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Richtlinien fiir eine wissenschaftliche Betriebsfuhrung im Bergbau.
Von Bergassessor Dr.-lng. K. S i e b e n ,  Aachen.

Der Begriff einer wissenschaftlichen Betriebsfuhrung 

umfaBt nicht ausschlieBlich das System Taylors; Auch 
die Bezeichnung systematische oder planmaBige Betriebs
fuhrung ist nicht erschópfend, vielmehr wird man un- 

gescheut das anspruchsvoIle Beiwort »wissenschaftlich« 
wahlen, wenn man sich klar macht, was eigentlich die 

Wissenschaft kennzeichnet.
Am deutlichsten geht das vielleicht aus der Betrachtung 

der Chemie hervor, auf dereń Gebiet die Alchimie probierte 

und geheimnisvolI »nach unendlichen Rezepten das 
Widrige zusammengofi«, wahrend die zur Wissenschaft 
gewordene Chemie planmaBige Versuchsreihen vornimmt 
und auf Grund der Kenntnis der Einzelglieder bewuBt 

rechnend zusammensetzt.
Das Kennzeichen eines wissenschaftlichen Vorgehens 

ist 1. die Klarung der ins einzelne zergliederten Grund- 

lagen zu móglichst objektiven Werten und 2. der darauf 

gegrundete bewuBte rechnungsmaBige Aufbau.
Das entgegengesetzte Verfahren, das gefuhlsmaBige 

Aufbauen auf Faustregeln und persónlichen Erfahrungen, 
ist heute noch im Bergbau vorherrschend, wenngleich 

die Entwicklung seit langem den Weg zur Wissen- 

schaftlichkeit genommen hat.
Schon um das Jahr 1910 beginnt der Gedanke im 

Schrifttum breitern Raum einzunehmen und klarere Form 
zu gewinnen. 1909 untersucht R e c k m a n n 1 die im 
Ruhrbergbau iiblichen Verfahren der Selbstkostenberech- 
nung und befurwortet eine Umgestaltung der Buchfuhrung, 

indem er ais Grundlage fiir die Beurteilung der Wirt
schaftlichkeit eine eingehende Zergliederung nach ein

zelnen Betriebsvorgangen fiir notwendig erklart und damit 
die Gedankenbahn der wissenschaftlichen Betriebsfuhrung 

betritt 1913 machtEckardt2 Vorschlage zu einer Betriebs- 

uberwachung im Bergbau, die zwar wie die Reckmannschen 
Ausfuhrungen im wesentlichen zu einer weitgehenden 

Buchfuhrung anregen, aber daruber hinaus schon die 
zweckmaBigste Fuhrung des Betriebes betonen. Erst die 
eingehenden Darlegungen H e r b i g s 3 sind ganz auf die 
betriebstechnische Seite eingestellt. Er betrachtet aller
dings lediglich das Taylorsystem und kommt im groBen 

und ganzen zu seiner Ablehnung, weil er im Simie 
Taylors den Kern der Frage in der Móglichkeit einer 

rechnungsmaBigen bestimmten Gedingesetzung erblickt, 
der aber nach den weiter unten wiedergegebenen Unter

suchungen keineswegs die ausschlaggebende Bedeutung

1 Gluckauf 1909, S, S.
1 Gluckauf 1913, S. 353.
3 Gluckauf 1917, S. 201.

innerhalb einer wissenschaftlichen Betriebsfiihrung im ein- 
gangs gekennzeichneten Sinne beizumessen ist.

Neben den genannten Erórterungen allgemeiner Ge- 

dankengange gehen kleinere Veróffentlichungen her, die 

praktische Einzelfragen behandeln und iiberwiegend der 
ersten der beiden Voraussetzungen wissenschaftlicher 
Betriebsfuhrung, der Ermittlung objektiver Rechnungs- 
grundlagen, dienen. 1909 sucht H i l g e n s t o c k '  nach 

einem MaBstab fiir die Gewinnbarkeit verschiedener Flóze; 
1910 berichtet Sch we m a n n 2 von Feststellungen uber 

die Gebirgsbewegung im Abbau ais Grundlage fiir die 
Bemessung der Abbaugeschwindigkeit. Seit 1920 endlich 

haufen sich derartige Aufsatze, besonders hinsichtlich der 
mechanischen Energie, fiir dereń Verwendung die wissen
schaftliche Betriebsfuhrung unter dem Namen » Warme

wirtschaft* richtunggebend geworden ist; aber auch hin
sichtlich der Materialbeanspruchung3, der Gebirgsbewe
gung4 und der Ausnutzung menschlicher Arbeitskraft5 
hat man begonnen, dieGrundlagen einer wissenschaftlichen 

Betriebsfuhrung zu erforschen.

Zugleich ist die Praxis an der Arbeit. Auf den Jacobi- 

Schachten sind schon vor dem Kriege Versuche mit dem 
Pensumsystem gemacht worden, allerdings ohne daB sich 
die bewahrte und von den beteiligten Arbeitern begruBte 

Einrichtung iiber die Revolutionszeit hinaus hatte erhalten 
lassen. AuBerdem ist neuerdings durch eine Dissertation 
der Aachener Hochschule6 bekannt geworden, daB einzelne 
Werke oder Werksgruppen mit ihrer Uberwachung bereits 
auBerordentlich tief in die einzelnen Betriebsvorgange 
hinein vorgedrungen sind. Nebenbei berichtet die Arbeit 
uber Messungen von Gebirgsbewegungen unter dem 
EinfluB des Abbaues.

Damit ist die gegenwartige Gesamtlage gekennzeichnet: 
mit Ausnahme des Gebietes der mechanischen Energie 

ist die Ermittlung objektiver Rechnungsgrundiagen fiir 
die Betriebsfuhrung auf vereinzelte Messungen beschrankt 
und ais Nebensache behandelt worden. Man sieht die 
Verhaltnisse im Bergbau fiir so schwierig und verwickelt 

an, daB man sie einer rechnungsmaBigen Klarung fiir 
unzuganglich bałt und deshalb glaubt, sich mit einer 
Betriebs u b e r w a c h u n g  an Stelle einer Fuhrung des

1 Gluckauf 1909, S. 1857.
2 Festschrift z. X I. Allg. Deutsch. Bergraannstage, Aachen 1910, T. 3, 

S. 145 ff,
» J a h n k e  und H e i l  m a n n ,  Gluckaufl92I, S .981undll24; 1922, S. 401.
< M a r b a c h ,  Gluckauf 1921, S. 1057.
* M a t t h i a s s ,  Giiickauf 1920, S. 177und417; 1921, S. 453; 1922,5.107, 

W ł n k h a u s ,  Gluckauf 1922, S.613; 1923, S.233.
6 R o e l e n :  Die p!anm58ige Erfassung und Auswertung der Betriebs- 

vorgange im Steinkohlenbergbau.
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Betriebes zufrieden geben zu miissen. Wenn man auch 
eine Fiille aus der Uberwachung gewonnener Zahlen 

nach einem bis ins einzelne zergliederten Piane zusammen- 

tragt, stiitzt man sich dabei doch immer noch nach der alten 
Art des Vorgehens im wesentlichen auf Erfahrungszahlen, 
indem man namlich die friiher erzielten Leistungen an- 

statt des iiberhaupt Erreichbaren ais WertmaBstab einsetzt. 
Man verzichtet darauf, die Sammlung der Betriebszahleń 
ais Sammlung von Rechnungsgrundlagen fur eine Fii h r u n g 

des Betriebes auszugestalten.

In diesem bewuBten Verzicht auf eine wissenschaftliche 

Fiihrung des Betriebes liegt zugleich der Verzicht auf 

die grofien Gesichtspunkte und die EinfluBnahme auf 
den Gesamtbetrieb. Der Bergbau ist bis heute kein 
GroBbetrieb geworden, sondern ein groBer Kleinbetrieb 

geblieben. Die Verfolgung groBer, leitender Gesichts

punkte fur die Gestaltung des Gesamtbetriebes wird 
aber fortschrittlicher wirken ais die Arbeit an den Einzel- 

teilen. Die groBen Richtlinien miissen sich trotz aller 
Schwierigkeiten auch fiir den Bergbau finden lassen.

Von diesem Gedankengang ausgehend, sind in halb- 

jahriger Arbeit die Verhaltnisse einer einzelnen Zeche 

untersucht worden. Es handelt sich um eińe Anlage, 
die von jeher ais besonders gut geleiteter Betrieb angesehen 

worden ist, aber mit den Schwierigkeiten einer mehr ais 

40 Jahre alten Grube zu kampfen hat, so daB sich das 

Bild eines Betriebszustandes ergibt, der seiner Giite nach 
wohl nicht allzu weit von den mittlern Verhaltnissen des 
Ruhrkohlenbergbaues abweicht1.

Die Untersuchungen richteten sich auf die Feststellung, 

welche Verbesserungen in den einzelnen Betriebsteilen iiber- 

haupt erreichbar sind. Sie werden nachstehend in ihren 

wichtigsten Ergebnissen und ferner soweit wiedergegeben, 
wie sie fur den eigentlichen Grubenbetrieb Beachtung 

verdienen.

