r k s ,  s o w e i t  s i e  d e n  V e r e i n i g t e n  

S t a h l w e r k e n  a n g e h ö r e n ,  d a s  V e r s a t z g u t  a u f  d e m  

W a s s e r w e g e  z u z u f ü h r e n .  D i e  B e l i e f e r u n g  d e r  ä n d e r n  

Z e c h e n  d i e s e s  B e z i r k s  k a n n  n u r  ü b e r  d e n  R u h r o r t e r  

H a f e n  e r f o l g e n ,  w e i l  d e r  P r i v a t h a f e n  S c h w e l g e r n  u n d  

d i e  d a r a n  a n g e s c h l o s s e n e n  W e r k s b a h n e n  g e m ä ß  d e n  

z u r z e i t  g e l t e n d e n  G e s t a t t u n g s v e r t r ä g e n  d e r  R e i c h s 

b a h n  n u r  v o n  K o n z e r n w e r k e n  b e n u t z t  w e r d e n  d ü r f e n .  

B e i  e i n e r  V e r s a t z g u t b e f ö r d e r u n g  ü b e r  d e n  R u h r o r t e r  

H a f e n  e r g ä b e n  s i c h  j e d o c h  d e r a r t  u n g ü n s t i g e  A b l a u f 

f r a c h t e n ,  d a ß  d e r  r e i n e  E i s e n b a h n w e g  e r h e b l i c h  w i r t 

s c h a f t l i c h e r  s e i n  w ü r d e .

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

N a c h  k u r z e r  D a r s t e l l u n g  d e r  B e r g e v e r s a t z w i r t 

s c h a f t  i m  R u h r b e z i r k  w i r d  a u f  d i e  v o n  d e r  G e w e r k 
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s c h a f t  v e r .  K l o s t e r b u s c h  m i t  d e m  V e r s e t z e n  v o n  

R u h r s a n d s t e i n  g e m a c h t e n  g ü n s t i g e n  E r f a h r u n g e n  h i n 

g e w i e s e n .  A n s c h l i e ß e n d  w e r d e n  a n  H a n d  e i n e r  Ü b e r 

s i c h t s k a r t e  d i e  f ü r  d i e  Z e c h e n  b e i  H a m b o r n ,  E s s e n ,

B o c h u m  u n d  D o r t m u n d  f r a c h t l i c h  g ü n s t i g e n  S t e i n 

b r u c h b e z i r k e  a n g e g e b e n  u n d  d i e  v o r a u s s i c h t l i c h e n  

K o s t e n  j e  t  V e r s a t z g u t  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  

m ö g l i c h e n  B e f ö r d e r u n g s w e g e  e r m i t t e l t .

Physikalische und chem ische U ntersuchungen  über Flözgase.
Von Dr. K. P e t e r s ,  M ülheim  (Ruhr), und S tu d ien assessor  A. W a r n  e c k e ,  H om berg  (N iederrhein).

( S c h l u ß . )

Art der B indung des F lö z g a se s  in der K ohle.

F ü r  d i e  B i n d u n g  d e s  F l ö z g a s e s  i n  d e r  K o h l e  

k o m m e n  f o l g e n d e  M ö g l i c h k e i t e n  i n  B e t r a c h t :  1 .  A d 

s o r p t i o n ,  2 .  L ö s u n g ,  3 .  E i n s c h l ü s s e  i n  H o h l r ä u m e n  

o d e r  P o r e n ,  4 .  c h e m i s c h e  B i n d u n g ,  5 .  a n d e r s a r t i g e  

B i n d u n g ,  6. v e r s c h i e d e n e  B i n d u n g s a r t e n  n e b e n e i n 

a n d e r .

Ü b e r  d i e  A r t  d e r  Q a s b i n d u n g  i n  d e r  K o h l e  b e s t e h t  

n o c h  k e i n e  e i n h e i t l i c h e  A u f f a s s u n g .  U m  e i n e  r e i n  a d -  

s o r p t i v e  B i n d u n g ,  w i e  m a n  s i e  e t w a  v o n  d e r  A d s o r p t i o n  

d e r  g l e i c h e n  G a s e  a n  A k t i v k o h l e  k e n n t ,  k a n n  e s  

s i c h  n i c h t  h a n d e l n ,  w o f ü r  d i e  f o l g e n d e n  B e o b a c h 

t u n g e n  s p r e c h e n .  D i e  A u s g a s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t ,  d i e  

f ü r  d i e  E i n s t e l l u n g  v o n  A d s o r p t i o n s g l e i c h g e w i c h t e n  

k e n n z e i c h n e n d  w ä r e ,  i s t  b e s o n d e r s  b e i  M a g e r k o h l e n  

a u ß e r o r d e n t l i c h  k l e i n  g e g e n ü b e r  d e r  A d s o r p t i o n s 

u n d  D e s o r p t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t  b e i  A k t i v k o h l e n .  D e r  

F l ö z g a s g e h a l t  v o n  S t e i n k o h l e n  w i r d  d u r c h  e i n f a c h e  

Z e r k l e i n e r u n g  s e h r  s t a r k  v e r r i n g e r t ,  u n d  p - f e i n  g e 

m a h l e n e  K o h l e  h ä l t  i m  G e g e n s a t z  z u  g r o b e r  K o h l e  

M e t h a n  n u r  f e s t ,  w e n n  s i e  s i c h  i n  e i n e r  M e t h a n 

a t m o s p h ä r e  b e f i n d e t ,  n i c h t  a b e r ,  w e n n  s i e  a n  d e r  L u f t  

l i e g t .  A k t i v k o h l e  w e i s t  d a g e g e n  i n  g r o b k ö r n i g e m  Z u 

s t a n d  u n d  u - f e i n  g e m a h l e n  g e g e n ü b e r  M e t h a n  b e i  

Z i m m e r t e m p e r a t u r  k e i n e  w e s e n t l i c h e n  U n t e r s c h i e d e  

d e r  A d s o r p t i o n s v o r g ä n g e  a u f .  D a s  B i n d u n g s v e r m ö g e n  

d e r  S t e i n k o h l e  f ü r  G a s e  u n d  D ä m p f e  i s t  s e l e k t i v .  

M e t h a n  w i r d  i n  v i e l  g r ö ß e r e r  M e n g e  a u f g e n o m m e n  

u n d  v i e l  f e s t e r  g e b u n d e n  a l s  a n d e r e  G a s e .  D i e s e  T a t 

s a c h e  s p r i c h t  f ü r  d i e  L ö s u n g s t h e o r i e « .  N u r  b e i m  

S a u e r s t o f f  k a n n  m a n  e i n e  n o c h  f e s t e r e  B i n d u n g  a l s  

V o r s t u f e  d e r  O x y d a t i o n s v o r g ä n g e  b e o b a c h t e n .

T r o t z  d i e s e r  k e n n z e i c h n e n d e n  U n t e r s c h i e d e  s p i e l e n  

A d s o r p t i o n s v o r g ä n g e  b e i  d e r  B i n d u n g  d e s  M e t h a n s  i n  

d e r  K o h l e  e i n e  R o l l e ,  w a s  d a r a u s  h e r v o r g e h t ,  d a ß  

h ö h e r e  K o h l e n w a s s e r s t o f f e ,  z .  B .  B e n z o l ,  v o n  f e i n 

g e m a h l e n e r  S t e i n k o h l e  e b e n s o  w i e  v o n  A k t i v k o h l e  e r 

h e b l i c h  s t ä r k e r  a d s o r b i e r t  w e r d e n  a l s  n i e d r i g e .  D i e 

s e l b e  B e o b a c h t u n g  i s t  b e i  d e r  b e n z i n h a l t i g e n  S t e i n k o h l e  

d e s  K o h l e n b e r g w e r k s  M i n d e n  g e m a c h t  w o r d e n .  D i e  

h ö h e r n  G l i e d e r  d e r  P a r a f f i n r e i h e  l a s s e n  s i c h  a u s  d e r  

p - f e i n  g e m a h l e n e n  K o h l e  i m  V a k u u m  n i c h t  w i e  d i e  

n i e d r i g e n  G l i e d e r  b e i  Z i m m e r t e m p e r a t u r ,  s o n d e r n  e r s t  

b e i  1 0 0 °  e n t f e r n e n .  B e i  d e m  V e r s u c h ,  g r o b k ö r n i g e  

S t e i n k o h l e  m i t  G a s e n  u n d  D ä m p f e n  z u  b e l a d e n ,  k a n n  

m a n  i m  G e g e n s a t z  d a z u  b e o b a c h t e n ,  d a ß  M e t h a n  i n  

v e r h ä l t n i s m ä ß i g  g r o ß e n  M e n g e n  a u f g e n o m m e n  w i r d ,  

B e n z o l  d a g e g e n  n i c h t .

D a r a u s  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  d i e  K a n ä l e ,  H o h l r ä u m e  

o d e r  P o r e n ,  d i e  e i n e  g e w i s s e  B e w e g l i c h k e i t  d e s  

F l ö z g a s e s  i n  d e r  a n s t e h e n d e n  K o h l e  e r m ö g l i c h e n ,  

o f f e n b a r  n u r  e i n e n  D u r c h m e s s e r  v o n  d e r  G r ö ß e n 

o r d n u n g  e i n e s  M e t h a n m o l e k ü l s  h a b e n  k ö n n e n .  

H ä u f i g  w i r d  e r w ä h n t ,  d a ß  d a s  G a s  i n  d e n

P o r e n  d e r  K o h l e  u n t e r  a u ß e r o r d e n t l i c h  h o h e m  

D r u c k  e i n g e s c h l o s s e n  s e i .  A l s  S t ü t z e  f ü r  d i e s e  A n 

s c h a u u n g  w i r d  z .  B .  d a s  b e k a n n t e  » K r e b s e n «  d e r  

K o h l e ,  d a s  p r a s s e l n d e  G e r ä u s c h ,  a n g e f ü h r t ,  d a s  m a n  

b e i m  A u s g a s e n  d e r  K o h l e  i m  F l ö z  u n t e r  A b s p l i t t e 

r u n g  k l e i n e r  K o h l e n t e i l c h e n  b e o b a c h t e t .  D i e s e r  V o r 

g a n g  i s t  a b e r  a u c h  v e r s t ä n d l i c h ,  w e n n  m a n  d i e  P o r e n 

t h e o r i e  n u r  m i t  d e r  e r w ä h n t e n  E i n s c h r ä n k u n g  g e l t e n  

l ä ß t .

. G e h t  m a n  v o n  d e r  A n n a h m e  a u s ,  d a ß  s i c h  d a s  

G a s  i n  d e r  K o h l e  u n t e r  h o h e m  D r u c k  b e f i n d e t  u n d  

v o n  d e r  K o h l e  g e l ö s t  o d e r  a d s o r b i e r t  i s t ,  d a n n  w ü r d e  

e s  s i c h  u m  G l e i c h g e w i c h t s z u s t ä n d e  h a n d e l n .  V e r s u c h e ,  

a u f  d i e s e r  G r u n d l a g e  d i e  A r t  d e r  B i n d u n g  d e s  F i ö z -  

g a s e s  i n  d e r  K o h l e  z u  e r f o r s c h e n  u n d  d a r a u s  S c h l ü s s e  

a u f  d i e  U r s a c h e n  v o n  G a s a u s b r ü c h e n  z u  z i e h e n ,  s i n d  

m e h r f a c h  u n t e r n o m m e n  w o r d e n 411. D i e  E r g e b n i s s e  

d i e s e s  s y n t h e t i s c h e n  V e r f a h r e n s  b e r e c h t i g e n  j e d o c h  

n u r  d a n n  z u  S c h l ü s s e n  ü b e r  d a s  S y s t e m  K o h l e - F l ö z -  

g a s ,  w e n n  d i e  V o r a u s s e t z u n g  z u t r i f f t ,  d a ß  e s  g l e i c h 

g ü l t i g  i s t ,  o b  d a s  G a s  v o n  a u ß e n  i n  d i e  K o h l e  e i n 

g e d r u n g e n  o d e r  i n  d e r  K o h l e  s e l b s t  e n t s t a n d e n  i s t .

D e r  n a c h s t e h e n d  b e s c h r i e b e n e  V e r s u c h  s p r i c h t  d a 

f ü r ,  d a ß  d i e s e  V o r a u s s e t z u n g  n i c h t  i m m e r  e r f ü l l t  i s t .  

I n  e i n e n  A u t o k l a v e n  w u r d e n  S t ü c k e  e i n e r  F e t t k o h l e  

d e r  Z e c h e  G n e i s e n a u  e i n g e f ü l l t  u n d  u n t e r  e i n e n  D r u c k  

v o n  1 5 0  a t  M e t h a n  g e b r a c h t .  E s  e r f o l g t e  e i n e  G a s 

a u f n a h m e ,  d i e  n a c h  2 4  h  p r a k t i s c h  b e e n d e t  w a r .  A l s  

d e r  A u t o k l a v  n a c h  m e h r e r e n  M o n a t e n  g e ö f f n e t  w u r d e ,  

z e i g t e  s i c h ,  d a ß  d i e  K o h l e ,  a u s  d e r  e t w a  1 0 0  c m 3 F l ö z 

g a s  d u r c h  M a h l e n  i m  V a k u u m  e n t f e r n t  w e r d e n  

k o n n t e n ,  1 2 0 0  c m 3 M e t h a n  a u f g e n o m m e n  h a t t e .  D i e s e  

w a r e n  j e d o c h  s o  l o c k e r  g e b u n d e n ,  d a ß  s c h o n  i n  k u r z e r  

Z e i t  v o r  d e m  M a h l e n  9 0 0  c m 3 a b g e g e b e n  w u r d e n  u n d  

3 0 0  c m 3 e r s t  i m  V a k u u m  u n d  b e i m  f o l g e n d e n  M a h l e n .  

D e r  ü b e r w i e g e n d e  T e i l  d i e s e s  G a s e s  w a r  a l s o  v i e l  

w e n i g e r  f e s t  g e b u n d e n  a l s  d a s  F l ö z g a s .  D e r  g r o ß e  

U n t e r s c h i e d  i n  d e n  F e s t i g k e i t e n ,  m i t  d e n e n  d i e s e s  a u f 

g e p r e ß t e  G a s  e i n e r s e i t s  u n d  d a s  F l ö z g a s  a n d e r s e i t s  

v o n  d e r  K o h l e  g e b u n d e n  w e r d e n ,  u n d  d i e  e r h e b l i c h e  

A b w e i c h u n g  i n  d e n  A u s g a s u n g s g e s c h w i n d i g k e i t e n  

s p r e c h e n  d a f ü r ,  d a ß  d a s  F l ö z g a s  u n d  d a s  a u f g e p r e ß t e  

G a s  a u f  v e r s c h i e d e n e  W e i s e  i n  d e r  K o h l e  g e b u n d e n  

s i n d .  B e i  d e r  F l ö z g a s e n t b i n d u n g  h a n d e l t  e s  s i c h  o f f e n 

b a r  u m  e i n e n  n i c h t  w i l l k ü r l i c h  u m k e h r b a r e n  V o r g a n g .  

E i n e  Z e r s t ö r u n g  d e s  K o h l e n g e f ü g e s  z e r s t ö r t  

a u c h  z u m  g r o ß e n  T e i l  d i e  K r ä f t e ,  m i t  d e n e n  d a s  

F l ö z g a s  g e b u n d e n  i s t .  D i e  A d s o r p t i o n  o d e r  L ö 

s u n g  i s t  d e m g e g e n ü b e r  u m k e h r b a r  u n d  d a s  A u f n a h m e 

v e r m ö g e n  d e r  u n v e r s e h r t e n  K o h l e  f ü r  a u f g e p r e ß t e s  

G a s  d a h e r  a u c h  w e i t g e h e n d  u n a b h ä n g i g  v o n  d e r  K o r n 

g r ö ß e 43 . B e i m  B e l a d e n  v o n  K o h l e  m i t  v i e l  M e t h a n  

d u r c h  A u f p r e s s u n g  d e s  G a s e s  u n d  a n s c h l i e ß e n d e r  

E n t s p a n n u n g  w i r d  d a s  G e f ü g e  d e r  S t e i n k o h l e  s t a r k  

g e l o c k e r t .  D e m g e g e n ü b e r  h a b e n  d i e  s e h r  f l ö z g a s 
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re ichen  Kohlen ein b eso n d e rs  festes  G efüge ,  w as  
g le ich fa l ls  im Sinne d e r  ob igen  A u sfü h ru n g e n  liegt.

W e n n  m an sicli die F ra g e  vorleg t ,  w ie das  G as  
in die Kohle h ine ingekom m en ist, so  m uß  m an auf  
G ru n d  a l le r  e rw ä h n te n  U n te rsu c h u n g se rg e b n is se  
schließen, d aß  es sich in den m eisten  F ä l len  aus d e r  
K o h lensubs tanz  se lbs t  geb i lde t  hat.  S eh r  u n w a h r 
scheinlich ist, daß  jedes  G asm olekü l  im m er  noch an 
d erse lb en  Stelle  in d e r  Kohle sitzt, an d e r  es beim 
In k o h lu n g sv o rg a n g  en ts ta n d en  ist, weil auch die h ä r 
te s ten  Kohlen noch se lb s tänd ig ,  w enn  auch a u ß e r 
o rden tl ich  langsam , ausgasen ,  w as  eine Beweglichkeit  
d e r  G asm olekü le  in d e r  Kohle vorausse tz t .  M an  w ird  
d a h e r  zu d e r  A nsch au u n g  g e fü h r t ,  daß  h ier  eine 
chem ische B indung als  V ors tu fe  d e r  A d so rp t ion  o d er  
L ösung  vorlieg t.  Diese th e o re t isc h e  D eu tu n g  der  
F lö z g a sb in d u n g  in d e r  S te inkoh le  w ird  du rch  die 
T a tsac h e  ges tü tz t ,  daß  sich jedes  G asm olekü l  im 
A ugenblick  d e r  E n ts te h u n g  w ä h re n d  des In k o h lu n g s 
v o rg an g e s  inm itten  eines völlig  von K o h lensubs tanz  
au sg e fü l l te n  R aum es bef inde t  und  d a h e r  zunächs t  
nicht ü b e r  den R aum  verfüg t,  den es als  f re ies  o d e r  
auch als ad s o rb ie r te s  G a s  benö t igen  w ürde .  Es 
schein t  sich h ie r  um  die u m g e k eh r te  E rsch e in u n g  zu 
hande ln  w ie bei d e r  O x y d a t io n  d e r  Kohle, bei der  
eine m o leku la re  A d so rp t io n  a ls  V ors tu fe  d e r  chem i
schen B indung  nachgew iesen  i s t 66.

E in  ä h n l ich e r  Fall  wie bei d e r  F lö z g a sb in d u n g  
l iegt bei den  G ase in sc h lü sse n  in G es te inen  und 
M inera lien  vor, die rad ioak tive  S to ffe  en tha l ten .  
M onaz i t  e n th ä l t  z. B. 1 cm :i H elium  je  g  M inera l ,  
T h o r ia n i t  so g a r  bis zu 10 cm:; H elium  je  g  S u b s ta n z 6-'. 
D ieses H elium  kann  n u r  durch  ä u ß e r s t  feines M ah len  
o d e r  A usg lühen  im Vakuum ausg e tr ie b en  w erden .  
B e rechne t m an fü r  diesen Fall den Druck  des H e lium s 
im M inera l ,  so  g e la n g t  m an zu W e r te n  von m eh re re n  
h u n d e r t  o d e r  ta u sen d  A tm osphä ren ,  je  nachdem , wie 
g r o ß  m an das  hy p o th e t isch e  nicht von M ate r ie  e r 
fü l l te  V olum en ansetz t,  also ähn l iche  W e r te  f ü r  den 
Druck, wie sie sich bei dem  A n th raz i t  von d e r  G ru b e  
S oph ia  Ja coba  fü r  das  M e th a n  errechnen  l a s s e n 51.

D er  so  e rm itte l te  theo re t ische  G asd ru ck  in der  
Kohle ist s e h r  viel g r ö ß e r  als  je n e  Drücke, die beim 
A n b o h re n  von F lözen  fe s tg e s te l l t  w o rd e n  sind. D rücke 
von 40 a t  in 10 m tiefen  B ohr löchern  g eh ö re n  zu 
den S eltenhei ten ,  w ä h r e n d  Ü berdrücke  von 0 , 5 - 2  at 
die Regel s in d 35. M an  m iß t  eben  in d iesen B o h r 
löchern  nicht den G asd ru ck  in d e r  Kohle, so n d e rn  
s te ts  den  D ruck  in H o h lräu m e n ,  in die das  G as  aus 
d e r  Kohle abg e g eb e n  w o rd e n  ist.

Ursachen von Ausbrüchen und Gasansam mlungen.
W ie  sich aus a l len  beschr iebenen  V ersuchen e r 

g ib t ,  h a t  eine Lockerung  o d e r  Z e rs tö ru n g  des  K o h len 
gefüges ,  im F löz  z. B. du rch  den G eb irg sd ru ck ,  zur  
F o lge ,  d aß  sich au f  d em se lb en  Raum, den v o rh e r  eine 
bes tim m te  M enge, z. B. 1 t  Kohle e ingenom m en  hat,  
n a c h h e r  1 t  Kohle zuzüglich  je n e r  G asm en g e  befindet,  
die bei d ie ser  Z e rs tö ru n g  des  G efü g es  in F re ih e i t  
g ese tz t  w ird .  D er  Z us tand  der  F lözgasb indung«  w ird  
in so lchen  F ällen  ab g e lö s t  von einem A d so rp t io n s 
o d e r  L ösungsg le ichgew ich t des  System s K ohle-G as.

W e n n  dies d e r  Fall  ist, können  h o h e  G a s 
drücke  in den F lözen  au f tre ten .  M an  h a t  d a h e r  bei 
a l len  M essu n g en ,  die sich m it  d e r  F e s ts te l lu n g  des 
G asd ru ck e s  in F lözen  befassen ,  zu bedenken , daß  
d ie se r  G asd ru ck  dreierle i U rsachen  haben  kann . E n t 

w ed e r  e n ts te h t  d e r  Druck in dem .M eßbohrloch durch  
g an z  a l lm äh liche  A u sg asu n g  d e r  das  Bohrloch  u m 
g eb e n d en  ko m p a k ten  O berfläche ,  o d er  das  Bohrloch  
bef inde t sich in m e h r  o d e r  w en ige r  ze rm ü rb te r  Kohle, 
und  d e r  gem essene  G asd ru ck  w ird  dann  du rch  die 
bei d e r  Z erk le ine rung  fre i g ew o rd en e n  G asm engen  
h e rvo rgeru fen .  Diese Z erk le inerung  kann  natürl ich  
w ied e r  versch iedenen  U rs p ru n g  haben , wobei vor  
al lem  d e r  G eb irg sd ru ck ,  te ilw eise auch das  B ohren 
se lbs t  in B e trach t kom m t. D ri t tens  kann d e r  g e 
m essene  D ruck  au f  G ase  zu rü c kzu füh ren  sein, die 
aus  än d e rn  Schichten , z. B. durch Spalten  und  Risse, 
an den  M e ß o r t  g e la n g t  sind.

M an h a t  dem nach  s t r e n g  zu un te rscheiden  
zw ischen dem G a sg e h a l t  eines Flözes und d e r  G a s 
en tw ick lung  aus dem Flöz, Begriffe ,  die im S ch r if t 
tum  nicht im m er k la r  un te rsch ieden  w erden .  Sind im 
Flöz o d e r  dessen  U m g e b u n g  d u rch  G e b irg sb e w e g u n g  
o d e r  durch  den A bbau H o h lrä u m e  en ts ta n d en ,  dann ist 
es s e h r  le icht möglich, d aß  die an g renzende  ze rm ü rb te  
Kohle ih r  G a s  in solche H o h lrä u m e  abgibt.  Die bei 
Kohlen- und  G a sa u sb rü c h e n  in B e rgw erken  g e 
sam m elten  E rfa h ru n g e n  sprechen  bekanntlich  dafü r ,  
d aß  die Stellen in d e r  N ä h e  g eo lo g isc h e r  V e r 
w e r fu n g e n  b eso n d ers  au sb ruchgefäh r l ich  sind. Ist eine 
solche Stelle m it ze rm ü rb te r  Kohle, aus d e r  d a s  G as  
liieht o d e r  n u r  s e h r  langsam  zu en tweichen  verm ag ,  
g eg e n  den A b b a u o r t  du rch  eine u n v e rse h r te  o d er  
s ta rk  g e p re ß te  K oh lenm asse  abgesch lo ssen ,  so hat 
diese den ganzen  Druck, d e r  d a h in te r  laste t,  
zu t rag e n .  Da bei fo r ts ch re i ten d e m  Abbau die 
Dicke d ie se r  K oh lensch ich t g e r in g e r  w ird ,  kann  
d e r  Z e i tpunk t  e in tre ten ,  in dem sie dem  Druck 
nicht m e h r  s ta n d h ä l t ,  w a s  dann  zu einem A usbruch  
fü h r t .  Nach d ieser  A u ffa s su n g  dü rf ten  A usbrüche  
g r ö ß e r e r  K oh lenm assen  in vielen Fällen z w a r  die 
F olge e iner  G eb irg sd ru c k w irk u n g  sein, aber  e rs t  d a 
du rch  u n m it te lb a r  a u sg e lö s t  w erden ,  daß  sich d e r  bei 
d e r  Z e r m ü r b u n g  der  Kohle en ts ta n d en e  G asd ru ck  g e 
w a ltsam  befre it .

H erkunft des Flözgases.
Die F rage ,  ob  sich die in den Kohlen ein- 

gcsch lo ssenen  G ase  im Flöz au f  p r im ä re r  o d e r  s e k u n 
d ä re r  L ag e rs tä t te  befinden , ist schon o f t  aus  dem 
G ru n d e  e r ö r te r t  w o rd e n ,  d aß  ih re  B e a n tw o r tu n g  von 
Fall zu Fall s e h r  viel zu r  K lärung  der  U rsachen  von 
G rub e n u n g lü c k en  b e i tragen  kann. Bew eise fü r  die 
Richtigkeit  d e r  einen o d e r  ändern  A nschauung  sind 
jedoch  b ish e r  n u r  ve rh ä l tn ism äß ig  w en ig  heigebrach t 
w o rd e n ,  und es erschein t  desh a lb  als angeb rach t ,  auf  
neue M öglichkeiten  f ü r  so lche B e w e is fü h ru n g en  h in 
zuw eisen. Dabei sei vo rausgesch ick t ,  daß  die h ier  v o r 
l iegenden V ersu ch se rg eb n is se  d u rch w eg  fü r  die A uf
fa s su n g  sp rechen ,  d aß  sich das  F lözgas  in den meisten  
Fällen in d e r  Kohle au f  p r im ä re r  L ag e rs tä t te  befindet,  
a lso  in d e r  Kohle se lbs t  beim In k o h lu n g sv o rg a n g ’e n t 
s tanden  ist und  heute noch, w enn  auch a u ß e r o rd e n t 
lich langsam , en ts teh t .

F o lgende  B eobach tungen  erscheinen in d iesem 
Z u sa m m e n h a n g  als  bem erk en sw e rt .  Die M indener  
Kohle aus  d e r  W e a ld en fo rm a tio n ,  die, w ie aus d e r  
Z ah len ta fe l  1 ers ichtlich  ist, a u ß e r  M e than  noch 
g r ö ß e r e  M engen h ö h e re r  K o h len w a sse rs to f fe  en thält ,  
l iefert,  w ie F ranz F i s c h e r ,  P e t e r s  und C r e m e r  
n achgew iesen  h a b e n 63, bei s e h r  vo rs ich t ige r  H y d r i e 
ru n g  u n te r  milden B edingungen , nachdem  sie vorher
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durch  M a h len  im V akuum  völlig  a u s g e g a s t  w o rd e n  ist, 
g r o ß e  M engen  h ö h e re r  K o h len w a sse rs to f fe  von ä h n 
l icher  Z u sa m m e n se tz u n g  wie die im F lözgas v o r 
kom m enden .  D agegen  liefern  G as f la n u n k o h le ,  F e t t 
kohle  und  M a g erkoh le  von versch iedenen  Zechen des 
R uhrbez irks ,  die im F lözgas  keine h ö h e rn  K oh len 
w asse rs to f fe ,  so n d e rn  n u r  M ethan  en thalten ,  bei der  
H y d r ie ru n g  u n te r  den gleichen B edingungen  keine 
h ö h e rn  K oh lenw assers to f fe .

Auch die T atsache ,  daß  bei geo log isch  al tern  
Kohlen d e r  F lö zg a sg eh a l t  hö h er  ist als  bei jünge rn ,  
d eu te t  d a ra u f  hin, d aß  sich das  M e than  im Laufe der  
g eo log ischen  Zeiten  in d e r  Kohle g eb i ld e t  ha t  und , 
so w ei t  es keine G ele g en h e i t  zum Entw eichen  hat te ,  
se it  Jah rm ill ionen  im Flöz fes tg e h a l ten  w o rd e n  ist. 
D aß die w e n ig e r  d ich ten  jü n g e rn  Kohlen bei d e r  F lö z
g a san a ly se  s e h r  viel w en ig e r  G a s  ergeben  als  die 
a l tern ,  d ü r f te  daneben  noch in d e r  g r o ß e m  P origke it  
b e g rü n d e t  sein, die eine A u sg asu n g  g an z e r  Flözteile, 
z. B. du rch  p o r ig es  D eckgebirge o d e r  Risse und 
S palten ,  b eg ü n s t ig t .

H insichtlich  d e r  S teinkohlenflöze ,  de ren  F lözgas  
v o rw ieg e n d  aus  K oh lensäure  bes teh t ,  h e r rsch t  heute 
die Ansich t vor, d aß  die K oh lensäure  vulkanischen  
U rs p ru n g s  ist und  sich in d e r  Kohle an se k u n d äre r  
L ag e rs tä t te  bef indet .  N eben d ieser  A uffassung  
kom m en noch zwei ande re  M öglichkeiten  in Betracht.  
E rs tens  kann  ein Teil der  K oh lensäure ,  b eso n d e rs  
dann ,  w en n  es sich um gasd u rc h lä s s ig e  Kohlen 
handelt ,  au f  O x y d a t io n  zu rückzuführen  sein, und 
zw eitens  kann sich die K oh lensäure  genau  so w ie  das  
M e than  und  die h ö h e rn  K o h len w a sse rs to f fe  in der  
K ohle  se lb s t  geb i lde t  haben. W en n  auch diese E r 
k lä ru n g  von den meisten  F o rschern  ab g e le h n t  w ird ,  
sei doch au f  einige T a tsac h en  h ingew iesen ,  die se h r  
d a f ü r  sprechen .

Mit den F lözgasen  von 3 versch iedenen  Kohlen 
w u rd e n  E de lgasana lysen  au sg e fü h r t ,  ü b er  deren  E r 
gebn isse  die Z ah len ta fe l  6 un te rr ich te t .  D er H e l iu m 
g e h a l t  d e r  drei P roben ,  und  zw a r  einer  R uhrfe ttkoh le ,  
e iner  niederschlesischen und  einer  obersch les ischen  
Kohle, ist bezogen  au f  Asche von d e r  g le ichen G rö ß e n 
o r d n u n g  w ie  der  H e l iu m g eh a l t  in K arb o n g e s te in e n 61. 
Bezogen auf  K oh lensäu re  ist bei den beiden sch les i
schen Kohlen d e r  H e l iu m g eh a l t  jedoch um  eine 
Z eh n e rp o ten z  kle iner als  bei ko h le n säu re fü h ren d en  
E rdgasque l len  vulkanischen  U r s p r u n g s 65.

Z a h l e n t a f e l  6. E d e ig a s a n a ly s e n  von  F lözgasen .

Mathias
Stinnes,

Fettkohle

Ruben-
grube
(N.-S.)

Hohen-
zollern-
grube
(O.-S.)

N2 ..................... 27,7 29,6 16,8
N2 aus der Luft . . .  . cm3 13,1 10,8 5,7
No fossil . . . . . . cm3 14,6 18,8 11,7
Ne +  He + Ar . . . .  °/o 0,507 0,444 0,404
Ne +  He . . . . . .  °/o 0,00083 0,00178 0,00143
H e ..................... . . .  % 0,00035 0,00070 0,00043
A sch e ................. . . .  % 1,0 8,4 2,56
H e ..................... . . . cm3 0,000103 0,000207 0,0000719
He je g Asche . . . . cm3 0,000110 0,0000246 0,0000281
He, von der C 0 2-Menge °/o — 0,00033 0,00043

F ern e r  w eisen  säm tliche  F lözgase  fossilen  Stick
s to ff ,  d e r  also  m it  S icherhe it  n ich t  aus  d e r  Luft 
s tam m t,  u n d  m e is tens  auch K o h lenw assers to f fe  auf,  
w ä h r e n d  k o h lensäu re re iche  E rdgasque l len  vu lkan i
schen  U rs p ru n g s  in der  Regel s t icks to ffarm  sind und

keine K o h len w a sse rs to f fe  führen .  Diese V e rsu c h s 
ergebn isse  bilden zw a r  noch keinen s ichern  Beweis 
da fü r ,  daß  d ie K oh lensäu re  im F lözgas  der  sch les i
schen Kohlen n ich t aus  ändern  Schichten s ta m m t,  sie 
e rhöhen  ab e r  s ta rk  die W ahrsche in lichkeit ,  daß  auch 
die K oh lensäure  in der  Kohle se lb s t  en ts tanden  ist. 
H ä l t  man tro tz d em  an der  Ansich t fest, daß  die 
K oh lensäu re  aus ändern  Schichten in die Flöze e in 
g e d ru n g e n  ist, so s te h t  m an vor  der  w e ite rn  A ufgabe ,  
eine E rk lä ru n g  d a fü r  zu finden, auf w elche  W e ise  die 
g eg e n w ä r t ig e  Z u sam m en se tz u n g  koh lensäu re re iche r  
F lözgase  zus tande  gekom m en  ist.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
N achdem  nachgew iesen  w o rd e n  ist, d aß  alle 

f r ü h e m  V er fa h ren  zur E rm it t lu n g  des  F lö zg a sg eh a l te s  
von S te inkohlen  unr ich t ige  E rg e b n is se  g e l ie fer t  haben, 
w ird  eine neue B e s t im m ungsw eise  beschr ieben , die 
s e h r  g enaue  W e r te  erg ib t .  Sie ist so a u s g es ta l te t  
w orden ,  daß  aus 100 g  Kohle alle B estand te i le  des 
F lözgases ,  also a u ß e r  K oh lensäure ,  K oh lenoxyd , 
W a s s e r s to f f  und  M e th an  auch die höhern  K o h len 
w a ss e r s to f fe  bis  zum H ep ta n  einzeln, fe rner  d e r  G e h a l t  
an  a tm o sp h ä r is ch em  u n d  fossilem  Stickstoff  g e t re n n t  
und  endlich d e r  H e l iu m g eh a l t  b es t im m t w erd en  
können.

Von zah lre ichen  Kohlen w ird  die F lö zgasana ly se  
m itge te i l t  und  gezeigt,  d aß  d e r  F lö z g a sg e h a l t  m it  zu 
nehm endem  geo log ischem  A lte r  d e r  K ohlen ans te ig t  
u n d  daß  auch die schlesischen Kohlen neben  K o h len 
sä u re  s te ts  K o h len w a sse rs to f fe  en tha l ten .  V ersuche  
ü b e r  die A u sg asu n g  von Kohlen bei d e r  Z erk le ine rung  
haben  ergeben ,  d aß  m an auf  rechner ischem  W e g e  den 
restl ichen  F lö zg a sg eh a l t  in K o h len s tau b e n  bes tim m en 
und  den  w a h re n  F lö zg a sg eh a l t  vo r  dem  Abbau 
schätzen  kann.

A us p lan m äß ig en  U n te rsu ch u n g en  ü b e r  den A u s
g a s u n g s v o rg a n g  e rg ib t  sich, daß  G as f la m m k o h le n  ihr 
F lözgas  schne l le r  ver l ieren  als Fettkohlen  u n d  diese 
w ie d e r  schneller  als M ag erk o h len  u n d  d a ß  das  F lözgas  
in den  Kohlen im al lgem einen  des to  f e s te r  geb u n d en  
ist, je m e h r  sie davon  en tha lten .  Bei den G e f ü g e 
bes tand te i len  n im m t die A u sg asu n g sg esc h w in d ig k e i t  
von d e r  G lanzkoh le  ü b er  die M a ttkoh le  zu r  F a s e r 
koh le  zu.

Die A rt  d e r  G a sb in d u n g  in d e r  K ohle  w ird  m it  
dem  E rgebn is  e rö r te r t ,  d aß  sie versch ieden  ist von 
einer  reinen A dso rp t ion  o d e r  e iner  fes ten  Lösung . Die 
Kräfte ,  die das  F lözgas  in d e r  Kohle fes tha l ten ,  w erd en  
bei Z e r s tö r u n g  des  K o h len g e fü g es  vernichte t .  V o r 
g en o m m en e  E d e lg asa n a ly se n  m achen  es w a h rsc h e in 
lich, daß  das  F lözgas,  auch w en n  es  zum g ro ß en  
Teil  aus  K oh lensäu re  bes teh t ,  in den m eisten  Fällen 
in d e r  Kohle se lbs t  en ts ta n d en  ist  u n d  sich nicht,  wie 
m an  h ä u f ig  ann im m t,  in d e r  Kohle a u f  se k u n d ä re r  
L ag e rs tä t te  befinde t.