Ergebnisse der Untersuchung 

auf den einzelnen Gebieten des Grubenbetriebes.

F o rd e r u n g .

In der S c h a c h t f ó r d e r u n g  laBt sich die Hóchst- 

geschwindigkeit von 16 auf 8 ’A m herabsetzen, wenn 

die Forderung gleichmaBig iiber die Schichtdauer verteilt 
wird. Die Ersparnis betragt etwa 10 %  der Kraftkosten, 
und schatzungsweise auch 10 %  der Materialkosten in

folge der Schonung des Fórderseils. Erreichbar ist die 
Ersparnis durch gleichmaBigen Kohlenzustrom zum Schacht 

wahrend aller Fórderstunden.

In der Q ue rsch lags fó rde rung  konnen 60 °/o der 

Lokomotivstunden erspart werden, also 60% der Lóhne. 
Der ganz uberwiegende Grund fiir den Mehraufwand 

ist, neben dem Warten auf Einfahrt am Fiillort und der 
Verschiebearbeit mit zusammen wenigen Hundertteilen 

des Verlustes, der unregelmaBige Kohlenzustrom aus 
den Revieren.

In der S t a p e l f ó r d e r u n g  entfallen von der Gesamt- 

betriebsdauer ausschlieBlich der Halbschichtpausen auf die 

zur Bewaltigung des Geleisteten n o t w e n d i g e  Zeit (d. i.
--------: 4

1 Ira einzelnen wurden zur Zeit der Untersuchung acht Fettkohlenflóze 
und zwei Magerkohlenfloze gebaut. Die HSlfte der in Betrieb befindlichen 
Flozflugel hatte ein Einfallen von 15—20°, der Rest entfiel zu gleichenTeilen 
auf starkere und auf schwachere EinfallwinkeL Das Fórdersoll betrug 18001.

die beste fiir ein Treiben einschlieBlich Abziehen und 

Aufschieben tatsachlich beobachtete Zeitdauer’,vervielfacht 
mit der Zahl der erforderlichen Treiben) 42,5 % , auf 
Verluste 57,5 %.

Von der reinen Arbeitszeit entfielen an verschiedenen 

Beobachtungspunkten auf:

Un-
StoNot- Verlust zweck-

Wagen*wendige im mafiłge rungen
Dauer ganzen Hand

griffe

im
Stapel

mangel

°/o °/o % % %

49,0 51,0 8,2 14,8 28,0
Kurzer Stapel . . . . 25,0 75,0 5,4 5,4 64,2

47,5
49,2

52,5 9,1 43,4
Seilbahn .................... 50,8 3,6 7,6 39,6

46,7 53,3 7,8 7,1 38,4
Kurzer Stapel . . . . 37,6 62,4 8,1 8,1 46,2

Unter Storungen im Stapel sine das Falschhangen

der Schale und die mangelhafte Verstandigung zwischen 

den Anschlagern einbegriffen; da diese fast ausnahmślos 

mit UnregelmaBigkeiten in der Forderung zusammen- 
hangt, ergibt sich, daB insgesamt mindestens 50%  der 
Betriebsdauer durch schlechte Reglung des Fórderumlaufs 

verlorengehen gegen nur 5,5 %  Verlust, die auf unzweck- 
maBige Handgriffe zuriickzufiihren und nach der Arbeits

weise Taylors zu vermeiden sind.

F o r d e r u n g  in den Abbau s t re cken .  Die vor- 
handenenSchlepperundPferde leisten nur48% dessen, was 

sie einschlieBlich der erforderlichen Ruhepausen bei volIer 
Ausnutzung leisten konnten. Die Arbeitskraft der Lader 
in den Rutschenbetrieben, die bei geniigendem Kohlen

zustrom ohne Schwierigkeit alle 80 sek einen Wagen 

abfertigen konnen, wird nur zu 39% ausgenutzt. Der 

Ausnutzungsgrad der Seilbahnen ist geringer ais 10%. 
Eine Verbesserung ist móglich durch VergróBerung der 
Rutschenstreben; sie findet jedoch in der Leistungs- 
minderung durch allzu groBe Bauhóhe bald ihre wirt
schaftliche Grenze. Ein durchgreifendes Mittel wiirde 

der selbsttatige Zu- und Ablauf der Fórderwagen sein, das 
mit Ausnahme der Lader (15%) die gesamte Belegschaft 

der Kipp- und Ladestrecken uberfliissig machen konnte, 
ebenso die Pferde, auf die 50%  der Materialkosten in 

Kipp- und Ladestrecken entfallen.

G e w i n n u n g .

In der K o h le n  schicht Iauft die Rutsche durchschnitt

lich wahrend 72,6 %  der reinen Arbeitszeit (also aus
schlieBlich Anmarsch und Halbschichtpause); wahrend 
18,3% der Zeit steht sie wegen Mangels an Leeren, 

wahrend 5,8 %  wegen Bruches in der Bahn, wahrend 
3,3 %  infolge von Mangeln an Rutsche oder Motor still.

Der durch die Rutschenstillstande verursachte Verlust 
an Arbeitszeit der Belegschaft nimmt mit der Dauer des 

Rutschenstillstandes stark zu:

Rutschenstillstand in min
0- 3(3- 5|5- 10|lCP15|15-20|20-25|25-30|30-35|35-40|40-45

Arbeitsverlust im Durchschnitt der Belegschaft 
in %  der Stillstandsdauer2

2 | 5 | 8 1 14 | 19 | 25 | 30 [ 36 | 41 | 47

1 Samtliche Zeituntersuchungen wurden so yorgenommen, daB die Leute 
sich nicht beobachtet fuhlten. , ,

* Der Oesamtarbeitsverlust betragt z. B. bei 12 rain Stillstandsdauer una

30 Mann Belegschaft ™  .12-30 rain.
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Nach mehr ais 45 min ruht der Betrieb in der Regel 

voIIstandig. Daraus errechnet sich, daB durch die Rutschen- 

stiilstande insgesamt ein Verlust von 13,9 °/o der reinen 
Arbeitszeit verursacht wird; davon entfallen auf Stillstiinde 
wegen Mangels an Leeren (zwei Drittel der Stillstands- 
dauer) 6,7 °/o, auf Stillstande wegen Bruches in der Bahn

6,1 °/o, auf Stillstande infolge von Rutschen- und Motor- 
schaden nur 1,1 %  der reinen Arbeitszeit, obwohl die 

Oesamtdauer aller Rutschen- und Motorschaden etwas 
groBer ist ais die aller Storungen durch Bruch in der Bahn.

Die durch Rutschenstillstande erzwungenen Arbeits- 
pausen konnen nicht etwa zu nennenswerten Teilen auf 

notwendige Erholungspausen angerechnet werden. Tiich- 
tige Hauer arbeiten bis zu 1 }IĄ st ohne Unterbrechung, 

namentlich, wenn der regelmaBige Gang der Rutsche 
ihnen gestattet, in verhaltnismaBig kurzeń Abstanden 
(2-3 min) zwischen Hacken und Laden abzuwechseln. 

Die Ausdauer im Arbeiten ist, wie sich daraus ergibt, 
erheblich bedeutungsvoller fiir die Leistung des Hauers 

ais die Geschicklichkeit. Leute, die von den Betriebs- 

beamten ais besonders tiichtig bezeichnet wurden oder sich 
wahrend der Beobachtung durch groBe Leistung1 aus- 

zeichneten, wiesen in der Hauptsache eine uberdurch- 

schnittliche Stetigkeit in der Arbeit auf; eine besondere 
Geschicklichkeit im Arbeiten konnte nur beim Verbauen 
beobachtet werden, wobei aber zweifelhaft blieb, ob es 
sich wirklich um gróBere Geschicklichkeit oder nur um 

gróBere Aufmerksamkeit, starkern Denkwillen infolge des 

groBem Eifers handelte.
Einen Uberblick uber die Arbeits- und Ruhezeiten 

gibt die folgende Zusammensteliung.

hackt
°llo

Der Hauer 
ladt 1 baut 1 klopft ablbastelt 
0/ 0/ 0/ 01 
lo 1 10 1 , Jo I lo 
der reinen Arbeitszeit

ruht

X

Flóz B 1 . . . 59,4 20,5 15,8 0,1 — 1,8 
2,44

Flóz B 2 . . . 53,7 18,2 19,8 0,2 1,0 4,6 
2,54

Flóz A 2 . . . 45,0 36,9 9,0 — 3,3 4,0 
1,84

Flóz 2 2 . . . 54,0 30,8 — — 2,6 
7,7 *

1,9
3,04

Flóz 3 3 . . . 34,2 16,3 — — 7,6 41,9

Flóz 4 2 . . . 42,8 20,7 20,0 3,5 3,8 9,2

Flóz 161 . . . 50,1 49,5 — 0,4 —

Flóz 162 . . . 26,1 47,2 — — 8,8 22,9

46,4 26,5 (6,6) 0,2 7,5 12,8

1 Outer Hauer. » Mittlerer Hauer. 1 Dem Hauer war ein Lehrhauer 
zum Laden beigegeben; die Zahlen sind das Mittel aus der T2tigkeit beider. 
Die Ruhe war z. T. erzwungen, da sich beide gegenseitig hinderten und der 
Hauer nicht genugend Kohle ęewann, ura den Lehrhauer voll zu beschaftigen. 
* Erzwungen durch Rutschenstillstand usw.