Schrifttum.
1. B u n s e n , Poggendorfs Ann. 1851, S. 197 und 252; 

Jahrb. Miner. 1851, S. 567.
2. v. M e y e r ,  Jahrb. prakt. Chem. 1871, S. 144 und 407; 

1872, S. 389. D issertation Leipzig, 1872. W agners 
Jahrb. 1872, S. 890; 1873, S. 957.

3. H a to n  d e  ia  G o u p i l l i e r e :  Rapport presente au nom 
de la commission d ’etude des moyens propres a prevenir 
les explosions du grisou, Ann. Fr. 1880, Bd. 18, S. 193 
(deutsche Übersetzung vgl. 4).

4. H a ß la c h e r ,  Z .B .H .S.W es. 1881, S.2S1.



2 3 .  D e z e m b e r  1 9 3 3 G l ü c k a u f 121 3

5. M u c k : Grundzüge und Ziele der Steinkolilen-Chetnie, 
1881.

6. F o u q u e ,  Z. B.H.S. Wes. 1881, S. 283.
7. H i l t ,  S c h u lz  und H o fm a n n :  Verhandlungen über 

Schlagwetter, Sitzungsbericht des Aachener Bezirks
vereins des V .d .i., W ochenschrift des V .d.I. 18S2, 
S. 299, 310 und 372; 1883, S. 94, 96, 183 und 186.

8. K r e is c h e r  und W in k le r ,  Jahrb. Sachsen 1884, S. 10.
9. S e r lo :  Leitfaden zur Bergbaukunde, 4. Aufl., 1884, 

Bd. 2, S. 297.
10. H a ß la c h e r ,  Z .B .H .S.W es. 1882, S. 285.
11. H a ß la c h e r :  Hauptbericht der preußischen Schlag

wetter-Commission, 1887, S. 51.
12. S c h o n d o r f f ,  Anlage zu Bd. 1 des Hauptberichtes der 

preußischen Schlagwetter-Commission, 1887, S. 24.
13. J e l l e r :  Verhandlungen des Centralcomites der öster

reichischen Commission zur Ermittlung der zweck
mäßigsten Sicherheitsmaßregeln gegen die Explosion 
schlagender W etter in Bergwerken, 1890, Bd. 4, S. 13.

14. B e d s o n , P h i l l ip s  und M c C o n n e l ,  Trans. N. Engl. 
Inst. 1892, S. 307; 1894, S. 27; Chem. News 1893, S. 187.

15. B e h re n s ,  Glückauf 1896, S. 553.
16. B e h re n s :  Beiträge zur Schlagwetterfrage, 1896.
17. Ferd. F i s c h e r :  Chemische Technologie der Brenn

stoffe, 1897, S. 559.
18. B ro o c k m a n n , Glückauf 1899, S. 269: J.G asbel. 1899, 

S. 764.
19. G h y s e n ,  Rev. univ. min. met. 1902, Bd. 59, S. 1.
20. F o n te n e l l e  und L e c o c q , Ann. Belg. 1902, S. 658.
21. B r o o c k m a n n :  Die Entwicklung des niederrheinisch

westfälischen Steinkohlenbergbaus in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, 1903, Bd. 6, S. 7.

22. D e m a n e t :  Der Betrieb der Steinkohlenbergwerke, 
1905, S. 51.

23. T r o b r i d g e ,  J. Soc. Chem. Ind. 1906, S. 1129.
24. B e c k e r ,  Öster. Z. B. H. Wes. 1907, S. 269.
25. P a r r  und B a rk e r ,  Universitv of Illinois Eng. Exp. Sta. 

Bull. 1909, S. 10.
26. C h a m b e r l i n ,  Bull. Geol. Surv. 1909, H. 383, S. 32; 

J.G asbel. 1912, S. 594.
27. S c h a u s te n ,  Z .B .H .S.W es. 1910, S. B l .
28. P o r t e r  und O v i tz ,  Bur. Min. Techn. Paper 1911, H. 2; 

J.G asbel. 1912, S. 594; Braunkohle 1912, S. 311.
29. C h a m b e r l i n ,  Bur. Min. Bull. 1911, S. 26.
30. C z a k o :  Beiträge zur Kenntnis natürlicher Gas-

ausström ungcn, Dissertation Karlsruhe, 1913.
31. H v iid : Das Erdgas, in E n g le r  und v. H ö fe r :  Das 

Erdöl, 1913, Bd. 1, S. 712.
32. B u rg e s s  und W h e e le r ,  J. Chem. Soc. London 1913, 

S. 1715; 1914 S. 131.
33. W e r n e  und T h ie l ,  Z .B .H .S .W es. 1914, S. 1.
34. S t u t z e r :  Die wichtigsten Lagerstätten der Nichterze, 

1914, Bd. 2, S. 20.
35. H e is e  und H e r b s t :  Lehrbuch der Bergbaukunde, 

1914, Bd. 1, S. 432.

36. H in r ic h s e n  und T a c z a k :  Die Chemie der Stein
kohle (3. Auflage von M u ck : Die Chemie der Stein
kohle), 1916, S. 110.

37. J ic in s k y ,  ö ste r. Z. öffentl. Baudienst 1921, H. 1 und 2.
38. S t u t z e r :  Die wichtigsten Lagerstätten der Nichterze,

2. Aufl., 1923, Bd. 2, S. 18, 258 und 274
39. S t r a c h e  und L a n t :  Kohlenchemie, 1924, S. 64.
40. W e g n e r ,  Glückauf 1924, S. 631.
41. P e t r a s c h e c k :  Geologie der Schlagwetter, Z. Geol. 

Ges. 1926, S. 565.
42. Bericht des Ausschusses zur Erforschung der Kohlen

säureausbrüche in Niederschlesien, Z .B .H .S.W es. 1927, 
S. B 249.

43. R u ff , Z. angew. Chem. 1930, S. 1038.
44. D o e l t e r :  Handbuch der Mineralchemie, 1931, Bd. 4, 

Teil 3, S. 573.
45. S c h m id t ,  Glückauf 1931, S. 1525.
46. H e r rm a n n ,  Z .B .H .S.W es. 1932, S. B134.
47. R u f f ,  A s c h e r ,  B r e s le r  und G e s e l le ,  Z .B .H .S.W es. 

1932, S. B 211; dort auch Flinweise auf frühere Ar
beiten.

48. J o n e s ,  Iron Coal Tr. Rev. 1932, Bd. 124, S. 240.
49. A u d ib e r t ,  Rev. ind. min. 1932, H. 266, S. 41.
50. B o d e , Z .B .H .S.W es. 1933, S. B 70.
51. Franz F i s c h e r ,  P e te r s  und W a r n e c k e ,  Brennst. 

Chem. 1932, S. 209.
52. Franz F is c h e r  und P e t e r s ,  Brennst. Chem. 1933, 

S. 333.
53. P e t e r s :  Bemerkungen zur Vakuumtechnik, Z. angew. 

Chem. 1928, S. 501.
54. P e t e r s  und W e i l :  Zur Kenntnis der Gastrennung 

durch Adsorption an Kohle, Z. angew. Chem. 1930, 
S. 608.

55. S to c k ,  Ber. Chem. Ges. 1920, S. 756.
56. P e te r s  und W a r n e c k e :  Über die Trennung von 

Kohlenwasserstoffen durch Desorption, erscheint dem 
nächst in-der Zeitschrift für angewandte Chemie.

57. P a n e th  und P e t e r s ,  Z. pliys. Chem. 1928, Bd. 134, 
S. 353; P a n e th ,  G e h le n  und P e te r s ,  Z. anorg. allg. 
Chem. 192S, S. 383.

58. Eine nähere Beschreibung der vereinfachten Edelgas
analyse erfolgt demnächst.

59. D e n n is :  Gas analysis, 1929.
60. Franz F is c h e r  und G lu u d ,  Ges. Abh. Kohle, 1917, 

Bd. 2, S. 319 und 332.
61. Franz F i s c h e r ,  P e t e r s  und C r e m e r :  Erste Mit

teilung über p-Kohlen, Brennst. Chem. 1932, S. 364.
62. P e t e r s ,  Naturwiss. 1925, S. 746.
63. Franz F i s c h e r ,  P e te r s  und C r e m e r :  Zweite Mit

teilung über p-Kohlen, Brennst. Chem. 1933, S. 181.
64. G m e l in :  Handbuch der anorganischen Chemie,

8. Aufl., 1926, Bd. 1, S. 28.
65. G m e l in :  Handbuch der anorganischen Chemie, 1926, 

Bd. 1, S. 12.
66. Franz F i s c h e r ,  P e te r s  und C r e m e r :  Dritte Mit

teilung über j^-Kohlen, Brennst. Chem. 1933, S. 184.

K o h l e n g e w i n n u n g  u n d  - a u ß e n h a n d e l  G r o ß b r i t a n n i e n s  

i n  d e n  M o n a t e n  J a n u a r  b i s  S e p t e m b e r  1 9 3 3 .

Die K o h le n f ö r d e r u n g ,  über deren Entwicklung 
Zahlentafel 1 Aufschluß gibt, hat im Durchschnitt der 
ersten 9 Monate 1933 mit 16814 1. t gegenüber der gleichen 
Zeit 1932 mit 17171 1. t einen weitern Rückgang um 
357000 1. t oder 2,08o/o erfahren. Insgesamt wurden in den 
Monaten Januar bis September 1933 (1932) 151,33 (154,54) 
Mill. 1. t gefördert.

Der einzige Bezirk, der infolge verstärkter Nachfrage 
gegenüber 1932 eine nennenswerte Fördersteigerung, und 
zwar in Höhe von 318000 I. t oder 3,55o/o erkennen läßt, 
ist Northumberland. In Staffordshire hielt sich die Förde

rung ungefähr auf der gleichen Höhe, während alle übrigen 
Bezirke Rückgänge aufweisen. Am stärksten ist die 
Abnahme der Förderung in den Bezirken Yorkshire 
( -  1,15 Mill. 1. t 4,11 o/o), Derby usw. ( -  795000 I. t 

3,81 o/o), Südwales und Monmouth (— 905000 1. t 
3,41 o/o) und Durham ( -  481000 1. t — 2,32o/o). W eitere 

Einzelheiten läßt Zahlentafel 2 erkennen.
In welcher Weise sich der Förderrückgang jeweils auf 

den B e le g s c h a f t s s t a n d  ausgewirkt hat, ist in Zahlen
tafel 3 ersichtlich gemacht. Der niedrigste Belegschafts
stand, den der britische Steinkohlenbergbau seit 1913 zu
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verzeichnen hat, entfällt mit 752922 Mann auf den Monat 
August 1933.

Z a h le n ta f e l  1. Entwicklung der monatlichen Steinkohlen
förderung (in 1000 1.1).

Monat 
bzw. M onats
durchschnitt

1931 1932 1933
± 1933 

gegen 1932 
' %

Januar ..................... 19 174 18 674 18 797 + 0,66
Februar ................. 18 920 18517 17 830 — 3,71
M ä r z ..................... 19391 18 790 19513 + 3,85
A p r i l ..................... 18 574 18 368 15419 —16,06
M a i ......................... 17 287 17 002 17 3S6 + 2,26
J u n i ......................... 17 831 16 759 15 284 — 8,80
J u l i ......................... 17 083 15 034 15 083 + 0,33
A u g u s t ................. 16 110 15 297 15 429 + 0,86
September . . . . 17 959 16 102 16 589 + 3,02
Januar-September 18 036 17 171 16814 — 2,08

Z a h le n ta f e l  2. Steinkohlenförderung nach Bezirken 
(in 1000 1.1)

Januar-Septem ber
Bezirk ± 1933

1931 1932 1933 gegen 1932
%

Northumberland . . . 9 200 8 969 9 287 + 3,55
D u r h a m ......................... 22 526 20 692 20 211 -  2,32
Y o r k s h i r e ..................... 29 960 27 924 26 775 -  4,11
Lancashire, Cheshire,

N o rd w a le s ................. 12 814 11 908 11 812 -  0,81
Derby, N ottingham 

shire, Leicester . . . 22 580 20 858 20 063 3,81
Staffordshire, Salop,

W orcester, Warwick . 12 507 12 466 12 484 +  0,14
Südwales u. Monmouth 27 655 26 576 25 671 -  3,41
Andere engl. Bezirke1 . 3 856 3 939 3 920 0,4S
S c h o tt la n d ..................... 21 230 21 209 21 107 -  0,48

zus.2 162 328 154 542 151 330 2,0S
1 E inschl.C um berland, W estm orland, G loucester, Som erset und Kent. - - 

3 In der Summe teilweise berichtig te Zahlen.

Z a h l e n t a f e l  3 . Belegschaft im britischen Steinkohlen
bergbau (Lohnempfänger Ende des Monats 

bzw. im Jahresdurchschnitt).

Monat 1931 1932 1933

Januar ..................... 882 240 839 712 784 529
Februar ..................... 876 703 833 805 793 166
M ä r z ......................... 872 742 836 485 793 532
A p r i l ......................... 868 716 828 360 784 428
M a i............................. 861 170 816 270 771 925
J u n i ......................... 840 305 804 782 764 590
J u l i ............................. S27 171 788 348 758 359
A u g u s t ..................... 822 270 777 983 752 922
Septem ber................. S21 58S 774 030 754 969
O k to b e r ..................... 831 688 777 128
N ovem ber................. 836 417 775 674
D ez em b e r................. 840 451 779 939

Jahresdurchschnitt 849 520 802 526

Die Zahl der völlig oder teilweise a r b e i t s lo s e n  
B e rg le u te  in Großbritannien und Nordirland, die in den 
Monaten Mai und Juli dieses Jahres rd. 396000 bzw. 395000 
oder je 37,9 <Vo aller versicherten Bergarbeiter betrug, hat 
in den beiden Monaten August und September eine Ver
minderung auf rd. 3S9000 oder 37,2«/o bzw. 342000 oder 
32,8o/o erfahren.

Die Entwicklung der K o h le n a u sfu h r  in den ersten 
9 M onaten 1933 ist aus Zahlentafel 4 ersichtlich.

Hiernach ergibt sich im M onatsdurchschnitt Januar bis 
September 1933 eine Kohlenausfuhr von 3,21 Mill. 1. t 
gegenüber 3,24 Mill. 1. t in der gleichen Zeit 1932, was 
einem W eniger von 34000 1. t oder 1,05oo entspricht. Die 
Koksausfuhr ist dem gegenüber um 2000 1.1 und die Ausfuhr 
an Preßkohle um 5000 l. t gestiegen. Die Bunkerkohlen-

Za h ie  n t a f e l  4. Kohlenausfuhr nach Monaten 
(in 1000 1.1)1.

Monat 
bzw. M onats
durchschnitt

Kohle Koks Preß
kohle

Kohle usw. 
für D am pfer im 

ausw ärtigen 
H andel

1913................................. 6117 103 171 1753
1929 ................................. 5022 242 103 1366
1930 ................................. 4573 205 84 1301
1931................................. 3562 200 63 1217
1932 ................................. 3242 187 63 1182
1933: Januar ................. 3217 239 54 1118

Februar . . . . 2925 197 60 1092
M ä r z ................. 3296 157 61 1147
A p r i l ................. 2753 77 48 992
M a i ..................... 3670 99 95 1101
J u n i ..................... 3097 150 96 1097
J u l i ..................... 3271 174 62 1182
August . . . . 3202 236 63 1135
September . . . 3418 246 76 1100

Januar-September 1933 3206 175 68 1107
1932 3240 173 63 1175

1 Seit 1929 einschl. Versand nach dem Irischen Freistaat.

Verschiffungen wiederum verminderten sich von durch
schnittlich 1,18 Mill. 1. t auf 1,11 Mill. 1. t.

Eines der wesentlichsten M erkmale der britischen 
Kohlenausfuhr der letzten Jahre ist der sich fortgesetzt 
steigernde V e r s a n d  an N u ß k o h l e ,  während alle übrigen 
Kohlensorten Rückgänge aufweisen. Seit der erstmaligen 
handelsstatistischen Erfassung im Jahre 1926 konnte ein 
dauerndes Ansteigen des Anteils der Nußkohle an der 
Gesam tausfuhr beobachtet werden. Im Jahre 1926 belief 
sich dieser auf rd. 11 o/o, 1929 auf 18,360,1) und 1932 auf 
25,24o/o, bis schließlich in den ersten 9 Monaten 1933 ein 
Anteil von 28,30o/0 erreicht wurde. Nachstehende Übersicht 
läßt erkennen, wie sich der Kohlenversand auf die einzelnen 
Kohlensorten in den Monaten Januar bis September 1932 
und 1933 verteilt und zeigt deren prozentualen Anteil an 
der Gesamtausfuhr.

Z a h l e n t a f e l  5. Kohlenausfuhr nach Sorten.

Januar-September

Kohlensorte 1932 1933
von der von der

1000 l.t Gesa 111 tausfuhr 1000 l.t Gesam tausfuhr
% %

Feinkohle . . 4 891 16,77 4 601 15,95
Nußkohle . . 6 935 23,78 8 167 28,30
Förderkohle . 6 240 21,40 5 704 19,77
Stückkohle . 11 097 38,05 10 384 35,98

insges. 29 163 100,00 28 856 100,00

Hauptabnehm er der Nußkohle waren in der Berichts
zeit Frankreich mit 1 ,62 Mill. 1. t und einem Anteil an der 
gesamten Nußkohlenausfuhr von 1 9 ,8 2 » o , ferner Kanada 
(1 ,0 1  Mill. 1. t 1 2 ,3 6 o/o), Deutschland (9 1 4 0 0 0  1. t 

ll,19o,ö), Dänemark (8 2 0 0 0 0  1.1 10,Ü3o/0) ,  Holland
( 4 7 8 0 0 0  I. t 5 ,S 5 ° o ) ,  Belgien ( 4 2 2 0 0 0  1. t 5 ,1 6 « /o ), 
Schweden ( 3 9 3 0 0 0  I. t 4,81 o,'o), Italien (3 5 7 0 0 0  1. t 

4 ,3 7 o /o ) , Argentinien (3 2 4 0 0 0  1 .1 3 ,97o .'o ).

Z a h l e n t a f e l  6. Kohlenausfuhrwerte je 1.1.

Monat 1931
s d

1932
s d

1933 
s d

Ja n u a r ..................... 15 8 15 11 16 3
Februar ................. 16 3 15 9 15 11
M ä r z ..................... 16 — 15 10 16 1
A p r i l ..................... 16 1 16 1 16 1
M a i ......................... 16 4 16 5 16 3
J u n i ......................... 16 4 16 4 15 11
J u l i ......................... 16 3 16 7 16 1
A u g u s t ................. 16 2 16 4 16 —

September . . . . 16 5 16 7 16 2
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Die jeweils im September sieh zeigende Preissteigerung 
ist auch in diesem Jahre in Erscheinung getreten. Von 16 s 
im August 1933 erhöhte sich der Preis auf 16 s 2 d im 
September.

Uber die Entwicklung des K o h l e n a u s f u h r w e r t e s  
unterrichtet Zahlentafel 6, während Zahlentafel 7 die Aus
fuhrw erte der einzelnen Kohlen So r t e n  bringt.

Z a h l e n t a f e l  7. Ausfuhrwerte je 1. t nach Kohlensorten.

Z a h l e n t a f e l  8. Kohlenausfuhr nach Ländern.

Kohlensorte Juli August September
s d s d s d

Feinkohle . . . . 11 1 10 10 10 10
Nußkohle . . . . 17 10 18 2 18 4
Bestmelierte . . . 14 1 13 11 13 11
Stückkohle . . . . 17 11 17 10 17 9
Anthrazit . . . . 28 11 28 — . 28 6
Kesselkohle . . . 14 9 14 8 14 9
Gaskohle . . . . 14 3 14 3 14 5
Hausbrand . . . . 18 1 18 7 17 9
Übrige Sorten . . 12 5 12 4 12 4
G a sk o k s ................. 19 1 18 2 18 3
Metall. Koks . . . 15 — 15 1 15 5
Preßkohle . . . . 18 9 18 6 18 6

Hiernach sind im September dieses Jahres, verglichen 
mit dem voraufgegangenen Monat, Preissteigerungen fest
zustellen bei Nuß-, Anthrazit-, Kessel- und Gaskohle, ferner 
bei Gas- und metallurgischem Koks, während Stück- und 
Hausbrandkohle Preissenkungen zu verzeichnen haben.

Die Verteilung der Kohlenausfuhr auf die einzelnen 
E m p f a n g s l ä n d e r  zeigt Zahlentafel S.

W ährend die Kohlenausfuhr in den ersten 9 Monaten 
1933 mit insgesam t 28,9 Mill. 1. t gegenüber der gleichen 
Zeit 1932 mit 29,2 Mill. 1. t  einen Rückgang um rd. 
0,3 Mill. 1. t aufzuweisen hat, läßt ein Vergleich der Ausfuhr 
im September 1933 mit 3,4 Mill. 1. t gegenüber September 
1932 mit 2,S Mill. 1.1 eine wesentliche Besserung erkennen. 
Hierbei dürften besonders die mit den skandinavischen 
Ländern im Juni, August und September des laufenden 
Jahres abgeschlossenen Handelsabkommen eine ausschlag
gebende Rolle spielen. Diese Länder haben sich verpflichtet, 
ihren Bezug an britischer Kohle wie folgt zu steigern:

Dänemark von 43,5 auf 80%
Island „ 55,0 „ 77%
Norwegen „ 3S,7 „ 70%
Schweden „ 23,6 ,, 47 %.

Neuerdings hat sieh auch Finnland zu einem Ab
kommen dahingehend entschlossen, daß es künftighin 75% 
des gesamten Kohlenbedarfs in Großbritannien zu decken 
gedenkt, an Stelle von bisher nur 29,4<y0. W eitere Verhand
lungen bezüglich eines Abkommens sind ferner noch im 
Gange mit Litauen und Lettland.

Dänemark, das sich als erstes nordisches Land zu einem 
Handelsabkommen bereitfand, erhöhte seine Einfuhr an 
britischer Kohle in den Monaten Januar bis September 1933 
gegenüber der gleichen Zeit 1932 um 547000 1. t oder 
37,19%. Bei Schweden und Norwegen, deren Zustimmung 
etwas später erfolgte, ergibt sich ein M ehrbezug von 
425000 1. t oder 45,45 % bzw. 75000 1. t oder 11,92%. 
Kanada seinerseits steigerte seine Einfuhr an britischer 
Kohle um 70000 1. t oder 6%.

An dem M inderbezug der ersten 9 Monate 1933 ist 
allein der Irische Freistaat mit 606000 1. t beteiligt. In 
weitem Abstand folgen Frankreich ( -  239000 1. t), Holland 
( 143000 l.t), Algerien ( -1 3 1 0C0 l.t), Belgien ( -  127000 l.t), 
Deutschland ( -  115000 l.t) ,  Brasilien (—. 9S000 l.t) , Italien 
( -  76000 l. t) .  Bei den übrigen Bezugsländern ist der Rück
gang der Einfuhr weniger bedeutend.

Die Bunkerverschiffungen gingen von insgesamt 
10,6 Mill. 1.1 in den ersten 9 Monaten 1932 auf rd. 
10 Mill. 1.1 in der Berichtszeit zurück.

Bestimmungsland
Juli Aug.

1933

Sept.

1932

an.-Sept.
|L +1933

1933 eetr- 1932
%

A d e n .........................
in 1000 1. 

14
t

15 +  7,14
Ä g y p te n ................. 159 164 89 1 042 1 046 +  0,38
A lg e r ie n ................. 71 66 91 908 777 -  14,43
Argentinien . . . . 147 149 140 1 379 1 376 -  0,22
Azoren und Madeira 4 1 6 30 40 +  33,33
B e lg ien ..................... 126 85 114 1 187 1 060 10,70
B r a s i l ie n ................. 55 79 36 636 538 -  15,41
Britisch-Indien . . 3 7 3 -5 7 ,1 4
C e y lo n ..................... ' 5 ■ — — 31 34 +  9,68
C h i le ......................... — 1
D änem ark................. 224 267 279 1 471 2 018 +  37,19
Deutschland . . . 219 196 227 1 784 1 669 -  6,45
F in n la n d ................. 47 35 44 306 312 +  1,96
Frankreich . . . . 673 642 703 6 665 • 6 426 -  3,59
Franz.-W estafrika . 8 — 13 -.68 69 +  1,47
G ib r a l ta r ................. 24 14 22 142 195 +  37,32
Griechenland . . . 11 1 15 123 84 -31 ,71
H olland..................... 128 154 134 1 326 1 183 -  10,78
Irischer Freistaat . 89 98 105 1 562 956 -  3S,80
I t a l i e n ..................... 413 399 467 3816 3 740 -  1,99
Kanada ..................... 181 171 201 1 167 1 237 +  6,00
Kanal-Inseln. . 11 11 8 165 165 —
Kanarische Inseln . 19 13 18 224 188 -  16,07
M alta ......................... — 3 6 72 45 -  37,50
Norwegen . . . . 67 55 81 629 704 +  11,92
P o r t u g a l ................. 76 94 77 690 760 +  10,14
Portug.-W estafrika 8 — — 60 45 25,00
R u ß l a n d ................. — — — . 59 —
S chw eden ................. 219 203 197 935 1 360 +  45,45
S p an ien ..................... 71 68 69 826 763 -  7,63
U r u g u a v ................. 24 17 27 229 198 -  13,54
Ver. Staaten . . . . 16 21 19 182 175 -  3,85
Andere Länder . . 176 193 230 1 427 1 675 +  17,38

zus. Kohle 3271 3202 3418 29 163 28 856 1,05
G a s k o k s ................. 58 74 77 578 546 5,54
Metall. Koks . . . 116 162 169 975 1 031 +  5,74

zus. Koks 174 236 246 1 553 1 577 +  1,55
Preßkohle................. 62 63 76 564 615 +  9,04

insges. 3507 3501 3740 31 280 31 048 -  0,74
Kohle usw. für 

Dampfer im aus
wärtigen Handel 1182 1135 1100 10 576 9 964 -  5,79

W ert der 
Gesamtausfuhr . 2834 2814

in 1000 £
3030 |25 516125 097 -  1,64

Da es den Verkaufsverbänden in den Ausfuhrbezirken 
und denjenigen, die überwiegend für den lnlandbedarf in 
Frage kommen, bisher nicht gelungen ist, die bestehenden 
Gegensätze hinsichtlich des Absatzes zu beseitigen, hat 
sich die Regierung entschlossen, eine entsprechende Er
gänzungsvorlage zum Berggesetz 1930 einzubringen. Be
absichtigt ist hierbei eine Trennung der Förderkontingente 
entsprechend ihrer Bestimmung für den Binnenmarkt und 
die Ausfuhr. Zu diesem Zweck soll ein Ausfuhrsyndikat 
gegründet werden, dem sämtliche für die Ausfuhr in Frage 
kommenden Zechen beitreten müssen. Man hofft auf diese 
Weise zu vermeiden, daß einige Ausfuhrzechen voll be
schäftigt sind, während benachbarte Zechen Kurzschichten 
einlegen müssen; ferner soll dadurch verhindert werden, 
daß die Ausfuhrzechen in ruhigen Zeiten den Inlandzechen 
durch Unterangebote den M arkt streitig machen.

Neben dieser Neuordnung ist ferner die gesonderte 
Festsetzung verbandlicher Ausfuhrpreise vorgesehen. In 
diesem Zusammenhang ist auch eine einschneidende Er
neuerung der Verkaufsbedingungen und der zwischen 
Zechen und Händlern getroffenen Vereinbarungen in Aus
sicht genommen, da die Erfahrungen gelehrt haben, daß 
sich die Verbandspreise durch stille Abkommen zwischen 
den Zechen einerseits und den Händlern bzw. den 
Reedereien anderseits umgehen lassen. Aus diesem Grunde 
soll in Zukunft dem Reichsausschuß der Zechenbesitzer
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das gesetzliche Recht eingeräumt werden, die Bücher säm t
licher an einem Kohlenverkauf Beteiligten einzusehen.

Der Ausgang an britischer Kohle nach H a f e n g r u p p e n  
ist aus Zahlentafel 9 zu entnehmen.

Z a h l e n t a f e l  9. Verteilung des Ausgangs 
britischer Kohle nach Hafengruppen.

Häfen
Jai

1932 
1. t

iuar-Septem 

1933 
1. t

ber
± 1933 

gegen 1932 
%

Ladekohle:
Bristolkanal . . . .  
Nordwestliche . . . 
Nordöstliche . . . .
H u m b e r .....................
Ostschottische . . . 
W estschottische . . 
S o n s tig e .....................

12 426 491 
652 461 

9 528 241 
2 439 679 
2 853 972 

897 357 
364 651

12 039 322 
459 698 

9 989 714 
2 377 623 
2 908 496 

769 972 
304 988

-  3,12
-  29,54 
+  4,84
-  2,54 
+  1,91
-  14,20
-  16,36

insges.
Bunkerverschiffungen: 

Bristolkanal . . . .  
Nordwestliche . . . 
Nordöstliche . . . .
H u m b e r .....................
Ostschottische . . . 
W estschottische . . 
Sonstige . . . . . .

29 162 852

2 393 125
1 546 690
2 221 089 
2 002 796

932 266 
804 168 
673 505

28 856 4241

2 218 823 
1 412616
1 974 075
2 109 006 

903 331 
780 989 
562 733

-  1,05

-  7,28
-  8,67
-  11,12 
+  5,30
-  3,10
-  2,88 
-  16,45

insges. 10 573 639 9 961 573 5,79
1 Berichtigte Zahl.

W ährend die nordöstlichen Häfen eine Zunahme des 
Versands an Ladekohle von rd. 461000 1. t und die ost
schottischen Häfen eine Steigerung von rd. 55000 1. t ver
zeichnen, haben die Verschiffungen an Ladekohle in allen 
übrigen Häfen mehr oder weniger beträchtlich ab
genommen. Am stärksten war der Rückgang bei den

U M S C
M e n g e  u n d  S t r o m .

Von Privatdozent Dr.-Ing. A. V i e r l i n g  VD1, Clausthal.
In der Elektrotechnik werden von jeher die beiden 

Begriffe »Menge« und »Strom« streng auseinandergehalten, 
und niemand denkt daran, anstatt vom Strom umständlich 
von einer Elektrizitätsmenge in der Zeiteinheit oder gar 
nachlässig nur von einer Elektrizitätsmenge schlechthin zu 
sprechen. Die Formelzeichen Q und J sind dort diesen 
beiden Begriffen eindeutig zugeordnet. Ähnliches gilt von 
der Lichttechnik bezüglich der Lichtmenge Q und des 
Lichtstromes <J>.

In der Maschinentechnik haben sich dagegen bis jetzt 
für die G rößen »Menge« und »Menge in der Zeiteinheit« 
weder einheitliche Benennungen noch anerkannte Formel
zeichen eingebürgert. Dort besteht daher heute eine 
Mannigfaltigkeit der Ausdrucksweise, die nur allzu oft die 
Klarheit bei der Schilderung technischer Vorgänge in W ort 
und Schrift erheblich beeinträchtigt und das Verständnis 
unnötig erschwert. Besonders solche Ingenieure, die sich 
mit den verschiedensten M aschinengattungen und der zu
gehörigen M eßtechnik vertraut machen müssen, wie z. B. 
die Berg- und Hütteningenieure, empfinden diese Uneinheit
lichkeit der Benennungen und Formelzeichen jener beiden 
Begriffe als ernsten Mangel der technischen Ausdrucks
weise. Einige Beispiele mögen das Gesagte erhärten und 
die N otwendigkeit einer Abhilfe begründen.

Bei W asserkraftanlagen und W asserturbinen wird auch 
da, wo eine Menge in der Zeiteinheit, also eine Strom 
stärke, gem eint ist, fast stets von einer W asserm enge 
gesprochen; das dabei übliche Formelzeichen ist Q und

Bristolkanal-Fläfen ( -  387000 1. t); es folgen die nordwest
lichen Häfen (— 193000 1. t), die westschottischen Häfen 
( -  127000 1. t), die Humber-Häfen ( -  62000 1. t).

Bei den Bunkerverschiffungen haben die nordöstlichen 
Häfen am meisten eingebüßt, und zwar 247000 1. t. Die 
nächstgrößte Verminderung entfällt mit 174000 1. t auf die 
Bristolkanal-Häfen, denen sich die nordwestlichen Häfen 
mit 134000 1. t, die ostschottischen Häfen mit 29000 I. t 
und die westschottischen mit 23000 1. t anschließen. Eine 
Zunahme, und zwar in Höhe von 106000 1. t, ergibt sich 
nur bei den Humber-Häfen.

In Zahlentafel 10 ist ferner die Ei n-  u n d  A u s f u h r  
von r a f f i n i e r t e m  P e t r o l e u m  sowie die Abgabe von 
H e i z ö l  an ausländische Schiffe ersichtlich gemacht.

Z a h l e n t a f e l  10. Außenhandel in raffiniertem Petroleum.

Januar-September 
1931 1 1932 1 1933 

Mill. Gail.
Einfuhr von raffiniertem Petroleum 

unter Berücksichtigung der
W iederausfuhr.................................

Heizöl für Schiffe im auswärtigen
H a n d e l ..............................................

Ausfuhr von raffiniertem Petroleum

1353,4

144,7
50,5

1387,9

130,9
45,3

1526,5

163,9
71,1

Die Einfuhr von raffiniertem Petroleum — unter Be
rücksichtigung der W iederausfuhr — ist von 1387,9 Mill. 
Gail, in den ersten 9 Monaten 1932 auf 1526,5 Mill. Gail, 
in der Berichtszeit gestiegen, mithin um 13S,6 Mill. Gail, 
oder 9,99o/o. Die Ausfuhr von Petroleum, das in G roß
britannien raffiniert worden ist, erhöhte sich gleichzeitig 
von 45,3 auf 71,1 Mill. Gail., was einer Zunahme um 
25,S Mill. Gail, oder 56,950/0 entspricht. Von dem ein
geführten Heizöl sind für Schiffe im auswärtigen Handel rd. 
33 Mill. Gail, oder 25,21 0/0 mehr abgegeben worden als in 
den Monaten Januar bis September 1932.

H A U .

bedeutet meistens ein Volumen in der Zeiteinheit, oft 
auch ein Gewicht in der Zeiteinheit. Im Pumpenbau sind 
dafür sowohl das Zeichen Q als auch das Zeichen V 
gebräuchlich, beispielsweise bei der Q-H-Kurve; man meint 
damit ein Volumen in einer Zeiteinheit, sagt aber auch hier 
fälschlich W asserm enge, Liefermenge, Fördermenge. Bei 
Ventilatoren und Kompressoren verwendet man die Buch
staben V oder G für eine Volumen- oder Gewichtsmenge 
in einer bestimmten Zeiteinheit und spricht auch hier 
fälschlich von einer angesaugten Luftmenge statt von einem 
Luftstrom. Dieselben Buchstaben und dieselben W orte 
bedeuten aber dann gelegentlich auch eine wirkliche 
Volumen- oder Gewichtsmenge. In der W ärmelehre ver
wendet man ebenfalls für eine W ärmemenge und für eine 
W ärmemenge in 1 s dasselbe Formelzeichen Q.

Auch in der M eßtechnik wirkt der Gebrauch desselben 
Ausdruckes und Formelzeichens für die beiden völlig von
einander verschiedenen Begriffe stark  verwirrend. Unter 
M engenmessung wird meistens sowohl die M essung einer 
wirklichen Menge (etwa mit W aage oder Gasuhr) als auch 
die einer Menge in der Zeiteinheit, also eines Stromes 
(etwa mit Blende, Venturirohr, S taurohr), verstanden. Auch 
die im Schrifttum oft verwendeten W orte Ausflußmenge 
oder Durchflußmenge besagen nicht klar, ob es sich um 
den Augenblickswert des Stromes handelt oder um die 
Gesamtmenge, also um den Integralwert des Stromes über 
einen bestimmten Zeitraum.

In der Absicht, hier W andel zu schaffen, wurde 
vom Ström ungsmesserausschuß des Vereines deutscher 
Ingenieure in den »Regeln für die Durchflußmessung mit
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genormten Düsen und Blenden« bereits der Begriff Durch
fluß für in Rohrleitungen ström ende Flüssigkeiten oder 
Gase eingeführt; er ist dort noch unterteilt in Gewichts
durchfluß (kg/s) und Volumendurchfluß (m3/s), die Formel
zeichen G und Q sind aber beibehalten worden. In dem 
selben Bestreben gebraucht Professor S ü c h t i n g  an der 
Bergakademie Clausthal bei seinen Vorlesungen und 
Übungen in M aschinenkunde schon seit Jahren für den 
Begriff Menge durch Zeit die Ausdrücke W asserstrom 
stärke oder Luftstrom stärke und den Buchstaben J, 
während er die Buchstaben V und Q der Menge vorbehält.