Im ganzen war die Leistung der besten Hauer nach 

den Beobachtungen um 18,3 %  hoher ais die des 

Durchschnitts.
In der S te in  schicht lauft die Rutsche in der Regel 

auch, wenn die Bergezufuhr stockt Die Unterbrechung 

der Versatzarbeit wegen Mangels an Bergen ist daher 
mit den Rutschenstillstanden zusammenzufassen. Der 

Verlust betragt 58,7 °/o der reinen Arbeitszeit.

’ Die Leistung konnte, ura die Hauer nicht auf die Beobachtung auf- 
nierksara zu machen, nur roh nach der Zahl der voli- oder halbbeladenen 
Schaufeln, die in die Rutsche befórdert wurden, beurteilt werden.

Uber den EinfluB des Arbeitswillens wahrend der 
Steinschicht kann infolge des groBen Unifanges der er

zwungenen Ruhe kein Anhalt gegeben werden. Eine 
Leistungsbesserung durch Anspornen ist nicht móglich vor 
der Erzielung einer stetigen Bergezufuhr.

Fur den Gesamtlohnaufwand im Abbau errechnet 

sich aus der Tatsache, daB das Verhaltnis der Arbeiter- 
zahl beim Kohlengewinnen, Versetzen und Umsetzen 

etwa 8:4:1 ist, im Durchschnitt der drei Schichten die 
mógliche Ersparnis auf:

18,0% durch Reglung der Bergefórderung,
4,2 %  durch Reglung der Kohlenforderung,

3,8 %  durch Vermeidung von Bahnbriichen,
0,7 °/o durch Vermeidung von Motor- und Rutschen- 

schaden,

5,6% durch Gedingesetzung, wenn man ais móglich 
voraussetzt, daB auf diese Weise eine Durchschnitts- 
leistung erzielt werden kann, die der heutigen Best- 
leistung entspricht. Das erscheint jedoch wegen der 
begrenzten kórperlichen Leistungsfahigkeit einzelner 
Belegschaftsmitglieder durchaus zweifelhaft.

Aus- und  V o r r i c h tu ng .

Wahrend der Dauer der reinen Arbeitszeit ist das 
Verhaltnis von Arbeit mit voller Kraft, Arbeit mit halber 
Kraft (Gezahesuchen, Bohrhammerrichten usw.) und Ruhe

Vollarbeit Halbarbeit Ruhe

N e u a u f f a h r e n °/lo % °/h
L adesch ich t.................... 55,7 — 44,3
Verbau- und SchieBschicht 77,3 10,2 12,5

66,5 5,1 28,4
A u f w a l t i g e n  . . . . 46,3 11,9 41,8

Die Ruhepausen sind hierbei samtlich erzwungen. Ihre 
Dauer hangt im wesentlichen von dem Organisationstalent 

des Ortsaltesten bzw. davon ab, wie weit die Kameradschaft 
aufeinander eingearbeitet ist. In der Ladeschicht muB 
man wegen der Schwere der Arbeit 25 %  Vollruhe ais not- 
wendiges MindestmaB^ansehen. Die Erspamismóglichkeit 

ist daher auf 20%  zu bemessen, wovon der weitaus 
gróBte Teil auf die richtige Arbeitseinteilung vor Ort 

und der Rest auf den Arbeitswillen entfallt.

A u s b a u .

Hier gelang es nicht, allgemeine Ubersichtszahlen 
festzulegen. Im einzelnen wurden folgende Beobachtungen 

gemacht:
1. Abbau. Die Feldbreite wird in der ganzen Grube 

gleichmaBig gewahlt, ist also den schlechtesten Ge- 
birgsverhaltnissen angepaBt. Zweifellos kann sie aber 
fiir eine Reihe von Betrieben groBer genommen werden; 

dem steht auch die VergróBerung des Weges vom StoB 
zur Rutsche nicht entgegen, denn nach den Beobachtungen 
ist es in ziemlich weiten Grenzen gleichgiiltig, iiber 

welche Entfernung der Hauer die Kohle in die Rutsche 
zu befórdem hat. Schatzungsweise wiirde sich eine 
VergróBerung der Feldbreite um durchschnittlich 10% 
durchfiihren lassen.

2. Streckenausbau, Eine Beobachtung des Gebirgs- 
verhaltens war wegen der gegenseitigen Uberdeckung 
verschiedener Abbauwirkungen nicht durchzufuhren, eine 
planmaBige Untersuchung verschiedener Abbauarten inner-
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halb eines verhaltnismaBig kurzeń Zeitraumes daher nicht 

moglich.
W e t t e r f i i h r u ng .

Durch klare Zusammenfassung der Abbaue kann der 

Aufwand fiir die Sonderbewetterung zur Halfte ein- 

gespart werden.
M as ch inenbe t r ie b .

Durch Einfuhrung elektrischer an Stelle der mit PreB- 

luft betriebenen Haspel, Zwangsreglung der Sonder- 
bewetterungseinrichtungen und in geringerm MaBe auf 

andern Wegen kann der PreBluftbedarf auBerstenfalls um 

32 %  eingeschrankt werden.

G esam tan lage .

In einem streng zusammengefafiten Betrieb, d. h. bei 
Fortfall aller entlegenen Reststiicke waren 51,8% der 

Oesamtstreckenlange zu ersparen; der entsprechende Anteil 
der Ausbesserungskosten wiirde entfallen.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  der Ergebn isse .

Die vorstehenden Ergebnisse, in Beziehung zu dem 

Gesamtaufwand fiir den eigentlichen Grubenbetrieb 
(Untertagebetrieb einschlieBlich Fórdermaschine, ohne 

Beamtengehalter) gesetzt, fiihren zu folgender Uber- 

sichtstafel:

Ersparnismóglichkeit gegenuber 
jetzigem Aufwand an

Lóhnen Materiał
O)

Kraft

Ursache des jetzigen 
Mehraufwandes

Weg zur Abhilfe

Ersparnis 
in °/0 des 
Gesamt- 

aufwandes 
im Gruben

betrieb

F ó r d e r u n g  

Schachtfórderung . . .

Querschlagsfórderung .

Stapelfórderung . . .

Fórderung in den Abbau- 
strecken.........................

G e w i n n u n g

Aus- un d  V o r r i c h t u n g

A u  s b a u  

im A b b a u .........................

bei Aus- und Vorrichtung 

W e t t e r f i i h r u n g  
Sonderbewetterung . . 

M a s c h i n e n b e t r i e b  

PreBluftwirtschaft . . .

G e s a m t a n l a g e  

Querschlags- 
instandhaltung . . .

60

50

85

22,2

3,8

0,7

5,6

20

10

10

10

50

50

51,8

10

10

50

51,8

10

50

32

stoBweise Fórderung

Ausnutzung der 
Lokomotiven

zeitliche Ausnutzung

Einstellung schlecht 
ausgenutzter Schlepper 

und Pferde 

Wagen- oder 
Bergemangel

Bahnbruche

Motorschaden

Hauerleistung

Arbeitspausen

Feldbreite 

Wahl des Ausbaues 

entlegene Baue 

Haspelantrieb usw.

Reglung des
0,20

Fórderumlaufs

Reglung des
0,13

Fórderumlaufs

Reglung des
0,53

Fórderumlaufs

Selbsttatiger 6,00
Fórderwagenumlauf

Reglung des 5,11
Fórderumlaufs

planmaBiger 0,87
Streckenausbau

Sorgfalt
0,16bei Motorwartung und

Rutscheneinbau

Gedingesetzung 1,29
und Auslese

Auslese und 0,28
Gedingesetzung

Beobachtung des 2,08
Gebirgsverhaltens

Erforschung des 1,48
Gebirgsverha!terrs

einfache Gesamtanlage 0,73

elektrische Haspel usw. 1,43

einfache Gesamtanlage 5,91

Insgesamt konnen also im Grubenbetriebe in %  der 
Selbstkosten erspart werden:

6,64 durch raumliche Zusammenfassung des Betriebes, 
6,00 durch selbsttatigen Fórderwagenumlauf im Abbau,

5,97 durch stórungsfreien Fórderwagenumlauf iiberhaupt,
4.43 (anhaltweise) durch Erforschung des Gebirgsver- 

haltens und planmaBigen Abbau,
1,57 durch Gedingesetzung und Auslese,'

1.43 in der PreBluftwirtschaft.
Es muB noch einmal betont werden, daB diese 

Zahlen fur einen bestimmten Sonderfall ermittelt worden

sind und auf die allgemeinen Verhaltnisse nur ihrer 

GróBenordnung nach angewendet werden konnen. Immer- 

hin lehren sie, daB die gróBte Erfolgmóglichkeit zu

nachst nicht in der Gedingesetzung, d. h. in dem System 

Taylors, liegt, sondern in der Gestaltung und Reglung 

des Gesamtbetriebes.

Allgemeine Richtlinien.

Aus den angegebenen Zahlen lassen sich unter Be- 
nutzung der bei ihrer Ermittlung gewonnenen Be

obachtungen folgende allgemeine Richtlinien ableiten:



29. September 1923 G i i ic k a u f 913

1. In erster Linie ist auf Z u s a m m e n f a s s u n g  des 

Betr iebes hinzuarbeiten. Die Flózflugel sind in der 
Reihenfolge, in der sie aufgeschlossen werden, abzubauen 
unter Vermeidung oder schleunigster Gewinnung aller 

Reststiicke. Die PlanmaBigkeit in Anlage und Abbau 

ist die Grundlage einer wissenschaftlichen Betriebsfuhrung 
(vgl. Fórderwagenumlauf, Gedingesetzung, Ausbau). Es 

ist unzweckmiiBig, die Betriebsfiihrer durch Drańgen 
auf gleichmaBige Fórderleistung zum voriibergehenden 
Stehenlassen schlechtgehender Flózteile zu verleiten. Eine 

vielleicht jahrelange Vermehrung der laufenden Kosteti 

um 5—10% kann niemals durch die Rucksicht auf die 
gleichbleibende Gesamtleistung der Grube und nur durch 

die unbedingte Notwendigkeit, eine bestimmte Kohlen- 
sorte zu fórdern, gerechtfertigt werden.

2. Ein s te t i ger  A b f l uB  der K oh le  aus den
A b b au en  ist mit allen Mitteln anzustreben, damit 

Stórungen in den Rutschenbetrieben und Arbeitsverluste 
vermieden werden. Die UnregelmaBigkeiten in der

Fórderung beruhen in der Hauptsache nicht auf dem 
ungleichmaBigen Kohlenstrom in den Rutschen; dieser 
ist vielmehr eine Riickwirkung von Forderstorungen oder 

eines Mangels an Leeren. Die Kosten einer Abhilfe 
durch Unterhaltung einer vermehrten Fórderwagenzahl 

wurden geldlich gegeniiber dem erzielbaren Gewinn 
nicht ins Gewicht fallen; die Vermehrung der Fórder- 

wagen ist daher ais nachstliegendesHilfsmittel anzuwenden. 
Sie fiihrt jedoch schlieBlich zu vermehrten Forderstorungen 

(das bedeutet vermehrten Leerenmangel vor Ort), weil 
die Wagen sich auf Hin- und Riickweg g e g e n - 

einander bewegen. Wie in der Wetterwirtschaft, ist eine 
Fuhrung gegen den Strom nach Móglichkeit zu vermeiden.

Ais weitgestecktes Endziel muB auf einen Fórder- 
plan hingearbeitet werden, bei dem die Fórderwagen 
ihre Laufrichtung beibehalten, also etwa Leer- und Berge- 
wagen auf der Wettersohle zugebracht werden, in Stapeln, 

die mit den bei der Schachthilfsfórderung bewahrten 

selbsttatigen Einrichtungen versehen sind, bis zur Kipp- 
oder Ladestelle absinken, selbsttatig bis zum Kipper 
oder zur Ladeschurre laufen und von dort selbsttatig un

mittelbar zum Abteilungsquerschlag oder iiber einen Stapel 
dorthin gelangen. Ein solcher Plan kann durchaus wirt- 
schaftlich sein. Die Fórderleute in den Abbaustrecken 
fallen bis auf die Lader fort, die Bedienung der Stapel 
wird wesentlich eingeschrankt und der stetige AbfluB der 

Kohle so gut wie gewahrleistet, da die Vermehrung der 

Fórderwagen nicht mehr begrenzt ist. Die Gesamtersparnis 

betragt daher mindestens 7,5 %.
Erforderlich wird demgegeniiber:
a) Das Hochheben samtlicher Leer- und Versatzberge- 

wagen zur Wettersohle. Mehrkosten entstehen trotz der 
gróBern Hebehóhe nicht, da die Aufwartsfórderung in 

der Nahe des Schachtes durch einen elektrischen Haspel, 
also mit drei- bis zehnmal besserm Wirkungsgrade 

erfolgt ais mit PreBlufthaspeln im Feld.
b) Die Einrichtung einer Zweisohlenfórderung. Ver- 

mehrung der Lokomotivstunden tritt nicht ein, da eine 

Verdopplung in der Ausnutzung der Lokomotiven 

rnóglich wird.
c) Auffahren von Kipp- und Ladestrecken auf ihre 

ganze Lange im voraus und entsprechend vermehrte

Flóz 1 

360-m-Sohle 

Hauptquerschlag

Januar

Fługel und Bauhdhe Ost, 3. Bauhdhe

Flózprofil Unterbank 0,60, Bergemittel 
0,30, Oberbank 0,30

-------

Einfallen go

Hangendes Schiefer, fest

Lłegendes Schiefer, guillend

Schlechtenvcrlauf 25° zum Stofi

Abbauverfahren Rutschenstrebe

-- *-- —
Bergeversatz zur Halfte fremde Berge

Bauhdhe 140 m

Fórderung

Strecke

Stapel und Bremsberg

30 ni

135 m Bremsberg

Arbeitsweise morgens: Kohle und Berge, 
m ittags: Kohle, 
nachts : Berge und Umsetzen. 

Fortschritt: in drei Tagen 
zwei Felder, je  1,5 m

Art der Oewinnung Kerben und Abkohlen

Streckenfórderung Schlepper

Ausbau geschloss. Schalholzzimmerung, 
zur Halfte Rohde-Stempel, 
Feld 1,5 m

Maschlnen 

vor Ort

i. d. Fórderung

2 Motoren, 2 Gegenzylinder, 
1 Bohrturbine, 6 Abbau■ 
hammer 

1 Turbohaspel

Wettermenge 2,4 cbm je  Kopf

Temperatur, CO* 21*, 0,25 %

Belegschaft 

vor Ort 

i. d. Fórderung

100

30

Anmarschdauer

vom Schacht im ganzen 

vora Schacht zum Stapel 

im Stapel

vom Stapel bis vor Ort

60 min 

35 ,, 

17 „
8 »

Reine Arbeitszeit je Schicht 5*/4 st

Fórderung des Betriebes 

im ganzen

je st r<*iner Arbeitszeit

4941 t 

0,283 t



914 G li ic k a u f Nr. 39

Instandhaltungskosten, Das Auffahren im voraus ergibt, 

wenn man annimmt, dafi es doppelt so teuer wie das 
Mitnehmen der Strecken mit dem Abbau ist, 1,2%' 

des Gesamtaufwandes untertage an Mehrkosten. Die Ver- 
dopplung der Instandhaltungskosten in den Abbaustrecken 

bedeutet 2,15%. Aufierdem wird man mit einer Ver- 
dopplung der Gesamtstapellange rechnen miissen, d. h. 

mit einer weitern Kostenvermehrung um 3,34 %  fiir 
Anlage und Unterhaltung.

Insgesamt stehen sich also nach dem untersuchten 

Beispiel 6,69 %  Mehrkosten und 7,5 %  Gewinn gegen
iiber. Die Mehrkosten sind jedoch wahrscheinlich zu 
hoch gegriffen, weil die Notwendigkeit des langern 
Offenhaltens der Strecken und die Gefahr von Stórungen 

im selbsttatigen Betriebe zu einer dauerhaftern Aus- 
fiihrung des Ausbaues hinfiihren und damit (vgl. unten) 

Vorteile bieten wird. Anderseits vermehrt sich der Gewinn 
noch um einen rechnerisch nicht bestimmbaren Betrag 
dadurch, dafi das vorherige Auffahren der Strecken eine 

objektive Gedingesetzung wesentlich fordert.

3. Es ist eine o b je k t i v e  G e d i n g e b e m e s s u n g  
zu suchen. Da ein Pensumsystem im Sinne Taylors 

und eine Leistungsvorschrift fur den einzelnen im Berg
bau nicht móglich ist, muB auf ein Pensumsystem fiir 

die Rutschenbelegschaft in ihrer Gesamtheit hingearbeitet 
werden. Dazu ist zunachst vor Beginn der Arbeit Klar- 

heit uber die kommenden Arbeitsverhaltnisse zu schaffen. 

Es empfiehlt sich, das Abbaufęld im voraus zu umfahren. 
Damit aus den Abbauverhaltnissen auf die mittlern oder er- 

reichbaren Leistungen des Sonderfalls geschlossen werden 
kann, sind jedoch vorerstnoch umfangreicheBeobachtungen 

iiber den EinfluB wechselnder Verhaltnisse (Machtigkeit, 
Einfallen, Gebirgsbeschaffenheit usw.) erforderlich. Es 

geht nicht an, dafi wie bisher die wichtigsten Erfahrungen 
verlorengehen, weil es an einer Aufzeichnung fehlt; viel- 

mehr sollten, vielleicht durch den Fahrsteiger, fortlaufend 
Aufzeichnungen etwa nach der Art der vorstehenden Zu- 
sammenstellung gefuhrt werden'.