In der Elektrotechnik bestehen sowohl beim Strom 
als auch 'bei der Menge kurze Namen für die Einheiten, 
nämlich Ampere und Coulomb (gleich Amperesekunde). 
Bei W asser, Gas und Dampf fehlt dagegen ein kurzer Name 
für die Einheit des Stromes, und man behilft sich küm m er
lich mit der neunsilbigen Umschreibung Kubikmeter in 
der Sekunde. Der O berharzer Bergbau, eine der alten 
klassischen Pflegestätten der W asserwirtschaft, hat schon 
vor Jahrhunderten dieses Bedürfnis empfunden und für den 
Strom die einsilbige Einheit »Rad« geprägt, die etwa 
5 m3/min entspricht. Noch heute erhält dort der G raben
wärter von seinem Vorgesetzten den Auftrag, einem 
bestimmten Graben oder Teich beispielsweise einen Strom 
von drei Rad zuzuführen. Es wäre sehr erwünscht, all
gemein in der Technik ein derartiges neues kurzes W ort 
etwa für 1 m3/s oder für 1 kg/s einzuführen. Wenn man 
geglaubt hat, für andere Einheiten neue W orte einführen zu 
dürfen, wie etwa Grad Kelvin oder Tor oder Bar, muß es 
erst recht möglich sein, hier, wo wirklich eine Lücke ist, 
einen neuen geschickt gewählten Namen allmählich ein
zubürgern.

Wenn die Stromeinheit einen kurzen Namen erhalten 
hat, ist es oft vorteilhaft, aus ihr und der Zeiteinheit eine 
neue M engeneinheit zu bilden, so in der Elektrotechnik aus 
Ampere und Sekunde oder Stunde die Amperesekunde (As) 
oder Amperestunde (Ah). Dann ergibt sich z. B. sehr ein
fach, daß ein Akkumulator, dessen Kapazität 60 Ah beträgt, 
3 Stunden lang einen konstanten Strom von 20 Amp zu 
liefern vermag. Schon die alten Harzer W asseringenieure 
haben dieses Bedürfnis und diesen Vorteil erkannt und 
die noch heute dort gebräuchliche M engeneinheit eines 
W ochenrades geprägt (heute würde man besser sagen Rad
woche). Ein Teich, der 20 W ochenräder enthält, kann 
5 Wochen lang einen Strom von 4 Rad liefern.

Der nunmehr hier zur Erörterung gestellte Vorschlag 
geht dahin, in Anlehnung an die Elektrotechnik die beiden 
fraglichen Begriffe durch die W orte Menge und Strom zu 
kennzeichnen. Die Bezeichnung »Menge« soll dabei einzig 
und allein einer Gewichts-, einer Volumen- oder einer 
W ärm em enge Vorbehalten bleiben; die bisher gebräuch
lichen Formelzeichen G, V und Q werden w eiter ver
wendet. Ein Bottich voll W asser enthalte also eine 
Gewichtsmenge W asser (G in kg) oder auch eine Volumen
menge (V in in3); wird diese W assermenge von einer be
stimmten Tem peratur auf eine andere erw ärm t oder ab
gekühlt, so nimmt sie eine bestimmte W ärmemenge (Q in 
kcal) auf oder gibt sie ab. Eine Menge in der Zeiteinheit 
soll jedoch allgemein mit dem W orte »Strom« und mit dem 
Buchstaben J bezeichnet w erden; eine nähere Kenn
zeichnung kann durch die Vorgesetzten W orte W asser, 
Luft, Gas, W ärme usw. erfolgen. Handelt es sich um eine 
Gewichtsmenge in der Zeiteinheit, so sage man Gewichts
strom (Jo in kg/s), bei einer Volumenmenge in der Zeit
einheit Volumenstrom (Jv in m3/s) und bei einer W ärm e
menge in der Zeiteinheit W ärmestrom (Jq in kcal/s). Auch 
andere Ergänzungen werden oft zweckmäßig sein; z.B . 
wäre es logisch, im Bergbau bei der Band- oder Schüttel
rutschenförderung von einem Kohlenstrom zu sprechen. 
Der dort als Bezeichnung für fließende W etter ein
gebürgerte Ausdruck W etterstrom  würde auch bei An
gabe der am Ventilator oder in irgendeiner Strecke vor
handenen W etterm enge je s anzuwenden sein.

Den mit der Einführung dieser Bezeichnungen ver
bundenen Vorteil machen vielleicht am besten zwei Bei
spiele klar.

Bezeichnet man mit G (kg) die Menge der in einem 
Preßluftbehälter eingeschlossenen Luft, mit Jo (kg/s) den 
in ihn hineinfließenden Luftgewichtsstrom, mit t (s) die 
Zeit, so ergeben sich zwanglos und sofort verständlich die

dQ  t=t=
Beziehungen J o = “r r  und G2 — G1= / j o - d t  oder in

ö ‘ ‘ t=t,
W orten: Der Strom ist (nach G röße und Vorzeichen) die 
Ableitung der Menge nach der Zeit; die Zunahme der 
Menge ist das Integral aus Strom mal Zeitdifferential. Man 
wird sich leient überzeugen, daß sich diese klaren und 
fruchtbaren Sätze gar nicht bilden lassen, wenn man nicht 
für die beiden Begriffe streng voneinander geschiedene 
Buchstaben und Namen verwendet, und daß dafür J und 
Strom in Anlehnung an die Elektrotechnik am geeignet
sten sind.

Das zweite Beispiel sei der W asserwirtschaft ent
nommen. Es soll festgestellt werden, wie lange der Voll
betrieb einer Turbinenanlage höchstens anhalten darf, die 
ihr W asser in ein Unterwasserbecken ausgießt, von dem 
es dann dem Abflußbach zuläuft, wenn der Höchstwert 
des dem Bach zugeführten W asserstrom es durch wasser
polizeiliche Vorschriften begrenzt ist. Gegeben seien also: 
Jx der W asserstrom  der Turbinen, JB der zulässige Höchst
w ert des dem Bache zugeführten Stromes, VA die W asser
menge im Unterwasserbecken bei Beginn des Vollbetriebes, 
VE die W asserm enge im Unterw asserbecken, wenn es über
läuft (alle J in m3/s, alle V in m3). Dann ergibt sich die 
gesuchte Zeit t (in s) aus dem Ansatz (Jt - J b) t VE-  VA. 
Man versuche, diese einfache Aufgabe in W orten oder in 
Formelzeichen zu lösen, wenn man für die Begriffe Strom 
und Menge dieselben W orte und Zeichen verwendet, und 
man wird erkennen, wie sehr die Lösung dadurch er
schwert wird.

Die Anwendung dieser Ausdrücke wird auch keinem 
Ingenieur irgendeine Schwierigkeit bereiten, denn er 
braucht sich nur von dem m erkwürdigen Vorurteil frei 
zu machen, daß man unbedingt an fließende Elektrizität 
denken müsse, wenn das W ort Strom fällt oder der Buch
stabe J erscheint, und sich nur daran zu erinnern, daß jedes 
Kind unter einem Strom einen großen W asserfluß versteht.

Auch die M eßgeräte lassen sich dann leichter genau 
insofern kennzeichnen, als man unter den Begriff M engen
messer die W aage, das Meßbecken, die G asuhr usw., unter 
Strom messer aber alle anzeigenden oder selbstschreibenden 
Staugeräte einzureihen hat. Eine Verwechslung mit Geräten, 
die elektrische Ström e messen, kann im Zweifelsfalle leicht 
durch Hinzufügung des betreffenden Stoffes vermieden 
werden, also z. B. Gasstrom messer, Flüssigkeitsstrom 
messer usw. Die Möglichkeit, einen Strom messer dadurch 
zur M engenmessung zu verwenden, daß man seine An
gaben auf einen Zähler g ibt oder daß man bei einem selbst
schreibenden G erät die Aufzeichnung über der Zeitabszisse 
integriert oder planimetriert, ist bei der vorgeschlagenen 
Begriffsbestimmung ohne weiteres verständlich gem äß dem 
Satz: Menge gleich Integral aus Strom mal Zeit.

Der Vorschlag, diese Bezeichnungen einzuführen, wird 
vielleicht hier und da auf W iderspruch stoßen. Der Zweck 
der vorstehenden Darlegung ist daher, eine fruchtbare Er
örterung des Für und W ider einzuleiten. Vielleicht gibt sie 
auch dem Ausschuß für Einheiten und Formelzeichen Ver
anlassung, sich mit der Frage zu beschäftigen und sich 
dann für eine Um wandlung der jetzt bestehenden Un
klarheit und W illkür in eine Einheitlichkeit des Aus
drucks und der Formelzeichen für die beiden Begriffe 
Menge und Menge in der Zeiteinheit einzusetzen.

K o k e r e i -A u s s c h u ß .
In der 16. Sitzung des Ausschusses, die am 8. Dezember 

unter dem Vorsitz von Generaldirektor Dr.-Ing. eh. P o t t  
im Gebäude des Kohlen-Syndikats in Essen stattfand, wurden



1218 G l ü c k a u f N r .  5 1

folgende V orträge gehalten : Dr.-Ing. S c h u l t e s ,  Essen: Die 
M engenmessung iin Kokereibetrieb in Theorie und Praxis; 
Dr. E. Koch ,  Oroll-IIsede: Nasse Gasreinigung nach dem 
Thylox-Verfahren; Dr. H. B r o c h e ,  Essen: Möglichkeiten 
zur Leistungssteigerung der trocknen Gasreinigung.

Über die zuerst erörterten M eßgeräte hat der Vor
tragende hier bereits berichtet (Glückauf 1933, S. 770); der

zweite Vortrag ist im Heft 50 der Zeitschrift. »Stahl und 
Eisen« zum Abdruck gelangt; zu den teilweise schon ver
öffentlichten Ausführungen von Broche (Glückauf 1933, 
S. 1153) wird hier dem nächst ein ergänzender Bericht er
scheinen, der die neusten Forschungsergebnisse auf dem 
genannten Gebiete behandelt.

B e o b a c h t u n g e n  d e r  W e t t e r w a r t e  d e r  W e s t f ä l i s c h e n  B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e  zu  B o c h u m  
im  N o v e m b e r  1933.
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116 m M eereshöhe

V orherrschende 1
wcM«nB t e r
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Nie
sei

1co
UV
«

mm

der-
lag

CJ V 
—  C J  
:2 | :2 ’S ,, ’S
CJ 11 <u

-= E of

1. 754,1 "f 5,8 + 7,8 14.00 + 4,3 6.00 6,0 84 SW SW 4,9 6,6 ____

2. 53,0 + 6,1 + 8,4 12.00 + 4,5 0.00 6,6 89 SW SW 5,0 5,1 —

3. 56,2 + 6,6 + 7,7 15.00 + 4,5 3.00 6,8 89 NW W 3,6 4,4 —

4. 61,9 + 5,1 + 6,3 0.00 + 3,3 10.00 6,2 90 NO NW 1,7 0,2 —

5. 65,0 + 3,3 + 6,8 14.30 + 1,0 24.00 5,3 85 NO NO 2,3 —

6. 64,2 + 3,5 + 5,4 24.00 — 0,1 3.00 5,5 93 s S 4,0 3,0 —

7. 62,9 + 6,6 + 10,1 13.00 + 3,0 24.00 7,2 90 SSW NW 2,6 3,7 —

8. 67,0 + 5,4 + 7,5 15.00 + 0,1 5.30 6,5 93 NO NO 1,3 —

9. 63,5 + 5,2 + 8,2 13.30 + 1,5 24.00 4,9 70 NO O 2,6 ----- ■ —

10. 51,4 + 0,8 + 2,2 24.00 - - 1,5 6.30 4,8 96 SW S 2,3 ----- —

11. 47,3 + 4,3 4- 4,7 18.00 + 2,2 0.00 5,5 85 s SO 2,6 0,0 - —

12. 51,7 + 4,5 + 5,5 13.30 + 2,0 4.00 5,0 76 OSO NO 1,9 — —

13. 55,9 + 4,2 + 4,2 18.00 + 3,3 4.00 6,0 93 WSW SW 1,8 0,6 —

14. 55,6 + 5,2 + 5,5 16.00 + 4,1 7.00 5,6 82 so OSO 2,3 0,0 —

15. 51,5 + 4,5 + 6,0 14.00 + 3,4 21.00 5,0 75 OSO OSO 4,0 ___ —

16. 54,2 + 6,4 + 8,7 12.00 + 3,5! 2.00 5,9 78 OSO ONO 3,6 1,0 —

17. 58,1 + 3,1 + 4,5 0.00 -f" 0,5 6.00 5,4 92 NO z o 2,8 3,3 —

18. 62,4 + 10,5 + 12,8 15.00 + 3,5 0.00 7,3 77 o o 3,0 1,6 —

19. 62,6 + 5,8 + 11,4 14.00 + 4,0 22.15 5,9 79 NO NO 3,1 — —

20. 62,8 + 5,2 + 10,3 14.00 + 2,3 7.30 6,0 85 NO NO 2,9 — —

21. 62,1 + 4,8 + 9,5 14.30 + 1,6 2.15 5,6 82 O O 2,9 — — ,

22. 61,6 + 3,2 + 5,5 24.00 — 0,7 9.30 5,5 96 s s 2,9 0,2 —

23. 59,3 + 4,4 + 5,5 0.30 + 3,4 8.00 6,0 92 s NW 2,8 1,6 _ _

24. 53,5 + 3,4 + 5,4 16.00 + 1,0 24.00 6,0 94 WSW N 3,5 7,6 3,S
25. 56,0 + 1,6 + 2,5 20.00 + 0,1 6.30 4,6 86 NO NO 5,2 3,7
26. 55,9 + 1,2 + 2,4 13.00 + 0,4 6.30 4,1 78 NO NO 4,7 ___

27. 54,2 + 1,6 + 1,9 24.00 + 0,9 4.00 4,6 86 ONO O 4,0 ___ 0,4
28. 63,3 + 2,4 + 3,0 22.00 + 1,3 8.30 4,9 86 ONO ONO 2,8 ___ 0,0
29. 66,7 + 2,2 + 2,7 12.30 + 1,2 3.00 4,4 78 NO NO 4,0 ___ —

30. 65,8 + 0,4 + 1,8 0.00 0,3 | 14.30 4,4 89 NO NNW 3,3 — 0,5
Mts.-
Mittel 758,6 + 4,2| + 6,1 + 1,9 . . 5,6 86 * 3,1 38,9 8,4

Allgemeine
W itterungserscheinungen

regnerisch, früh G ew itter 
regnerisch , stürm isch 
regnerisch , nachts stürm isch 
nachts f. Regen, zeitweise heiter 
bedeckt, nachm. ziemlich heiter 
nachts und nachm. regnerisch 
nachts und vorm ittags Regen 
m äßiger Nebel 
nachm ittags heiter 
vorm ittags s tarker Nebel 
bedeckt 
bew ölkt
vorm ittags und abends Regen 
bedeckt
vorw iegend bew ölkt
nachts Regen, m ittags Regensch.
bedeckt, m ittags u. nachm. Regen
nachts Regen, bewölkt
vorw iegend heiter
heiter
heiter
bedeckt, nasser Nebel 
nachts und abends Regen 
regnerisch , abends Schnee 
nachts Schneefall, bedeckt '  
bedeckt
ge ringer Schneefall
bedeckt
bedeckt
bedeckt, Schneeschauern

Mittel aus 46 Jahren (seit 1888): 58,9 

B e o b a c h tu n g e n  d e r  M a g n e t i s c h e n  W a r t e n  d e r  W e s t f ä l i s c h e n  B e r g g e w e r k s c h a f t s k a s s e  im  N o v e m b e r  1933.
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0 =  ruhig
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1. 7 59,7 3,3 53,9 9,4 13,2 20,8 0 1
2. 58,7 3,0 51,5 11,5 12,1 20,9 i 1
3! 58,7 1,9 48,7 13,2 13,6 19,7 0 1
4. 58,6 1,5 41,4 20,1 14,4 21,8 1 1
5. 58,0 2,2 52,3 9,9 12,6 21,4 1 1
6. 8 0,1 6,4 48,2 18,2 15,1 18,9 1 2
7. 0,0 4,0 39,1 24,9 2,0 21,5 2
S. 2,0 6,3 48,5 17,8 6,7 23,1 T 1
9. 7 59,5 1,5 48,S 12,7 11,9 21,9 i 1

10. 58,5 3,5 53,0 10,5 5,1 20,3 i 1
11. 57,7 2,7 53,0 9,7 12,3 1,5 i 1
12. 57,8 0,3 51,3 9,0 13,4 19,4 i 1
13. 57,7 59,0 52,2 6,8 13,3 18,6 0 1
14. 5S,2 5S,7 54,2 4,5 14,0 21,6 0 0
15. 58,2 0,0 55,6 4,4 14,5 9,2 0 0
16. 59,3 1,0 56,0 5,0 14,0 23,9 0 0
17. 57,6 58,5 55,0 3,5 19,0 3,0 0 0

Deklination =  westl. Abw eichung der M agnetnadel 
vom M eridian von Bochum
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S törungs
charakter

0 =  ruhig
1 =  gestört
2 =  stark 

gestört

vorm. nachm.

18. 57,4 59,6 51,0 5,6 13,9 2,2 0 0
19. 57,5 59,9 51,7 8,2 11,6 24,0 0 0
20. 58,2 59,5 47,3 12,2 12,9 1,1 1 1
21. 58,2 1,1 47,2 13,9 12,1 2,1 1 1
22. 58,9 0,2 52,3 7,9 13,7 1,4 1 : 0
23. 57,6 0,2 50,8 9,4 14,5 22,0 1 1
24. 58,2 59,7 55,2 4,5 13,9 7,0 0 0
25. 58,0 0,3 52,8 7,5 13,4 19,7 0 ! 1
26. 57,4 59,6 55,3 4,3 13,6 22,9 0 0
27. 57,8 59,7 45,3 14,4 12,2 22,0 0 1
28. 58,2 1,0 52,2 8,8 9,0 0,9 0 1
29. 57,6 59,0 52,7 6,3 12,4 18,5 0 0
30. 57,0 59,5 52,0 7,5 12,1 21,0 0 i 1

Mts.-
Mittel 7 58,4 1,1 51,0 10,0 M ts.-

Summe 15 22
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W I R  T S C H A F T L I C H E S .
Der oberschlesische S teinkohlenbergbau im Jahre 1932.

Nach dem Jahresbericht des Oberschlesischen Berg- 
und Hüttenmännischen Vereins in Gleiwitz verzeichnet die 
oberschlesische Steinkohlenförderung einen Rückgang gegen 
das Vorjahr von 16,79 Mill. auf 15,28 Mill. t oder um 9,02°/o. 
Bei der Kokserzeugung ist eine Abnahme um 128000 t oder 
12,89% eingetreten, während sich die Preßkohlenherstellung 
nur um 3000 t oder 1,10%  verringert hat. Eine Übersicht 
über die Entwicklung der Steinkohlenförderung, Koks
erzeugung und Preßkohlenherstellung bietet Zahlentafel 1.