Eine Einigung der Zechen iiber die Aufstellung von 

Anhaltszahlen, einen ubereinstimmenden Vordruck und 
eine Auswertung der gewonnenen Zahlen durch eine ge- 

meinsame Verirauensstelle wiirde m. E. von auBerordent- 
licher Bedeutung sein,

4. Beziiglich des A u s b au e s  muB man sich daran 
erinnern, daB man lange Zeit die Richtstrecken in der 
Kohle fiir vorteilhafter gehalten hat ais die im Gestein, 

weil ihr Auffahren sich durch die gewonnene Kohle 
bezahlt mąchte. Es ist durchaus wahrscheinlich, daB sich

1 Im AnschlulJ an den Yordruck w£re fiir den Oebrauch der Zeche eine 
zergliederte Selbstkostenberechnung einzutragen.

ein starkerer ais der gewohnte Ausbau der Abbaustrecken 

lohnen wird, sobald man gelernt hat, ihn planmiiBig zu 
beinessen. Zunachst fehlen die Grundlagen hierzu. Ais 

erster vorlaufiger Schritt zu plamnaBigem Vorgehen in 

den Gesteinstrecken ist darauf zu achten, welcher Art 

des Gebirgsdruckes begegnet werden soli, ob a) dem 
Druck, der durch das Auffahren der Strecke selbst aus- 
gelóst wird, oder b) dem Quillen des Gebirges und der 
Schalenablósung durch Verwitterung oder c) der Bewegung, 

die dadurch in die Gebirgsmasse gebracht wird, daB das 

Auffahren benachbarter Baue den Schichtenzusammenhang 

lockert. Weiterhin ist dann die zu a) genannte Wirkung 

und damit der erforderliche Ausbau einer Berechnung 
aus dem Elastizitatsmodul verschiedener Gebirgsarten 
verhaltnismafiig leicht zuganglich. Auch zu b) kann 

der Ausbau auf das notwendige MaB und die notwendigen 
Falle beschrankt werden (Vermeidung einer verkehrten 

Anwendung des Zementspritzens). Zu c) sind Wirkungs- 

bereich und Wirkungsart des Auffahrens benachbarter 

Baue zu unterscheiden. In jener Richtung liegen wertvolle 
Anfange vor, in dieser Richtung fehlen sie meines Wissens 

noch yollstandig. Wie bei der Ermittlung von Leistungs- 
zahlen fur den Abbau, wird auch hier nur eine Gemein- 

schaftsarbeit in absehbarer Zeit zu verwertbaren Ergeb- 
nissen fiihren. Fiir eine wirkliche Verwertung sind klare 

. Gesamtanlage und planmaBiger Abbau Voraussetzung.

Die erste Fórderung und Grundlage einer wissen- 

schaftlichen Betriebsfuhrung ist eine planmaBige, gedrangte 

Gesamtanlage, die zweite eine stetige Fórderung, und erst, 
wenn durch diese eine volle Entwicklung der Arbeits- 
fahigkeit móglich gemacht ist, kann an dritter Stelle er- 
folgreich an jener objektiven Gedingesetzung, einer Nutz- 

barmachung der Taylorschen Gedanken, gearbeitet werden. 
Hierzu ist die Feststellung des Einflusses verschiedener 

Arbeitsverhaltnisse auf die Leistung unerlaBlich. Vielleicht 
bedeutungsvolIer ais die Gedingesetzung ist die Plan- 

mafiigkeit im Ausbau. Sie fordert wie jene klare Gesamt
anlage und Gemeinschaftsarbeit aller Zechen zu ihrer 

gedeihlichen Entwicklung.

Z u s a m m e n  fassung.

Nach einer kurzeń Darlegung der Entwicklung einer 

wissenschaftlichen Betriebsfuhrung im Bergbau wird. zu 
dem heutigen Stande der Bewegung kurz Stellung ge- 

nommen. Alsdann werden die Ergebnisse der halbjahrigen 

Untersuchung einer Schachtanlage mitgeteilt und auf 
ihrer Grundlage einzelne Gesichtspunkte erórtert und 
weiterhin allgemeine Richtlinien fiir eine kiinftige Ent

wicklung abgeleitet.

Feuerungsuntersuchungen unter besonderer Beriicksichtigung 

minderwertiger Steinkohle.
Von Dipl.-Ing. F. E b e l ,  Essen. 

(SchluB.)

E rzeug te  W a r m e m e n g e ,  G i i t e g r a d  e iner  

F e ue ru ng ,  k a l o r i s c h e r  W i r k u n g s g r a d  u n d  

W  a rmeb i lanz .

Oben ist bereits besprochen worden, wie aus der 

Rauchgaszusammensetzung die je cbm Rauchgas ver-

brannten Kohlenstoff- und Wasserstoffgewichte abgeleitet 

werden konnen. Da die Heizwerte dieser Gewichte bekannt 
sind, lafit sich auch ohne weiteres die je cbm Rauchgas 

erzeugte Warmemenge q' berechnen. Das verbrannte 

Kohlenstoffgewicht in g war: c'=5,36 • C 0 2+ C0. Jedes
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Gramm Kohlenstoff hat nun bei vollkommener Ver- 

brennung 8,1 W E Heizwert, bei Verbrennung zu CO 

dagegen nur 2,47 WE, so dafi ein Verlust von 5,63 WE 
entsteht. Jedes Gramm Wasserstoff hat bekanntlich einen 

untern Heizwert von 29 WE. Die je cbm Rauchgas er-
zeugte Warme stellt sich jetzt auf:

q‘ = 5,36 ■ C 0 2 • 8,1 + 5,36 • CO • 2,47 + h' ■ 29

-  43,4 • C 0 2 + 13,25 • CO + 29 ■ h'.
Die durch CO-Bildung nicht erzeugte Warmemenge 

ist gleich 30,15 • CO.

Da der erzeugten Warmemenge im Rahmen dieser 

Ausfuhrungen besondere Beachtung beigelegt wird, sollen 
noch fiir mittlere Verhaltnisse ihre voraussichtliche Grofie, 

der Einflufi der einzelnen Teilbetrage und die zu er- 
wartenden Fehlergrófien betrachtet werden.

VolLkomtnene Verbrennung.

Gegeben sei eine Rauchgasanalyse: C 0 2= 12 0/o,
C 0 2 + 0 2 =  19,5 % ; dann ist nach Abb. 6 h' =  3,2, und 

die erzeugte Warme wird 43,4 ■ 12+ 29 • 3,2 =  521+93 
=  614 WE.

Mansieht, dafi die KohIenstoffverbrenn.ung in der Regel 

85 - 90°/o der Warme liefert. Da nun die C 0 2-Bestimmung, 
richtige Probenahme vorausgesetzt, ais zuverlassig gelten 

kann, diirfte die Fehlergrenze dieses grofiten Teilbetrages 
nicht mehr ais 1 %  der erzeugten Warme ausmachen. 
h' ergibt sich bei der Bestimmung ais Restglied und 

enthalt somit die Summę der Fehler bei der Kohlensaure- 
und Sauerstoffbestimmung. Nimmt man an, dafi fiir 

C 0 2+ 0 2 statt 19,5 falschlich sogar nur 19,0 gefunden 
werden, so erhóht sich h' unrichtigerweise auf 4,3 und 

die davon erzeugte Warme auf 125 WE, die also um 
32 WE zu grofi wird. Das ergibt, bezogen auf 614 WE, 
einen Fehler von 5% . Dabei ist aber schon voraus- 
gesetzt, dafi sowohl bei der C 0 2-Ablesung ais auch 
bei der C 0 2 + 0 2-Ablesung ein Beobachtungsfehler von
2 5

ccm gemacht wird und dafi sich diese Fehler summen.

Un vollkommene Verbrcnnung.

Gegeben sei eine Rauchgaszusammensetzung: C 0 2= 

14°/o, C 0 2 + 0 2= 18,5°/o, CO =l°/o . Dann ist nach 
Abb.6 h'-=5,4—1,36 = —4,0, und die erzeugte Warme wird 
43,4-14+1 • 13,25+29 •4,0=607+13,25+116=-736WE.

Hieran sind die Kohlenstoffverbrennung mit 82 + 2°/o 

und der Wasserstoff mit 16% beteiligt. Die Fehlergrenze 
der C 0 2-Bestimmung wird auch hier um 1% liegen. 