Z a h l e n t a f e l  1. Steinkohlenförderung, Kokserzeugung 
und Preßkohlenherstellung Deutsch-Oberschlesiens

Jahr
Steinkohlenförderung

insges. iarbeitstäglich 
t Í t '

Koks
erzeugung

insges.
t

Prekohlen-
herstellung

insges.
t

1928 19 697 992 65 704 1 437 019 331 446
1929 21 995 821 73 295 1 697 511 357 473
1930 17 960 854 59 830 1 369 968 267 796
1931 16 791 957 55 992 995 744 279 191
1932 15 277 483 50 449 867 424 276 118

Beachtenswert ist die Entwicklung der Förderung und 
des Absatzes in den einzelnen Monaten des Berichtsjahres. 
Außer einem plötzlichen Ansteigen im März infolge einer 
Kältewelle ist der Absatz in der ersten Hälfte des Jahres 
ständig zurückgegangen. Erst im August setzte eine gewisse 
Belebung ein, die im Oktober und November, unterstützt 
durch die Rückwirkung des Papen-Progrannns, ihren Höhe
punkt erreichte. Diese günstige Entwicklung hat sich auch 
in den ersten Monaten des laufenden Jahres fortgesetzt. 
Trotzdem sind die Haldenbestände weiter, wenn auch nicht 
sehr erheblich, gestiegen.

Z a h l e n t a f e l  2. Verteilung des Inlandabsatzes 
nach Verbrauchergruppen.

P la tz lian d e l.............................
M arine- und M ilitärbedarf
R e ich sb a h n .............................
P r iv a tb a h n e n .........................
S ch iffah rt.................................
W a sse rw e rk e .........................
G a s w e r k e .............................
E lek triz itä tsw erke .................
Erzgew innung, Eisen- und 

M etallerzeugung sowie
-Verarbeitung................

Industrie der Steine
und Erden .........................

Chem ische Industrie  . . . 
Industrie  der N ahrungs

und G enußm ittel . . . .
T e x t i l in d u s tr ie .....................
Papier- u. Zellstoffindustrie 
Sonstige Industrien . . . .

Steinkohle 
und Preßsteinkohle

1931

inoo t| %
3 957¡

34l
2259,

123
115
41

823
908

561

626
225

30,68
0,26

17,51
0,95
0,89
0,32
6,3S
7,04

4,35

4,85
1,74

879 6,81 
215 1,67
739 5,73 

1395] 10,82

1932

^ 5O 3>cn
1000 ti %
3842! 32,38 

35 0,29 
2065 17,41 

108 0,91 
101Í 0,85 
38 0,32

822: 6,93 
739 6,23

3S7] 3,26

535‘
173

4,51
1,46

S04 6,78
208; 1,76 
704: 5,94 

1303! 10,98

Koks

1931

10001| %
562 71,20

5 ! 0,63 
32 I 3,99 

0,1 : 0,01
0,5
16
4

5
24

0,06
2,03
0,49

11,32

0,64
3,02

.8 I 1,01 
2 0,22 
1 0,09

42 I 5,28

1932

1000 t
535

3
36

0*,4
1

28

9
21

2
1

44
zus. 12898400,00 11 863100,00| 790 100,00] 756 100,00

Der Hauptabnehm er der oberschlesischen Steinkohle 
ist nach wie vor der Platzhandel (Hausbrand, Landwirtschaft 
usw.)-, der im Berichtsjahr 32,38% des gesamten Stein- und 
Preßsteinkohlenabsatzes und 70,79% des Koksabsatzes be
anspruchte gegenüber 30,68 bzw. 71,20% im Vorjahr. 
Mengenmäßig ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr eine 
Abnahme um 3,14% festzustellen. Der nächstgrößte Ver
braucher, die Reichsbahn, hat rd. 200000 t oder 8,59%  ober
schlesische Kohle w eniger bezogen als im Vorjahr. Dieser 
Rückgang entspricht ungefähr dem des Gesamtabsatzes, 
so das sich der Anteil an diesem kaum verändert hat. Eine 
Zunahme des Anteils ist noch bei den Gaswerken zu ver
zeichnen, und zwar von 6,38 auf 6,93% und bei Koks sogar 
von 2,03 auf 3,76 %. Dagegen hat die Eisen- und Stahl

industrie den stärksten V erbrauchsrückgang aufzuweisen, 
die im Berichtsjahr nur 70%  der vorjährigen Steinkohlen- 
und Koksmenge bezogen hatte. Mithin ist der Anteil bei 
Stein- und Preßsteinkohle von 4,35 auf 3,26 % und bei 
Koks von 11,32 auf 7,76 % gesunken. Im Jahre 1927 hatte 
diese Gruppe noch 43,43% des inländischen Koksabsatzes 
Oberschlesiens aufgenommen.

Der Auslandabsatz Oberschlesiens betrug im Berichts
jahr 1,04 Mill. t Stein- und Preßsteinkohle und 131000 t 
Koks. Der Hauptanteil mit 686000 t entfiel auf die Tschecho
slowakei. Das mit diesem Staat bis Ende März 1933 ver
einbarte M onatskontingent von 120000 t wurde mit Rücksicht 
auf die künftige G estaltung der deutschen Kohlenausfuhr 
fallengelassen und unter Niederschlagung der bestehenden 
Restmengen für das 1. Vierteljahr 1933 auf monatlich 100000 t 
festgesetzt. Vom 1. April an regelte sich dann die Ausfuhr 
lediglich nach der Einfuhr tschechischer Kohle. Ganz 
besondere Schwierigkeiten entstanden bei dem Absatz nach 
Österreich sowohl durch tarifliche Maßnahmen als auch 
durch den von Österreich im Interesse des einheimischen 
Bergbaus verordneten Beimischungszwang inländischer 
Brennstoffe. Trotz der vielfachen Erschwerungen gelang 
es immer noch, 222000 t Kohle und Briketts und rd. 66000 t 
Koks nach Österreich auszuführen. Die Ausfuhr nach 
Ungarn ist durch Maßnahmen der ungarischen Regierung 
fast eingestellt. Um noch weitere Betriebseinschränkungen 
zu vermeiden, ist mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten des 
Absatzes in den österreichischen Nachfolgestaaten versucht 
worden, auf dem nordischen Markt größere Mengen unter
zubringen, was so weit gelang, als nach den baltischen Rand
staaten 64000 t und nach Schweden 50000 t Kohle, natürlich 
zu den ungünstigsten Preisen, verfrachtet wurden.

Z a h l e n t a f e l  3. Nebenproduktengewim iung 
bei der Koksherstellung.

70,79
0,42
4,70
0,01
0,06
0,17
3,76
1,03

Jahr
Roh
teer

t

Teer
pech

t

Roh
benzol

t

Schwefel
saures

Ammoniak
t

Roh
naphthalin

t

Koks
ofen
gas 

1000 m3

1928 62 103 616 20 835 21 185 678 339 395
1929 67 370 767 24 165 23 068 315 428 860
1930 61 698 755 21 427 20 003 58 344 125
1931 51 676 365 15 853 15 066 11 339 818
1932 44 826 205 14 561 14 757 15 306 541

59 7,76

1,23
2,83

1,00
0,28
0,14
5,82

Entsprechend der Kokserzeugung ist naturgemäß auch 
der Anfall an Nebenprodukten weiter gesunken. Bei Roh
teer ist ein Rückgang um 13,26 %, bei Rohbenzol uni 8,15%  
und beim schwefelsauern Ammoniak um 2,05% festzustellen. 
Die an und für sich unbedeutende Teerpechgewinnung 
verzeichnet einen Rückgang um 44 %, während die Ge
winnung an Rohnaphthalin etwas zugenommen hat. An 
Koksofengas sind 33 Mill. m3 oder 9,79 % weniger abgesetzt 
worden als im Vorjahr.

Die Zahl der Feierschichten war im Berichtsjahr bis 
zum September sehr erheblich gewesen, erst von diesem 
Monat an ist ein stärkerer Rückgang eingetreten, was um 
so beachtensw erter ist, als gleichzeitig eine Vermehrung 
der Belegschaftszahl stattfand. Die bergmännische Be
legschaft (ohne Nebenbetriebe) der oberschlesischen Gruben 
war von 42134 zu Anfang des Jahres auf 34291 im September 
zusammengeschrumpft, ist dann aber bis Ende Dezember 
auf 36247 gestiegen.

Der rheinische B raunkohlenbergbau im Jahre  1932
Die rheinische Braunkohlenförderung sank im Jahre 1932 

gegen das Vorjahr von 41,9 auf 38,8 Mill. t oder um 7,21 %. 
Der Rückgang entspricht ungefähr dem der Gesamtförderung 
Deutschlands, die eine Abnahme von 133,3 auf 122,6 Milkt

‘ Nach dem Jahresberich t des V ereins für die Interessen der Rhei
nischen B raunkohlenindustrie (E. V.), Köln.
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oder um 8 % zu verzeichnen hat. Die Preßkohlen
herstellung in Höhe von 9 Mill. t hat gegen das Vorjahr 
eine Einschränkung um 780000 t oder 7,94 % erfahren, die 
ebenfalls dem Gesam tergebnis Deutschlands gleichkommt, 
so daß sich die Anteilziffern kaum verändert haben. Die 
Entwicklung der Braunkohlenförderung und Preßkohlen
herstellung Deutschlands und des rheinischen Braunkohlen
bezirks läßt die folgende Zahlentafel erkennen.
Z a h l e n t a f e l  1. Entwicklung der Braunkohlenförderung 

Deutschlands und des rheinischen Braunkohlenbezirks 
seit 1925.

Braunkohlen Anteil Preßkohlen Anteil

Jahr
förderung des herstellung des

Deutsch Rhein Rhein D eutsch Rhein Rhein
land land lands land1 land lands

1000 t 1000 t % 1000 t 1000 t %
1925 139 725 39 533 28,3 33 663 8 997 26,7
1926 139 151 39 906 28,7 34 358 9 460 27,5
1927 150 504 44 256 29,4 36 490 10391 28,5
1928 165 588 48 066 29,0 40 157 11 181 27,8
1929 174 456 53 130 30,5 42 137 12 245 29,1
1930 146010 46 744 32,0 33 988 10 709 31,5
1931 133 311 41 856 31,4 32 422 9 823 30,3
1932 122 647 38 837 31,7 29 752 9 043 30,4

i Einschl. N aßpreßsteine.

Der Rohkohlenabsatz des rheinischen Braunkohlen
bezirks weist gegen das Vorjahr einen Rückgang um rd. 
3 Mill. t oder 7,22 % auf. Von dem Rohkohlenabsatz ent
fielen 78,03 % auf den Selbstverbrauch und 21,97% auf den 
Verkauf gegen 79,23 bzw. 20,77 % im Jahre vorher. Der 
Gesamtabsatz an Preßkohle belief sich auf 9,2 Mill. t und 
war damit um 153 000 t höher als die Herstellung. Der 
M ehrbedarf wurde aus den Lagerbeständen gedeckt, die 
sich von 295000 t auf 138000 t verringert haben. Eine 
Übersicht über den Absatz an Roh- und Preßbraunkohle 
in den Jahren 1925 bis 1932 bietet Zahlentafel 2.

Z a h l e n t a f e l  2. Absatz des rheinischen Braunkohlen
bezirks an Rohbraunkohle und Preßbraunkohle (in 1000 t).

Rohbraunkohle Preßbraunkohle
Jahr Selbst durch Selbst an das L ager

verbrauch
insges.

Verkauf
abgesetzt

verbrauch
insges.

Syndikat
gelieferte

M enge

bestand am 
Ende des 

Jahres

1925 30 079 9 454 396 8 601 2,8
1926 31 429 8 476 369 9 091 2,7
1927 34 646 9 609 386 10 005 2,7
1928 37 720 10 437 384 10 798 2,5
1929 41 389 11 909 310 11 936 2,6
1930 36 281 10 606 341 9 769 599,1
1931 33 265 8 719 379 9 749 295,5
1932 30 396 8 558 339 8 857 138,4

Die Arbeitsverhältnisse zeigten im Berichtsjahr noch 
keine Besserung. Feierschichten mußten das ganze Jahr 
hindurch eingelegt werden, während die Zahl der Arbeit
suchenden im Rheinland im Laufe des Jahres von 705000 
auf 722000 gestiegen war.

Erz- und H ü ttengew innung  Spaniens im Ja h re  1932.

Erzeugnis 1931

t

1932

t

± 1932 
gegen 1931

t
E ise n e rz ......................... 3 128 824 1 699 654 - 1  429 170
K u p fe re rz ..................... 2 798 997 2 410 371 -  388 626
Bleierz ......................... 121 046 102 6S2 -  18 364
Z in k e r z ......................... 113 889 82 836 31 053
M anganerz..................... 9 092 1 620 7 472
R o h e i s e n ..................... 475 833 292 544 -  183 289
R o h s tah l......................... 603 750 487 062 -  116 688
Ferrom anganeisen , . 9 972 3171 6 801
K upfer............................. 25 802 14 369 11 433
B l e i ................................. 122 197 114 291 7 906
Z in k ................................. 10 830 9 907 923
S i l b e r ............................. 34,65 28,03 -  6,62

G ew innung und B elegschaft 
des A achener S teinkoh lenbergbaus im O k tober 19331.

M onats
durchschnitt 
bzw. Monat

Kohlenför
insges.

t

derung
arbe its
täglich

t

Koks
erzeugung

t

Preß-
kohlen-

herstellung
t

Belegschalt
(angelegte
A rbeiter)

1930 . . . . 560 054 22 742 105 731 20 726 26 813
1931 . . . . 591 127 23 435 102 917 27 068 26 620
1932 . . . . 620 550 24 342 107 520 28 437 25 529
1933: Jan. 631 493 24 288 107 762 37 791 25 039

Febr. 573 947 23 914 102 288 27 757 25 075
März 664 406 24 608 118 333 23124 25 114
April 596 350 24 848 113 180 12 974 24 909
Mai 623137 24 925 111 998 26 326 24 627
Juni 609 194 25 383 117 624 26 147 24 204
Juli 654 572 25 176 120 998 32 468 24 143
Aug. 642 540 23 798 123 318 26 150 24 545
Sept. 645 537 24 828 111 640 30 698 24 833
Okt. 665 058 25 579 123 120 32 197 24 778

Jan.-Okt. 630 623 24 730 115 026 27 563 24 727

1 Nach Angaben des A achener Bergbau-V ereins in Aachen.

Gewinnung, Belegschaft und Schichtleistung 
im tschechoslow akischen Kohlenbergbau 

im 1.—3. V ierteljahr 1933.

* 1931 1932 1933
± 1933 

gegen 1932 
%

Steinkohle . . t 9 675 296 8 039 840 7 611 278 __ 428 562
Braunkohle . . t 12 796 493 11 203 012 10 752 438 — 450 574
Koks1 . . . . t 1 030 000 699 950 595 200 — 104 750
Preßsteinkohle t 204 138 304 503 297 690 — 6 813
Preßbraunkohle t 147 099 138 460 137 987 — 473
Bestände2 an

Steinkohle . t 247 329 295 130 359 855 + 64 725
Braunkohle . t 601 669 693 050 934 717 +  241 667
K oks. . . . t 292 440 338 708 301 580 — 37128

Belegschaft2:
Steinkohle 52 477 40 951 44 500 + 3 549
Braunkohle 33 064 31 112 29 480 — 1 632

Schichtleistung2:
Steinkohle kg 1 093 1 078 1 240 + 162
Braunkohle kg 2 202 2 201 2 259 + 58

1 A ußerdem  stellten die Koksanstalten d e r Eisenwerke Trinec und 
W itkowitz im 1. bis 3. V ierteljahr 1931: 529400, 1932: 263400 und 1933: 
329440 t Koks her. — 2 Ende Septem ber.

Gewinnung und Belegschaft des belgischen 
S teinkohlenbergbaus im Januar bis Septem ber 1933.

M onats
durchschnitt 
bzw. M onat

Za
hl

 
de

r 
A

rb
ei

ts
ta

ge
 

j

Kohlen
förderung

in o rrp c  ' arbeits-tnsges. ! (äglich 
t t

Koks
erzeu
gung

t

Preß-
kohlen-
herstel-

lung
t

Berg
män

nische
Beleg
schaft

1931 24,17 2 252 939 93 225 410 922 154194 152 054
19321 20,84 1 784 463 85 620 373 008 110 065 130 143
1933: Jan. 23,60 2 219 500 94 047 379 500 119 030 138 021

Febr. 22,00 2 023 210 91 964 362 200 115 300 134 132
März 24,50 2 309 920 94 282 383 300 117 950 139 367
April 21,40 2 028 160 94 774 361 290 106180 138 673
Mai 22,30 2 125 990 95 336 385 640 106 610 138 476
Juni 21,40 1 991 920 93 080 376 050 102 010 135 942
Juli 22,10 1 994 830 90 264 385 290 100 860 132 642
Aug. 22,50 2 033 100 90 360 385 000 108 790 132 208
Sept. 22,70 2 05S 450 90 681 376 050 128 610 129 930

Jan.-Sept. 22,50 2 087 231 92 766 377 147 111 704 135 488

1 B ergarbeiterausstand im Juli und August.
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G ew innung und B elegschaft 
des obersch lesischen  B ergbaus im O k tober 19331.

M onats
durchschnitt 
bzw. Monat

Kohlen
förderung 

• larbeits- 
m sges- | täglich

Koks
erzeu
gung

Preß-
kohlcn-

her-
stellung

Bel
(angelef

Stein
kohlen
gruben

egscha 
rte Arfc

Koke
reien

ft
eiter)

P reß 
kohlen
w erke1000 t

1930 . . . . 1497 60 114 23 48 904 1559 190
1931 . . . . 1399 56 83 23 43 250 992 196
1932 . . . . 1273 50 72 23 36 422 951 217
1933: Jan. 1350 54 77 30 36 279 976 246

Febr. 1224 52 73 23 35 984 971 245
März 1367 51 78 18 36 002 915 223
April 1083 47 66 14 35 929 908 205
Mai 1133 45 68 16 35 907 935 204
Juni 1116 48 65 15 35 892 954 199
Juli 1307 50 70 20 35 924 953 198
Aug. 1351 50 71 23 35 902 949 207
Sept. 1399 54 69 26 35 946 957 217
Okt. 1444 56 73 27 36 091 963 223

Jan.-Okt. 1277 51 71 21 35 986 948 217

Okt. Jan.-Okt.
Kohle Koks Kohle Koks

t t t t
Gesamtabsatz (ohne
Selbstverbrauch und
D e p u ta te ) ................. 1 434 887 94 717 11 602 549 723 843

davon
innerhalb Oberschles. 369736 19299 3090593 132879
nach dem übrigen

Deutschland  . . . . 983313 63941 7775646 521595
nach dem  Ausland . 81838 11477 736310 69369

und zw ar nach
Ö s te r r e ic h ................. 18472 6246 114 777 34329
der Tschechoslowakei 47721 1080 501 650 11086
U n g a rn ......................... 140 2554 1115 12587
den übrigen Ländern 15505 1597 118768 11367

Nach Angaben des O berschlesischen Bergbau-V ereins In Oleiw itz.

B ergw erks- und H üttengew innung Österreichs 
in den Jahren  1930 — 1932.

1930 1931 1932 ± 1932 
gegen 1931

Eisen- und M angan
erz ..................... t 1 180 451 511 945 306 796 205 149

Blei- und Zinkerz t 126 579 27 533 56 226 + 28 693
Kupfererz. . . . t 129 539 65 960 9 044 — 56916
Roheisen . . . . t 296 824 145 016 94 466 — 50 550
Rohstahl . . . . t 467 701 322 689 204 514 — 118 175
Rohblei................. t 6 935 6117 1 986 — 4 131
Rohkupfer . . . t 4 076 3 235 1 987 — 1 248
G raph it................. t 17 679 12 060 10 598 — 1 462
Rohmagnesit . . t 304 400 179 400
Gewinnung 

von Sohle . . . hl 4 954 401 3 880 114 5 397 777 +  1 517 663
Steinsalz . . . . t 1 063 862 812 — 50
Primäres Sudsalz t 79 396 76 535 75 943 — 592
Abfallsalz . . . . t 1 481 1 301 1 402 + 101

Der Kohlenverbrauch Hamburgs.
In dieser Zeitschrift1 wurden bisher regelmäßig Zahlen 

über die Koh l e nz u f uh r  nach Ham burg veröffentlicht. 
Danach konnte man sich jedoch kein richtiges Bild über 
den Kohlen v e r b r a u c h  Ham burgs machen, da ein großer 
Teil der ankommenden Kohle, und zwar hauptsächlich 
englische, weiterversandt wird. An Hand der Angaben des 
Statistischen Reichsamts über die G üterbewegung auf den 
deutschen Eisenbahnen, den Binnenwasserstraßen und im 
Seeverkehr sei im folgenden versucht, aus Empfang und 
Versand den wirklichen Kohlenverbrauch Ham burgs fest
zustellen. Allerdings mußte das Gebiet etwas weiter gefaßt 
werden, da der in Frage kommende Verkehrsbezirk 8 außer 
den Städten Hamburg, Altona und Harburg-W ilhelmsburg 
auch die Elbhäfen Wedel, Glückstadt, Brunsbüttelkoog und 
-Nord, Stade und Cuxhafen umfaßt. Doch dürfte sich dadurch 
das Gesamtbild kaum ändern. Einige Schwierigkeiten be
reitete die Feststellung, in welchem Umfange die wichtigsten 
Gewinnungsgebiete zur Bedarfsdeckung Ham burgs bei
getragen haben, da aus den obengenannten Statistiken wohl 
die Herkunft  der bezogenen Brennstoffe zu entnehmen war, 
nicht aber die der weiterversandten Mengen. Dazu mußten 
zum Teil andere Quellen herangezogen werden.

Die H auptversorger des H am burger M arkts mit Stein
kohle sind bekanntlich der Ruhrbezirk und England, während 
die Preßbraunkohle zum überwiegenden Teil aus Mittel
deutschland, aber auch aus dem Rheinland bezogen wird. 
Welche Mengen überhaupt und aus den genannten Gebieten 
in dem Berichtszeitraum 1929 bis 1932 nach Ham burg ver
frachtet wurden, ist der folgenden Zahlentafel zu entnehmen.

Z a h l e n t a f e l  1. Kohlenempfang Hamburgs.

Steinkohle1 Preßbraunkohle

Jahr aus dem, aus

bezirk England 
t t

Sonstige

t

insges.

t

aus
M ittel

deutsch!.
t

aus dem 
Rhein

land 
t

Sonstige

t

insges.

t
1929
1930
1931
1932

2899023
2479318
2549795
2629020

3984506 
3785 872 
3070216 
1780452

280 294 
283 880 
264 910 
479 107

7163823 
6549070 
5884 921 
4888579

311182 
241 402 
281434 
309887

183758
140597
124681
95647

18836
11387
31733
26768

513776 
393386 
437 848 
432302

1 Einschl. Koks und Preßkohle.

Trotz des geringen Bedarfs ist der Steinkohlenbezug 
aus dem Ruhrbezirk in den letzten 3 Jahren langsam 
gestiegen, während der aus England um mehr als die Hälfte 
abgenommen hat, so daß er im letzten Jahr  vom Ruhr
bezirk erheblich überflügelt wurde. Bei den Braunkohlen
gewinnungsgebieten hat infolge der günstigem  Verkehrs
verbindungen der m itteldeutsche Bezirk besser abgeschnitten 
als das Rheinland.

Der W eiterversand der eingeführten Brennstoffe ist 
nicht gering. Er beziffert sich für Steinkohle und P reß
braunkohle wie folgt:

Steinkohle Preßbraunkohle
Jahr t t
1929 1 385 998 12 299
1930 1 422 589 8 347
1931 1 233 015 10312
1932 797 351 16 855

• Zuletzt G lückauf 1933, S. 368.

Z a h l e n t a f e l  2. Kohlenverbrauch Hamburgs.

Steinkohlen verbrauch1 Preßbraunkohlenverbrauch

Jahr Ruhrkohle Englische
Kohle Sonstige insges.

M itteldeutsche | Rheinische 
Preßbraunkohle

Sonstige
insges.

t % t % t % t t % t »/o t % t

1929
1930
1931
1932

2 813 025 
2 356 729 
2 316 780 
2 331 669

48,69
45,97
49,80
56,99

2 684 506 
2 485 872 
2 070 216 
1 280 452

46,46
48.49
44.50 
31,30

280 294 
283 880 
264 910 
479 107

4,85
5,54
5,69

11,71

5 777 825 
5126 481 
4 651 906 
4 091 228

298 883 
233 055 
271 122 
293 032

59,60
60.53 
63,42
70.53

183 758 
140 597 
124 681 
95 647

36,64
36,52
29,16
23,02

18 836 
11 387 
31 733 
26 768

3,76
2,96
7,42
6,44

501 477 
385 039 
427 536 
415 447

i Einschl. Koks und Preßkohle.
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Nach den Angaben des Vereins der Importeure eng
lischer Kohlen sind an englischer Kohle 1929 und 1930 je 
1,3 6401.1, 1931 1 Mill. t und 1932 500000 t weiterversandt 
worden. Es kann angenommen werden, daß es sich bei 
dem Rest um Ruhrkohle handelt. Ebenso dürfte die w eiter
versandte Preßbraunkohle nur aus Mitteldeutschland stam 
men. Der unter Berücksichtigung dieser Zahlen errechnete 
Kohlenverbrauch Ham burgs ist in Zahlentafel 2 zusammen
gestellt.

Der Steinkohlenverbrauch Hamburgs erreichte im Jahre 
1929 5,8 Mill. t. infolge der wirtschaftlichen Lage und der 
zunehmenden Umstellung der Schiffahrt auf Rohölheizung 
und Dieselm otorantrieb hat der Verbrauch von Jahr zu 
Jahr abgenommen, so daß er 1932 nur noch 4,1 Mill. t 
ausm achte; das bedeutet einen Rückgang um 1,7 Mill. t oder 
fast 30°/o. Die Verbrauchsschrum pfung erfolgte in der 
Hauptsache auf Kosten der englischen Kohle, deren Anteil 
an der Bedarfsdeckung Ham burgs von 48,49 °/o in 1930 auf 
31,30% in 1932 zurückgegangen ist. Der Verbrauch an Ruhr
kohle ist kaum eingeschränkt worden, mithin haben sich 
die Anteilziffern in den letzten 3 Jahren von 45,97 auf 
56,99 % erhöht. Aus den ändern Gewihnungsbezirken ist 
1932 im Vergleich zu den Vorjahren eine erheblich größere 
Menge Steinkohle in das H am burger Gebiet gelangt; bei 
der Zunahme handelt es sich hauptsächlich um holländische 
Kohle, deren Anteil sich von rd. 40000 t in 1931 auf mehr 
als das Dreifache in 1932 erhöht hat.

W eniger stark als der Verbrauch an Steinkohle ist der 
an Preßbraunkohle zurückgegangen, da sie überwiegend

zur Deckung des Hausbrandbedarfes dient. Bei einem Ver
brauch von 415 000 t in 1932 war er um 86 000 t oder rd. 
17% geringer als im Jahre 1929. Von der Abnahme wurde 
in der Hauptsache das Rheinland betroffen, während die 
mitteldeutsche Braunkohle nach einem Rückschlag in den 
Jahren 1930 und 1931 fast wieder den frühem Stand er
reicht hat.

L ebenshaltungsindex  fü r D eutschland im Novem ber 1933.

Monats
durch
schnitt

bzw.
Monat

1929 . . .
1930 . . .
1931 . . .
1932 . . . 
1933: Jan.

Febr.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.

153.80 
147,32
135.91
120.91
117.40 
116,90 
116,60 
116,60 
118,20
118.80 
118,70
118.40 
119,00 
119,80
120.40

■9 0 S

160,83
151,95
136,97
120,88
116.40 
115,80 
115,50
115.40
117.40 
118,20 
118,10 
117,70
118.40
119.40

bc

IU

154,53
142,92
127,55
112,34
107.30
106.50 
106,20
106.30
109.50 
110,70
110.50 
110,20 
111,10
112.30 
113,40

bi)

GJZo

126,18
129,06
131,65
121,43
121.40
121.40
121.30
121.30
121.30
121.30
121.30
121.30
121.30
121.30
121.30

■a ba 
S S
bcĄC 
S O
s =PS QJ
'S T> 
E m

151,07
151,86
148,14
135,85
136.70
136.70 
136,60
135.70
133.70 
133,40 
133,20
133.80
134.80 
135,90 
136,10

bJ)

zzcj
CC

171,83
163,48
138,58
116,86
112,10
111,60
111,10
110,60
110,50
110,60
110.90 
111,20
111.90 
112,40 
112,80

iG ŁI .
5 u 1 o •-</3T3 "

191,85
192,75
184,16
165.89 
162,70 
162,30 
162,00 
161,80 
161,80 
161,60 
161,40
158.90 
159,10 
159,00
158.90

P A  T E N T B E R I C H T .
G ebrauchsm uster-E intragungen,

bekanntgem acht im Patentblatt vom 7, Dezem ber 1933.

1 a. 1 282976. R. Elans Michael, Böhlen bei Leipzig. 
Schwingsortierrost. 30.12. 32.

la .  1283361. Fried. Krupp A.G., Grusonwerk, M agde
burg-Buckau. Vorrichtung zum Antrieb von Reinigungs- 
Vorrichtungen für Schüttelsiebe u .dg l. 4.4.31.

5b. 1283235. Hermann Buß, Essen. Ziehvorrichtung 
für im Bohrloch abgebrochene Gesteinbohrer. 17.10.32.

5c. 1283155. Elektrom otorenwerk Gebr. Brand, Ham 
born. Klemmvorrichtung für Eisenausbau. 8.11.33.

5c. 1283345. Maschinenfabrik und Eisengießerei
W encker & Berninghaus, Dortmund-Carlshütte. Gelenk
schuh für eisernen Grubenausbau. 10.11.33.

81 e. 1 283154. Friedrich Ammareller, Bochum. Biegungs
steife Tragkonstruktion für Bandförderer. 8.11.33.

Patent-Anm eldungen,
die vom 7. D ezem ber 1933 an zwei M onate lang in der Auslegehalle 

des R eichspatentam tes ausliegen.

1 b, L G. 77933. Dr. Bartel Granigg, Leoben (Steier
mark). Elektrom agnetischer Erzscheider. 14.11.29.

1 b, 4/01. B. 148043. Robert Becker, Essen. Elektro
m agnetischer Scheider. 27.1.31.

5b, 27/01. K.128120. Hugo Klemer, Gelsenkirchen. Ab
bauhammer mit konischer Eialtekappe. 8. 12. 32.

5c, 7. B. 155513. Braunkohlen- und Brikett-Industrie 
A.G. — Bubiag —, Berlin. Verfahren zum Abbau von Lager
stätten g roßer Mächtigkeit. 29.4.32.

5c, 9/30. W. 89590. Hugo Winkelmann, Lünen (Lippe). 
Schräg geschnittener Kappring aus Flacheisen. 29.7.32.

5 d, 11. G. 81972. Gewerkschaft Emscher-Lippe, Datteln 
(Westf.). Ladestelle für Förderwagen untertage. 19.2.32.

5d, 11. M. 116456. Matthew Smith Moore, Malvern 
Link und The Mining Engineering Company Ltd., Wor- 
cester (England). Abbaumaschine mit einem Schrämarm 
und einem kurzen Querförderer. 7.8.31. Belgien 8.8.30. 
Großbritannien 27.11.30.

10a, 36/01. K. 114935. Kohlenveredlung und Schwei
werke A. G., Berlin. Braunkohlenschwelverfahren mit Ge
winnung von Nebenprodukten aus dem Schwelwasser.
25. 5. 29.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die Erteilung eines Patentes bekanntgem aclit worden 
ist, läuft die fünfjährige Frist, innerhalb deren eine N ichtigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben w erden kamt.)

1a (15). 588818, vom 4.10.31. Erteilung bekannt
gem acht am 9.11.33. C e s a g  C e n t r a l - E u r o p ä i s c h e  
Sch  wi m n t - Auf  b e r e i t  u n g s - A . G .  in Be r l i n .  Verfahren  
zur Filtration sich rasch absetzender mineralischer Trüben. 
Priorität vom 8.10.30 ist in Anspruch genommen.

ln einer Trübe, die auch Teilchen mit einer großem  
Absatzgeschwindigkeit enthalten als Kohleteilchen von 
1,25 mm Korngröße, wird eine nach aufw ärts gerichtete, 
durch das Filterm ittel eines umlaufenden Vakuumfilters 
gehende Ström ung hervorgerufen, die größer ist als die 
Absetzgeschwindigkeit der größten Teilchen der Trübe 
und mindestens 6 m3 abgesaugter Flüssigkeit je h und m2 
wirksamer Filteroberfläche entspricht. Dadurch werden alle, 
selbst die gröbsten Teilchen der Trübe, gegen den hinter 
dem Filtermittel liegenden Filterkuchen geführt und von 
diesem festgehalten. Als Filterm ittel wird ein Gewebe ver
wendet, dessen Öffnungen von der gleichen Größenordnung 
wie die größten  in der Trübe enthaltenen Teilchen sind, 
und dessen offene Durchgangsfläche 40%  oder mehr be
trägt. Dem das Filtermittel enthaltenden Filter wird eine 
Umfangsgeschwindigkeit von 6 m/min oder mehr erteilt.

5d (15io). 588819, vom 31.1.32. Erteilung bekannt
gem acht am 9.11.33. M a s c h i n e n f a b r i k  u n d  E i s e n 
g i e ß e r e i  A. B e i e n  G . m . b . H .  in H e r n e  (Westf.). Blas
versatzmaschine.

Die Maschine hat in die Zuleitungen für die Blasluft, 
für die Steuerung des Verschlußmittels der Eintragöffnung 
des Behälters, für das V ersatzgut und für den Antriebs
motor einer Austragvorrichtung für das V ersatzgut ein
geschaltete Ventile. Die drei Ventile sind so miteinander 
verbunden, daß sie in beliebigen Zeitabständen bewegt 
werden können, wobei zuerst der Behälter geschlossen, 
dann die Blasluft eingelassen und darauf die Versatzgut- 
austragvorrichtung in Gang gesetzt wird oder zuerst diese 
stillgesetzt, dann die Blasluft abgesperrt und zum Schluß 
die E intragöffnung des Behälters geöffnet wird. Als Aus
tragvorrichtung dienen im untern Teil des Behälters dreh
bar gelagerte, mit ihren Flügeln ineinandergreifende Trom 
meln, über deren ineinandergreifenden Teilen ein Quersteg
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angeordnet ist, der das im Behälter befindliche Versatzgut 
von diesen Teilen der Trommeln fernhält. Zum Verschließen 
der Eintragöffnung des Behälters dient ein Drehschieber, 
der auf seiner Drehachse zur Einfüllöffnung hin radial ver
schiebbar ist.

81 e (2). 588558, vom 22 .8 .31 . Erteilung bekannt
gem acht am 2. 11.33. H e i n r i c h  F e y  in H a m b u r g .  
Verbinder fiir Transportbänder und Treibriemen m it Z ug 
seile oder Zugdrähte enthaltender M etallgewebeeinlage.

Die von der Eindeckung befreiten Zugseile oder -drahte 
der Bänder sind zwischen zwei Platten eingeklemmt, von 
denen die eine auf der Außenseite mit in Richtung der 
Seile oder Drähte liegenden Nuten versehen ist, in welche 
die Seile oder Drähte eingelegt sind. Auf der Innenseite 
hat die Platte eine um 90“ gegen die Außennuten versetzte 
Nut, in welche die hakenförmig um gebogenen Enden der 
Zugseile oder ,-drähte eingelegt sind und in die ein Vor
sprung der ändern Platte eingreift.

81 e (61). 588806, vom 8.3.32. Erteilung bekannt- 
gem acht am 9.11.33. M ax G e n s e c k e  in L e i p z i g .  Ver
fahren zur pneumatischen Förderung von Brennstoffen. 
Zus. z. Pat. 586953. Das H auptpatent hat angefangen am 
17.4.31.

In dem Saugluftstrom, der zum Fördern der Brenn
stoffe dient, soll eine zur Dämpfung der Schwingungen 
des den Luftstrom erzeugenden Mittels ausreichende Menge 
von grobem  oder festen Bestandteilen belassen werden. 
Dadurch will man das Auftreten eines zischenden Ge
räusches des Strahlsaugers verhindern, in dem der Luft- 
strom durch das Mittel erzeugt wird. Durch den Strahl
sauger kann .auch der Stoff angesaugt werden, der den 
durch den Luftstrom geförderten Brennstoffen zugesetzt 
werden soll.

81 e (126). 588734, vom 30.6.27. Erteilung bekannt
gem acht am 9.11.33. L ü b e c k e r  M a s c h i n e n b a u -  
G e s e l l s c h a f t  in L ü b e c k .  Abraumabsetzer. Zus. z. 
Pat. 570820. Das H auptpatent hat angefangen am 10.6.28.

Das Gestell des Abwurfförderers des Absetzers ist mit 
einem hochstehenden Glied versehen, dessen1 Spitze durch 
Zugstreben mit dem freien Ende des Förderers zu einer 
Dreieckkonstruktion verbunden ist. Die gesam te Dreieck
konstruktion ist auf einer Führungsbahn verschiebbar, die 
in dem auf dem Fahrgestell des Absetzers in w aagrechter 
Ebene schwenkbaren Oberteil vorgesehen ist. An die Drei
eckkonstruktion greifen oben und unten die beiden ent
gegengesetzt wirkenden Seilzüge von Winden an, die 
zum Verschieben der Dreieckkonstruktion, d. h. des Ab
wurfförderers im Oberteil des Absetzers dienen.