Der Einflufi der CO-Ermittlung auf die Warmeberechnung 
beruht in der Hauptsache darauf, dafi h' in seiner GróBe 
wesentlich von CO abhangt. Erfolgt die CO-Feststellung 
im vorliegenden Falle nicht, so entfallen in der Warme- 
rechnung 1-13,25 WE. Stattdessen setzt man aber h' 

falschlich zu 5,4 an und die daraus herruhrenden Warme- 
mengen zu 5,4-29=156 WE. Der letztgenannte Wert 
ist damit um 156- 1 16-13 =  27 WE zu hoch, oder jeder 

Hundertteil von nicht ermitteltem CO ergibt einen Fehler 
von 27 WE, um den die erzeugte Warmemenge zu 
hoch erscheint. Im vorliegenden Falle wurde der Fehler 

3,7 °/o betragen.
Auch die Gleichung fiir die erzeugte Warme eignet 

sich gut fiir die zeichnerische Auswertung; Abb. 10

gibt diese wieder, ahnelt im Aufbau dem Schaubild 

fur den Luftbedarf und ist daher ohne weiteres verstandlich.
Da q' die je cbm Rauchgas entwickelte Warme 

bezeichnet, ist die je kg Brennstoff erzeugte Q=x-q', 
wenn x die Rauchgasmenge bedeutet. Q ist bei einer 

verlustiosen Feuerung nach oben durch den untern Heiz
wert des trocknen Brennstoffes begrenzt. Nach unten 

ergibt sich diese Grenze daraus, dafi aus der erzeugten 
Warme die nutzbar gemachte Warmemenge, die Ver- 
dampfungswarme der Brennstoffeuchtigkeit und die fiihl- 
baren Warnieverluste, also Schornsteinverluste und Verluste 
fiir Leitung und Strahlung, gedeckt werden mussen.

Ferner ist mit q die Warmemenge bezeichnet worden, 
die bei theoretischer Verbrennung je cbm luftfreien 
Rauchgases hóchstens entwickelt werden kann, wie sie 

in den Abb. 3 und 5 dargestellt ist. Setzt man q' hierzu 
in Beziehung, so gelangt man zu einem Wert iig, der 

Gutegrad der Feuerung genannt werden soli. Darin ist 

der Einflufi sowohl des Luftiiberschusses ais auch der 
Verluste durch Unverbranntes mit Ausnahme der Koks-

und Rufiverluste enthalten r\ - •
B q

Setzt man Q in Beziehung zum untern Heizwert 

des trocknen Brennstoffes, so erhalt man einen Wirkungs
grad, in dem der Einflufi des Luftiiberschusses ausgeschaltet
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und nur der EinfluB des Unverbrannten enthalten ist und 
mit dem daher ausgedruckt wird, welcher Teil des Heiz- 

wertes sich in Warme umsetzt. Dieser Wirkungsgrad 
kann ais kalorischer bezeichnet werden und lautet:

Q

1 cal Heizwert
Beide Wirkungsgrade sind fiir die Beurteilung einer 

Feuerung von groBer Bedeutung, wobei aber dem Gute- 

grad der Vorzug zu geben ist, einmal, weil er sich ver- 
haltnismaBig einfach und schnell ermitteln laBt, und ferner, 

weil in ihm fast alle Einflusse zur Auswirkung kommen, 
wahrend bei i] ca, die fur den Warmeiibergang wesentliche 

.Warmedichte der Gase unberucksichtigt bleibt.

Die Warmebilanz einer Feuerung stellt sich einfach dar 

ais: Heizwert =  erzeugte Warme + Summę aller Verluste 

durch Unverbranntes. Die letztern riihren her: 1. Vom Rost- 

durchfall, der gewissermaBen vóllig unberiihrt ausscheidet 

und erfahrungsgemaB etwa 1 °/o des Heizwertes ausmacht.
2. Von der Bildung des CO, dessen zahlenmaBige GróBe, 

wie schon oben angegeben wurde, gleich 30,15-CO je 
cbm Rauchgas ist. 3. Vom unverbrannten Wasserstoff 
(h), bei dessen GróBe die Raummenge Methan doppelt 

gezahlt werden muB. Der davon herriihrende Verlust 

betragt zahlenmaBig, da 1 cbm Wasserstoff einen Heiz
wert von 2580 W E hat, (h)-25,8 je cbm Rauchgas. 4. 

Von den Kohlenstoffverlusten. Diese entstehen aus dem 

Kohlenstoff, der das unverbrannt gebliebene Wasserstoff
gewicht im Verhaltnis 1 : a zur Reinkohle erganzt und 
deshalb keine Veranderung in der Rauchgaszusammen- 

setzung bewirkt. Dieses Kohlenstoffgewicht ist gleich 

(h) ■ 0,89 • a oder fiir ein mittleres a=22 gleich (h) ■ 19,6, und 
die damit verlorengehende Warme gleich (h)-19,6-8,1 =

Abb. 11. KohIenstoffverluste in W E je cbm luftfreien 
Rauchgases fur a '< a .

Abb. 12. Luft- und CO-freie Rauchgasmenge 
fiir vollkommene Verbrennung.

(h) • 158. Die dariiber hinausgehenden Kohlenstoffverluste 
verursachen ais Koks- und RuBverluste eine Anderung

h 4 1
der Gasanalyse beziiglich des Verhaltnisses , =  —. und

c a
der bei theoretischer Verbrennung erzielbaren Warme 

gegenuber q nach Abb. 5.

Abb. 11 zeigt ais Senkrechte die Vergró8erung, die 
verschiedene Werte von q erfahren, wenn die auf der 

wagerechten Achse angegebenen Kohlenstoffheizwerte je 

cbm luftfreien Rauchgases bei sonst vollkommener Ver- 
brennung verIorengehen.

Nachstehend sei auf die Entstehung dieses Schaubildes 
naher eingegangen. Da bei der Verbrennung von 8100 

Kohlenstoff-WE 8,9 cbm theoretische Rauchgase gebildet 

werden, kommen umgekehrt fiir V W E Kohlenstoff- 

V-89
verluste 0,011 *V cbm Rauchgas in Fortfall.

8100

Entfallen also auf die Heizwertdichte q Kohlenstoff- 

verluste von V WE, so wird die erzeugbare Warme = 

q — V und das dabei gebildete Rauchgas wird, da fur 

q WE 1 cbm Rauchgas gilt, 1-0,011 • V cbm. Rechnet 
man diese erzeugbare Warme q—V auf 1 cbm des nun- 

mehrigen Rauchgases um, so ergibt sich: Erzeugbare

Warme je cbm - , J  ^  y -

Mit wachsendem V verkleinert sich der Nenner dieses 
Bruches schneller ais der Zahler, so daB der Bruch in 

steigendem MaBe gróBer ais q wird, d. h. beim Eintreten 

von Kohlenstoffverlusten wird die erzeugbare Warme 
je cbm luftfreien Rauchgases bei vollkommener Ver- 

brennung fiir alle Kohlenarten gróBer ais die gróBte 

Heizwertdichte q nach Abb. 5. Diese erzeugbare Warme



29. September 1923 G l t ic k a u f 917

ist fiir verschiedene Werte von q und verschiedene Ver- 

lustgrófien V nach der obigen Formel berechnet worden 
und in den Schaulinien der Abb. 11 wiedergegeben.

Bemerkenswert ist daran, daB derselbe Kohlenstoff- 

verlust bei den Brennstoffen mit gróBerm q, also bei 

Fett-, Gas- und Gasflammkohle, eine gróBere Spur in der 

Rauchgaszusammensetzung hinterlaBt, ais es mit zu- 
nehmender Magerung der Brennstoffe der Fali ist. Aus 

den Schaulinien ergibt sich ohne weiteres, daB man auch 
umgekehrt aus dem Unterschied zwischen der erzeug- 

baren Warme und der Heizwertdichte q auf das Ein- 

treten von Kohlenstoffverlusten und ihre GroBe je cbm 
luftfreien Rauchgases schlieBen kann. Setzt man diese 

Verluste in Beziehung zur Heizwertdichte q, so hat man 
ferner den KohlenstoffverIust in Hundertteilen des Heiz- 

wertes. Zur Vereinfachung der Rechnung zeigt Abb. 11 
auch diese Linien gleicher anteilmaBiger Verluste.

Bedingung fiir die Benutzung dieses Schaubildes ist, 

daB aus der Rauchgaszusammensetzung die erzeugbare 
Warme je cbm luftfreien Rauchgases errechnet wird. 

Diese erzeugbare Warme ist bei vollkomniener Verbrennung 
offenbar gleich der wirklich erzeugten und bei unvoll- 

kommener Verbrennung um die CO- und (h)-Verluste 
groBer ais letztere. Sie wird daher gleich q' + 30,15- 
CO + 25,8 • (h) je cbm Rauchgasluftgemisch.

Die von q' gebildete Rauchgasmenge = 1 cbm wiirde 

bei vollkommener Verbrennung und gleichem Luftuber- 
schuB um die Verbrennungsgase der CO- und (h)-Verluste 

groBer. Letztere sind nach der Verbrennungsubersicht

1,885 + 1,885 • — . Die Rauchgasmenge wiirde also
100 100

1 +1,885 .C O  + (h) un(j jjg i u f t f re ie Rauchgasmenge 
100

1-4,77 -0 .̂ + 1,885 • ^  . Hierbei ist vernachlassigt
100 100 

worden, daB die geringe Raummenge (h) aus dem Rauchgas 

verschwindet, und daB sich der Sauerstoffgehalt bei der 
Rauchgasvermehrung praktisch um eine Kleinigkeit anteil- 

maBig verringern wiirde.

Die je cbm luftfreien Rauchgases erzeugbare Warme 
q' + 30,15 C O + 25,8 (h)

wiirde dann gleich
O 2 , 1 00c OO + (h)

1—4,77 —-=- + 1,885
’ 100  ■ 100

Die Erhóhung dieser erzeugbaren Warnie gegeniiber 

der gróBten Heizwertdichte q ergibt, vervielfacht mit 

einem Beiwert y, der selbst zahienmaBig gar nicht in 
Erscheinung zu treten braucht und abhangig vom Alter 
der Kohle ist, den Kohlenstoffverlust in WE je cbm 

luftfreien Rauchgases, also:

v  /  q* + 30,15 CO + 25,8 ( h ) _  \ in WE je

WWP&S '
cbm lu f t f r e i e n  Rauchgases.

Fur 1 cbm des wirklichen Rauchgasluftgemisches wird 

der Kohlenstoffverlust:

(  c i f  30.15 C O + 25,8 (h) _  \

C1 — )

• y(l -4,77— 2- + 1,885 CO + -(h)) inWEje cbm Rauchgas 
\ 100  100  /

Vr
und —  =  Kohlenstoffverlust in Hundertteilen des Heiz-

q
wertes.

Die Formel sieht etwas unhandlich aus; ihre An- 
wendung wird aber einfach, wenn man die Schau- 

bilderll und 12 benutzt. Fiir vollkommene Verbrennung 
vereinfacht sie sich zudem erheblich in

Rauchgas.
Die aus der Rauchgaszusammensetzung ermittelte 

Warmebilanz einer Feuerung kann also jetzt lauten:

0,99 • Heizwctl  = q' + 30,l5 • CO + (h) • +V'C.
x 184

In dieser Gleichung sind mit Ausnahme von x alle 
Werte durch Messung bestimmbar, so daB sich aus der 

Warmebilanz die Rauchgasmenge ergibt. Nach Kenntnis 
von x lassen sich alle Verluste je kg Brennstoff in WE 
und in Hunderteilen des Heizwertes angeben. Fiir die 
einzelnen Verluste gilt dann:

1. C0-Bildung =  x-30,15-C0 in WE und
x ■ 30,15 • CO • 100 . n, , M .

= ----!---------- m °/o des Heizwertes.
Heizwert

2. unverbrannter Wasserstoff
=  x • 25,8 • (h) in WE und

x • 25,8 • (h) • 100 . 0/
= ----— — ---- in % .

Heizwert

3. Koks- und RuBverluste

— x - [V'c+ 158 - (h)] in WE und

x.[V'c+158-(h)].100.
= ----g---------  in % .

Heizwert

Ais Heizwert kann hierin auch der untere Heizwert 

eines nassen Brennstoffes eingesetzt werden.
Zieht man von den so errechneten gesamten Kohlen- 

stoffverlusten diejenigen ab, die in den Herdriickstanden 

festgelegt werden, so muB der verbleibende Rest dem 
Posten Flugkoks und RuBbildung zugeschrieben werden. 
Zu erwahnen ist noch, daB bei der Aufstellung der 
erzeugten Warme und der Warmebilanz von der Schwefel- 
verbrennung ais unerheblich ganz abgesehen worden ist.

Wenn man den EinfluB einer unvollstandigen Wasser- 

stoffverbrennung auf das Verhaltnis 1 :a' ais geringfiigig 
vernachlassigt, kann man aus der eintretenden Verschiebung 

von 1 :a' gegeniiber 1 :a die Koks- und RuBverluste mit 
groBer Annaherung ableiten. Ergibt sich aus der Rauch- 
gasauswertung das Verhaltnis h ' : c '= l : a ' ,  wahrend fiir 

restlose Verbrennung der verwendete Brennstoff den Wert 
1: a erwarten laBt, so sind offenbar je cbm Rauchgas 
auf eine Gewichtseinheit Wasserstoff a-a' Gewichtseinheiten 

Kohlenstoff fur die Verbrennung ver!orengegangen. An
a-a'

Gewichtshundertteilen sind das--- . Hieraus kann man
a

den gesamten KohlenstoffverIust durch Vervielfachung 

mit dem Kohlenstoffgehalt des Brennstoffes einfach be- 

stimmen zu:
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in kg je kg Brennstoff.
a-a' C 

a 100

Der Verlust je cbm Rauchgas wird dann:

1 a-a' C

100
in kg/cbm

und

C

100
8100 in WE/cbm.

Das gesamte zur Verbrennung gebraclite Kohlenstoff
gewicht ist

C a-a' C C a-a'j C

100 a 100 100 \‘ a I 100

Anderseits ist dieses Gewicht auch gleich x • c'

daB sich die einfache Beziehung ergibt: 
x • c' C a'

100  “

a

a

1000’
so

1000
oder x-c' =  10-C —  

a a

Die W a r m e e r z e u g u n g  muB anderseits die ge
samte Warmeabgabe decken, und zwar die Verdampfung 

der Brennstoffeuchtigkeit, die nutzbar gemachte Warme- 

menge, den Schornsteinverlust und die Restverluste fiir 
Leitung und Strahlung. Diese zweite Bilanz muB also 
lauten:

x-q' =  600 -W + nutzbare Warme + x- V's + Dampfwarme 

+ Restverlust,

Hierin bedeute V's die fuhlbare Warme von 1 cbm trocknen 

Rauchgases und Dampfwarme die mit dem entsprechend 
9 H + W  gebildeten Dampf abziehende fuhlbare Warme.

Rauchgasm  enge ,  f u h l b a r e  W a r m e  der Gase 

und  Scho rn s te in ve r lu s t e .

Die Rauchgasmenge wurde bisher aus dem verbrannten 

Kohlenstoffgewicht in Verbindung mit dem C 0 2-Gehalt 
der Gase berechnet, wobei in der Regel die Kohlenstoff- 
verluste in der Asche und Schlacke allgemein Beriick- 

sichtigung fanden. Da aber im vorliegenden Falle bei 
Vermutung von gróBern Flugkoksverlusten das verbrannte 

Kohlenstoffgewicht selbst ais gesuchte Unbekannte er
scheint, ist dieser Weg bei minderwertigen Brennstoffen 

nicht gangbar. Benutzt man das zweite brennbare Element, 

den Wasserstoff, zu diesem Zweck, so ergibt sich die

H - f

Beziehung x — —7Pn unter Vernachlassigung des in den 
h -Rh)

Riickstanden verbleibenden geringen Wasserstoffrestes.

Dieser Gleichung haftet der Mangel an, daB h' die 
Summę aller Fehler der Rauchgasuntersuchung in sich 
birgt, und daB eine sichere Bestimmung der unverbrannten 

Wasserstoffverbindungen verlangt wird; schon deswegen 
wird sich in den meisten Fallen ihre Anwendung verbieten.

Bei minderwertigen Brennstoffen, die fast immer auBer 
hohem Aschengehalt auch erhebliche Feuchtigkeit auf- 

weisen, ist eine Ausrechnung der Rauchgasmenge noch 

auf dem Umwege iiber die Feuchtigkeit der Rauchgase 
móglich. Letztere laBt sich durch Versuche mit Dauer- 

messung durch Niederschlagen des Wassergehaltes er
mitteln. Da auch der Wassergehalt der Verbrennungsluft 

bestimmt werden kann und die Feuchtigkeit des Brenn-

stoffes schon wegen der Heizwertbestimmung zu unter- 
suchen ist, werden bis auf das Verbrennungswasser alle 

Quellen der Rauchgasfeuchtigkeit durch unmittelbare 

Messung erfaBbar. Das Verbrennungswasser selbst besteht 
aus der sogenannten chemischen Feuchtigkeit der Kohle,

die dem an —- gebundenen Wasserstoffgewicht entspricht 
8

und sich genau wie die grobe Feuchtigkeit der Kohle 
restlos in den Rauchgasen vorfinden wird, sowie aus 
dem h' gleichwertigen Wassergewicht.

Es bedeute: W  die grobe Feuchtigkeit der Kohle in 
Hundertteilen, w den Wassergehalt der Luft in g/cbm, 

w' den Wassergehalt der Rauchgase in g/cbm und x die 

Rauchgasmenge in cbm.

Dann ist w' =  9 • h'+ - ° '~ - - r ^ ^ - w  
x 8 • x

10 W  + 90
o 2

w'=9 h'-fw+ -

x=
10 W + 11,25 Oj,

w '—9 h '—w
w wird hierin praktisch gleich Wassergehalt von 1 cbm

Luft gesetzt. Da 9 h' im allgemeinen < ” w'sein wird, ist

in dieser Formel die mógliche Fehlerbildung von h' auf 
die Halfte herabgesetzt. x wird desto genauer, je groBer 

w' und je kleiner h' ist.

Diese Formel ist aber nur anwendbar, wenn keine 

andern Quellen zurWasserdampfbildung vorhanden sind ais 
die im Brennstoff selbst und in der Verbrennungsluft 
liegenden.

Rechnerisch ergibt sich die Rauchgasmenge nach der 

Rauchgaszusammensetzung aus der oben angefiihrten 
Bilanzgleichung einer Feuerung:

________ 0,99 ■ Heizwert_______

X q'+Summe aller Verluste (WE)
Nach der Bilanz der Warmeabgabe stellt sich die Rauch- 

gaśmenge dar:
600 W  + nutzbare Warme + Dampfwarme+Restverluste

X q '-V 's ..........