81 e (126). 588735, vom 16.9.27. Erteilung bekannt
gem acht am 9.11.33. L ü b e c k e r  M a s c h i n e n b a u -  
G e s e l l s c h a f t  in L ü b e c k .  Abraumabsetzer. Zus. z. 
Pat. 570820. Das H auptpatent hat angefangen am 10. 6. 26.

Das freie Ende des längsverschiebbaren Abwurfförderers 
des Absetzers ist mit dem Seilzug eines Windwerks ver
bunden! das zur Höheneinstellung und zum Verschieben 
des Abwurfförderers dient.

81 e (126). 588736, vom 19.4.28. Erteilung bekannt
gem acht am 9. 11. 33. L ü b e c k e r  M a s c h i n e n b a u -  
G e s e l l s c h a f t  in Lü b e c k .  Absetzer. Zus. z. Pat. 482720. 
Das H auptpatent hat angefangen am 5. 5. 26.

Das verschiebbare Gegengewicht, das bei dem Absetzer 
dazu dient, die beim Schwenken des den längsverschieb
baren Abwurfförderer tragenden Oberbaues des Absetzers 
auf dem Fahrgestell entstehende Verschiebung des Schwer
punktes des Oberbaues auszugleichen, wird in Abhängig
keit von der Schwenkbewegung des Oberbaues verschoben.

81 e (133). 588495, vom 23.9 .30. Erteilung bekannt
gem acht am 2. 11.33. Dr. C. O t t o  ft Co mp .  G . m . b . H .  
in B o c h u m .  Kohlenturm.

Das den Boden des Turm es bildende Mauerwerk hat 
mit Heizungsvorrichtungen versehene Hohlräume. Die 
untern Verschlußvorrichtungen des Turm es sind so in dem 
Boden angeordnet, daß sie etwa in der Höhe der beheiz
baren Hohlräume des Bodens liegen.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U' .
(Eine E rklärung der Abkürzungen is t in N r. I a u f den Seiten 27—30 veröffentlicht. ’ bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

M ineralogie und Geologie.
Z u r  T e k t o n i k  d e s  o b e r s c h l e s i s c h e n  S t e i n 

k o h l e n b e c k e n s .  Von Stahl. Jahrb. Geol. Berlin. Bd. 53.
1932. S. 304/23*. Faltungsverhältnisse. Nachwirkungen des 
Faltungsdruckes. Die Sprünge.

Z u r  T e k t o n i k  d e s  L a h n -  D i l l - G e b i e t e  s. 1. Ü b e r  
d e n  B a u  v o n  S a t t e l  - u n d  M u l d e n s c h l ü s s e n  u n d  
d i e  B e d e u t u n g  n o r d  w e s t - f a l l e n d e r  Ü b e r s c h i e 
b u n g e n .  Von Kegel. Jahrb. Geol. Berlin. Bd. 53. 1932. 
S. 344/57*. Voraussetzungen. Bruchlose und gebrochene 
Sattel- und Muldenschlüsse. Folgerungen für den Bau der 
Sattelscheitel. Die nordfallenden Überschiebungen. An
w endung für den Bergbau im Lahn-Dill-Gebiet.

D as  a l t e  G e b i r g e  i m U n t e r g r u n d  d e r  N i e d e r 
r h e i n i s c h e n  B u c h t .  Von Fliegel. Jahrb. Geol. Berlin. 
Bd. 53. 1932. S. 397/407*. Altes Gebirge im U ntergründe 
von Köln. Altes Gebirge unter der Ville. Südostzipfel der 
Bucht. Triasschichten im Südwesten. Der Norden der 
Bucht.

N e u e  B e i t r ä g e  z u r  G e o l o g i e  d e s  S i e g e r l a n d e s  
u n d  W e s t e r w a 1 d e s. Von Quiring. Jahrb. Geol. Berlin. 
Bd. 53. 1932. S. 429/42*. Die Siegburg-W ildberger Becken
fazies und die Strandverschiebungen des Siegener Meeres.

D ie  G l i e d e r u n g  d e s  O b e r  h a r z e r  K u l m s  n a c h  
G o n i a t i t e n .  Von Kobold. Jahrb.Geol.Berlin. B d.53. 1932. 
S. 450/515*. S tratigraphische Beobachtungen im Kulm des 
nordwestlichen Oberharzes unter besonderer Berücksich
tigung der Grauwacken. Beschreibung der Goniatiten. Ver
gleichende Betrachtungen. Schrifttum.

Ü b e r  d a s  o b e r k a r b o n i s c h e  A l t e r  d e s  A u e r 
b e r g p o r p h y r s  u n d  e i n e n  M e l a p h y r s c h l o t  im 
U n t e r  h a r  z. Von Schröder. Jahrb. Geol. Berlin. Bd. 53.
1932. S. 516/25*. Der A uerbergporphyr ein oberkarbo- 
nischer Deckenerguß. Der Melaphyrvulkan von Neustadt.

1 Einseitig bedruckte A bzüge der Zeitschriftenschau für Karteizwecke 
sind  vom V erlag O lückauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 J l 
für das V ierteljahr zu beziehen.

D ie  H e r k u n f t  d e r  G e r ö l l e  in d e n  O s n a b r ü c k e r  
K a r b o n k o n g l o m e r a t e n .  Von Beyenburg. Jahrb.Geol. 
Berlin. Bd. 53. 1932. S. 526/52*. Geologische Übersicht. 
Beschreibung der Gesteine. Klein-Lagerungsverhältnisse. 
Paläogeographische Folgerungen.

P e t r o g r a p h i e  u n d  p a l ä o g e o g r a p h i s c h e  
S t e l l u n g  d e r  G i p s e  v o m  S ü d r a n d e  d e s  H a r z e s .  
Von v. Gaertner. Jahrb. Geol. Berlin. Bd.53. 1932. S. 655/94*. 
Entstehung der Gips- und Anhydritlager. Stratigraphie und 
Paläogeographie. Vergipsung des Anhydrits und Begleit
erscheinungen. Umsetzung des Gipses nach seiner Ent
stehung.

D ie  A u s s i c h t e n  d e s  A u f f i n d e  ns  von  E r d ö l e n  
i m s u b h e r z y n e n  B e c k e n  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
d e r  L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  d e s  t i e f e r n  U n t e r 
g r u n d e s .  Von Kennecke. Kali. Bd. 27. 1.12.33. S. 289/91*. 
E rörterung der geologischen Verhältnisse. (Schluß f.)

A u s w a l z u n g s g r a d e  im G e f o l g e  d i s h a r m o 
n i s c h e r  F a l t u n g  im Z e c h s t e i n s a l z g e b i r g e  d e s  
m i t t l e r n  L e i n e t a l e s .  Von Hartwig. (Forts.) Kali. 
Bd. 27. 1.12.33. S. 294/7*. Mitteilung weiterer Faltungs
erscheinungen auf Grund von Grubenaufschlüssen. (Forts, f.)

Le g r a p h i t e .  Von Sauffrignon. (Schluß statt Forts.) 
Mines Carrieres. Bd. 12. 1933. H. 133. S. 3/12*. Vielseitige 
Verwendung in der Industrie. Der Graphithandel. Lage 
der Graphitindustrie in den einzelnen Ländern.

Bergwesen.
A b l o t e n  v o n  B o h r l ö c h e r n .  Von Müller. In tern.Z . 

Bohrtechn. Bd. 41. 1.12.33. S. 265/6*. Beschreibung einer 
von der Firma Sulzer gebauten Einrichtung zum Abloten 
von Bohrlöchern. Anwendungsbeispiel.

D r u c k m e s s u n g e n  in E r d g a s -  u n d  E r d ö l 
s o n d e n .  Von Czastka. Intern. Z. Bohrtechn. Bd.41. 1.12.33. 
S. 263/5*. Bauart und Arbeitsweise von Geräten zur 
Messung von Druck und Tem peratur in Bohrlöchern.



1 2 2 4 G l ü c k a u f N r .  5 1

R a p i d  d r i v i n g  of  h e a d i n g s  a t  t h e  S h e f f i e l d  
C o a i  C o m p a n y ’ s p i t s .  Von Sinclair. Coll. Guard. 
Bd. 147. 1.12.33. S. 1010/1*. Beispiel für das schnelle Auf
fahren von Flözstrecken mit Hilfe des Joy-Laders. Die 
in dem mechanisierten Betrieb verwendeten Maschinen. 
Zeitstudien. W irtschaftlichkeit.

V e r b e s s e r u n g e n  b e i m  S p ü l v e r s a t z .  Von 
Richter. Kohle Erz. Bd.30. 1.12.33. Sp.295/300. Ersparnisse 
durch Einführung der Eisenbetonspiilversatzrohre »Öko- 
nomia«.

D a m p f  - o d e r  e l e k t r i s c h  b e t r i e b e n e  F ö r d e r 
m a s c h i n e n ?  Von Hochreuther. Elektr. Bergbau. Bd. 8. 
1933. H. 6. S. 81/8*. E rörterung der an eine Förder
maschine zu stellenden Anforderung und ihre Erfüllung 
bei den verschiedenen Antriebsarten. Schlußfolgerungen.

U n d e r g r o u n d  h a u l a g e  b y  l o k o m o t i v e s .  I. 
Von Lane. Coll. Guard. Bd. 147. 1.12.33. S. 1005/7*. Gleis
bau in den Förderstrecken und seine Kosten. Elektrische 
Fahrdrahtlokomotiven. Fahrdrahtaufhängung.

V e r w e n d u n g  v o n  D o p p e l - F a h r d r a h t l o k o m o 
t i v e n  im G r u b e n b e t r i e b e .  Von Glebe. Glückauf. 
Bd. 69. 9.12.33. S. 1171/2. Bauweise, Schaltung der Motoren 
und Förderleistungsfähigkeit.

F a n s  p u t  U n d e r g r o u n d  bv b e l g i a n  e n g i n e e r s .  
Von Cornet. Coal Age. Bd.38. 1933. H . l l .  S. 365/6*. Bei
spiele für die Aufstellung von Ventilatoren untertage auf 
belgischen Steinkohlengruben. Anordnung der W ettertüren.

T h e  i n f 1 u e n c e o f m o d e r n  m i n i n g m e t h o d s 
o n  U n d e r g r o u n d  a c c i d e n t  r a t e  s. Von Crofts. Coll. 
Guard. Bd. 147. 1.12.33. S. 1012/4*. Günstige Beeinflussung 
der Unfallhäufigkeit durch die neuzeitliche Abbautechnik. 
Unfälle im Abbau. Analyse der Förderunfälle.

P u r i f i c a t i o n  o f c o a l. Coll. Guard. Bd. 147. 1.12.33. 
S. 1015/7*. Auszug aus dem Jahresbericht des britischen 
Brennstofforschungsausschusses. Aufbereitung von Fein
kohle. Luftaufbereitung, Verbesserungen an Schlammabsetz- 
kasten.

F l o a t i n g  a n d  f i l t e r i n g  c o a l ;  m e t h o d s  a n d  
r e s u l t s .  Von Mayer. Coal Age. Bd.38. 1933. H. 11.
S. 375/9*. Übersicht über die auf zahlreichen deutschen 
Flotationsanlagen für Kohle angewandten Verfahren und 
die erzielten Betriebsergebnisse.

Dam pfkessel- und Maschinenwesen.
S c h r u m p f s p a n n u n g e n  b e i  e l e k t r i s c h  g e 

s c h w e i ß t e n  S t u m p f n ä  h t e n. Von Schulz und Püngel. 
Stahl Eisen. Bd. 53. 30.11.33. S. 1233/6*. Verfahren zur 
Messung der Nahtschrum pfung und Spannungen bei Licht
bogenschweißungen und ihre Bedeutung beim Verschweißen 
von 6 und 10 mm dicken Blechen mit verschiedenen Elek
troden und bei verschiedener Durchführung des Schweißens.

D ie  z w e c k m ä ß i g e  G e s t a l t u n g  v o n  V e n t u r i 
r o h r e n .  Von Beckmann. G asW asserfach. Bd. 76. 2.12.33. 
S. 865/9*. Besprechung der wichtigsten Faktoren, die für 
die zweckmäßige Gestaltung von Venturirohren maß
gebend sind. Versuchsergebnisse.

S c h m i e r ö l e n t z ü n d u n g  an e i n e m  H o c h d r u c k -  
L u f t  v e r d i c h t e  r. Von Sauermann. Glückauf. Bd. 69.
9. 12. 33. S. 1170/1*. Bericht über den Schadenfall. W ir
kungen, Ursache Und Abhilfemaßnahmen.

Elektrotechnik.
Ü b e r  d i e  V e r h ü t u n g  e l e k t r i s c h e r  U n f ä l l e  

d u r c h  g e f ä h r l i c h e  B e r ü h r u n g s s p a n n u n g e n .  Von. 
Förster. Elektr.Bergbau. Bd.S. 1933. H.6. S.89/91*. Schutz
maßnahmen sind Isolierung, Kleinspannung, Erdung, Nullung 
und Schutzschaltung. Besprechung verschiedener Schutz
einrichtungen.

G r u n d z ü g e  d e r  E l e k t r o t e c h n i k  i m  K a l i 
b e r g b a u .  Von Philippi. (Forts.) Kali. Bd. 27. 1.12.33. 
S. 291/4*. Synchronmotoren und D rehstrom kom m utator
motoren. Umformer. Kondensatoranlagen. (Schluß f.)

Hüttenwesen.
V e r s u c h s e r g e b n i s s e  a l s  G r u n d l a g e  f ü r  

B e m e s s u n g s  r e g e l n  g e s c h w e i ß t e r  K o n s t r u k t i o n e n .  
Von Graf. Stahl Eisen. Bd. 53. 23.11.33. S. 1215/20*. Ver
suche über die Schwellfestigkeiten von Schweißverbin
dungen. Einfluß des Schweißgutes auf die Dauerfestigkeit.

Chemische Technologie.
K o m b i n a t i o n s a n l a g e  f ü r  T o p p i n g ,  K r a c k i n g ,  

S t a b i l i s a t i o n ,  R e d e s t i l l  a t i o n  u n d  R a f f i n a t i o n .  
Von Jirasek und Schaeffer. Petroleum. Bd. 29. 22.11.33.

S. 1/6*. Eingehende Beschreibung des Aufbaus und der 
Arbeitsweise der neuzeitlichen Anlage.

Ü b e r  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  V e r k o k u n g s 
e i g e n s c h a f t e n  v o n  S t e i n k o h l e n .  IV. M i t t e i l u n g  
ü b e r  u - K o h 1 e n. Von Peters und Cremer. Brennst. Chem. 
Bd. 14. 1.12.33. S .445/50*. Bedeutung der Korngröße für das 
Blähvermogen. Einfluß der Oxydation. Rolle des Bitumens 
und der Restkohle. Verkokungseigenschaften hydrierter 
Kohlen. Schrifttum.

U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  A b h ä n g i g k e i t  
d e r  E i g e n s c h a f t e n  d e r  K o k  se  v o n  d e n  H e r 
s t e l l u n g s b e d i n g u n g e n .  IV. Von Müller und Jandl. 
Brennst. Ćhem. Bd. 14. 1.12.33. S. 441/4* Verhalten des 
Kokses gegen Sauerstoff und Luft (Verbrennlichkeit). Ver
gleich einzelner Industrie- und Modellkokskurven. Abhängig
keit der Verbrennlichkeit von den Garungsverhältnissen.

T h e  n a t i o n a l  c o a l  r e s o u r c e  s. Coll. Guard. 
Bd. 147. 1.12.33. S. 1007/9. Auszug aus dem von Sinnatt 
erstatteten Bericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der 
physikalischen und chemischen U ntersuchung der britischen 
Kohlenvorkommen.

D ie  k a l t - w a r m e  T r o c k e n r e i n i g u n g  z u r  E n t 
s c h w e f e l u n g  v o n  K o h I e n d e s t i l 1 a t i o n s g  a s e n. 
Von Pott, Broche und Thomas. Glückauf. Bd. 69. 9. 12. 33. 
S. 1153/9*. Die dem Verfahren zugrunde liegenden Gedanken. 
Vorversuch. Vergleichende Messung der Reaktionsge
schwindigkeit, der Schwefelwasserstoff-Bindung und der 
Regeneration des Schwefeleisens. Dauerversuch.

G esetzgebung und Verwaltung.
F ü r  d e n  B e r g b a u  w i c h t i g e  E n t s c h e i d u n g e n  

d e r  G e r i c h t e  u n d  V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n  a u s  de m 
J a h r e  1932. Von Schlüter und Hövel. Glückauf. Bd. 69.
9. 12. 33. S. 1160 70. Bergrechtliche Entscheidungen: Berg
werkseigentum, G rundabtretung und Enteignung. (Forts, f.)

W irtschaft und Statistik.
T h e  S o u t h  W a l e s  c o a l  t r a d e .  Iron Coal Tr. Rev. 

Bd. 127. 17. 11. 33. S. 741/2. G esam tübersicht über die 
Marktlage. Kohlenaufbereitung.

P E R S Ö N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:
der Bergassessor R a k o s k i  vom 1. Dezember an auf 

weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tätigkeit auf 
der Gleiwitzer Grube der Borsig- und Kokswerke G .m .b .H . 
in Gleiwitz,

der Bergassessor S c h o r n  vom 7. Dezember an auf 
weitere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tätigkeit bei 
der Maschinenfabrik F. W. Moll Söhne in W itten (Ruhr), 

der Bergassessor T ö n i g e s  vom 5. Dezember an auf wei
tere sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tätigkeit bei der 
Gewerkschaft Steinkohlenbergwerk Rheinpreußen in Hom
berg (Niederrhein),

der Bergassessor C i r k e l  rückwirkend vom 1. März an 
auf ein Jahr zur Übernahme einer Beschäftigung bei den 
M annesmannröhren-W erken, Abt. Bergwerke, Steinkohlen
bergwerk Consolidation in Gelsenkirchen,

der Bergassessor R o v e r  vom 1. Dezember an auf drei 
Monate zur Übernahme einer Beschäftigung bei der Reichs
knappschaft in Berlin.

Der dem Bergassessor Dr. S t e i n  erteilte Urlaub ist auf 
seine neue Tätigkeit bei der Vereinigte Stahlwerke A. G., 
Zeche ver. Stein und H ardenberg, ausgedehnt worden.

Auf ihren Antrag sind in den Ruhestand versetzt worden: 
der Erste Bergrat D o b b e l s t e i n  des Bergreviers Diez, 
der Erste Bergrat Ludwig B e r g e r  des Bergreviers 

Siegburg.

G esto rben :
am 12. Dezember in Bonn der Bergw erksdirektor Berg

assessor W aldemar R u n g e ,  Vorstandsm itglied des Essener 
Bergwerks-Vereins König Wilhelm, im Alter von 54 Jahren.