In dieser Formel sind bis auf die Restverluste alle 

GróBen bekannt. LaBt sich dieser Verlust aus den Er- 
gebnissen anderer Versuche in Bruchteilen der nutzbar 

gemachten Warme ausdriicken, so empfiehlt sich diese 
Formel wegen ihrer Einfachheit.

Aus der im vorigen Abschnitt mitgeteilten Naherungs- 

rechnung fur die Kohlenstoffverluste kann die dort auf-

gestellte SchluBbeziehung x ■ c' =  10 • C  • — herangezogen
s

werden.

Daraus ergibt sich die auBerst einfache Naherungs-
r

formel fiir die Rauchgasmenge x =  10 • — ■ — in cbm. Da
c a

c' und a' laufend aus der Rauchgaszusammensetzung be

stimmt werden konnen, kann man mit Hilfe dieser Nahe- 

rungsformel die Rauchgasmenge je kg Brennstoff auch 
laufend nachweisen und den EinfluB von gróBern Ver- 

lusten durch Unverbranntes, auch wenn sie nur voriiber-
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A bb. 14. F iih lbare W arm e von  G asen  (cbm  von 0 °  und 7 6 0 m m Q S ) .

gehend auftreten, in den einzelnen Stufen der Verbrennung 

verfolgen.
Die fiihlbare Warme der Gase ist bekanntlich ab- 

hangig von der Temperatur und von der spezifischen 

Warme. Die Werte fiir die letztere sind neuerdings von 
N e u m a n n  berichtigt worden1. An Hand dieser Werte 
lassen sich die bei yerschiedenen Temperaturen in 1 cbm 
Gas enthaltenen Warmemengen berechnen und zeichnerisch 

darstellen. Aus den so gewonnenen Einzelbetragen ist 
dann der gesamte Warmeinhalt von 1 cbm trocknen 

Rauchgases von yerschiedener Zusammensetzung fur alle 
Temperaturen zu ermitteln und schaubildlich zu yerwerten.

Die Abb. 13-15 enthalten diese Linienzuge fik die 

einzelnen Gase getrennt und fiir das Rauchgas gemischt. 
Auf allen drei Sęhaubildern sind die Linienzuge an der 

obern Bildgrenze wiederum mit dem gleichen Brechungs- 
winkel nach unten gelenkt worden, um bei demselben 

MaBstab mit einer geringern Bildhohe auszukommen. 
Daher gelten wieder zwei senkrechte Mafistabe sowohl auf 
der Iinken ais auch auf der rechten Bildseite, wovon

r StZhTu. Eisen 1919, S. 746.

der rechte, von oben nach unten ge- 
lesen, fiir die abwarts steigenden Linien

zuge in Betracht kommt. In Abb. 14 ist 
auBerdem der wagerechte MaGstab fur 

die Werte iiber 2000° verkurzt gewahlt 
worden. Aus den Abb. 13-15 IaBt sich 
V's gleich der abziehenden fuhlbaren 

Warme von 1 cbm trocknen Rauch

gases entnehmen. Mit der Rauchgas- 
menge vervielfacht und um die fiihlbare 
Warme des Wassergehaltes yermehrt, 
fur welche Abb. 13 den erforderlichen 
Linienzug je kg Dampf enthalf, ergibt 

sich der gesamte Schornsteinverlust je 
kg Brennstoff. Ahnliche Schaubilder 
sind inzwischen bereits von Dr.-lng. 
S c h w a r z 5 yeroffentlicht worden, die 

gleichzeitig die mit dem Wasserdampf 
abziehenden Warmemengen enthalten. 

ScliluBbetraclitung.

In den yorstehenden Ausfuhrungen 

hofft der Verfasser dem eingangs er- 
wahnten Ziel, der Losung der Warme- 
erzeugung aus der Yerkupplung mit 
der Warmeabgabe zum Nutzen einer 
bessern Erkenntnis und einer richtigen 

Beurteilung, naher gekommen zu sein. 
Dazu hat in der Hauptsache nur die 
Rauchgaszusammensetzung gedient. Ihre 

richtige Erfassung ist daher wiederum 
bedeutungsvoller geworden, wobei es 

sich sowohl um die richtige Probenahme 

ais auch um das Untersuchungsverfahren 
und seine Durchfiihrung handelt.

Ob und inwieweit etwaige Oxyda- 
tionsvorgange der unyerbrennlichen 
Bestandteile eines Brennstoffes die 
Rauchgaszusammensetzung merkbar be- 
einflussen, konnte hierbei nicht beriick- 

sichtigt werden.
Wie sich aus der yorgeschlagenen Berechnungsweise 

fiir die erzeugte Warme und fiir die Verlustquellen einer 
Feuerung ergibt, ist die Ermittlung der nutzbar gemachten 
Warmemengen nicht erforderlich. Daraus ergibt sich der 

groBe Vorteil, daB sich Feuerungsuntersuchungen nur 
auf so lange Zeit zu erstrecken brauchen, bis ein richtiger 
Durchschnitt fiir die Zusammensetzung von Brennstoff 

und Rauchgas gewonnen ist. Im Dampfkesselbetriebe 
bedarf es z. B. nicht der Vornahme eines achtstundigen 

Verdampfungsversuches, wenn auch der Wert der nutz
bar gemachten Warmemenge ais des b e s t e n P r u f s t e i n s 
fu r  a l le  M essungen  nicht yerkleinert werden soli.

Wertvoll erscheint es, daB sich in dem Giitegrad 
und in dem kalorischen Wirkungsgrad einer Feuerung 
zwei Wertmesser gefunden haben, die yerschiedene Bau- 
arten und Betriebsweisen einer oder mehrerer Feuerungen 

unabhangig von den Einflussen der Warmeabgabe gegen- 

einander abzuwagen gestatten.
Die vorliegenden VorschIage sind aus den bei der 

Verfeuerung von minderwertigen Brennstoffen und bei

* Feuerungstechnik 1922, S. 245,
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Ais Mittel hierzu dient wiederum die technische 

Rauchgasanalyse, fiir dereń Zusammenhang mit der Zu- 
sammensetzung der Brennstoffe bisher noch nicht be- 
nutzte Beziehungen herangezogen werden. Ais solche 

kommen der auf 1 cbm des theoretischen Rauchgases 

entfallende Heizwertanteil — genannt die groBte Heizwert- 
dichte — sowie der Luftbedarf derselben Rauchgas- 

menge in Betracht, beides Werte, die nur vom Alter 

der Brennstoffe, aber nicht von dem Grad ihrer Ver- 
tmreinigung abhangig sind. Der eben genannten Raum- 

einheit des theoretischen Rauchgases wird von dem 

wirklichen Rauchgas der gleichwertige Teil, also »1 cbm 

luft- und CO-freies Rauchgas« gegeniibergestellt und 
in die Rechnung eingefiihrt.

Durch Aufteilung des bei derRauchgasuntersuchungge- 

fundenen Stickstoffgehaltes auf die einzelnen Verbrennungs- 
erzeugnisse und auf den iiberschussigen Sauerstoff wird 
es móglich, die je cbm Rauchgas verbrannten Gewichts- 

mengen Wasserstoff und Kohlenstoff zu bestimmen und 

ihr gegenseitiges Verhaltnis zu dem fiir den Brennstoff 
giiltigen in Vergleich zu setzen. Auch eine einfache 

Bestimmung von C 0 2max. fiir alle Brennstoffe ist auf 
diese Weise gefunden worden. Bei derselben Gelegenheit 

wird ferner auf die zu erwartenden Verluste durch un- 

verbrannten Wasserstoff eingegangen. Die bisherige Er- 
rechnung des Luftiiberschusses aus der Rauchgaszusammen- 

setzung beriicksichtigt nicht den Luftbedarf des un- 

verbrannt gebliebenen Kohlenstoffes und ergibt deshalb 
bei gróBern Kohlenstoffverlusten nur den scheinbaren 

LuftiiberschuB. Der wirkliche LuftiiberschuB kann dadurch 
bestimmt werden, daB die je cbm Rauchgas zugefiihrte 

Luftmenge in cbm mit der Rauchgasmenge vervielfacht 

und in Beziehung zum Luftbedarf des Brennstoffes gesetzt 

wird.

Vervielfacht man, wie bereits erwahnt, die bestimm- 
bare je cbm Rauchgas verbrannte Gewichsmenge Wasser
stoff und Kohlenstoff mit den zugehórigen Heizwerten, 
so erhalt man die je cbm Rauchgas wirklich erzeugte 

Warmemenge. Letztere ist, bezogen auf »1 cbm luft- 
und CO-freies Gas«, wenn die Kohlenstoffverluste im 

Verhaltnis gróBer ais die Wasserstoffverluste sind, stets 

gróBer ais die fiir den Brennstoff gultige groBte Heizwert- 
dichte, und zwar in bestimmter Abhangigkeit vom Alter 

des Brennstoffes und von der GróBe der Kohlenstoff- 

verluste. Aus dieser Abhangigkeit werden die Wege 
zur Errechnung der Kohlenstoffverluste aus der Rauchgas- 
zusammensetzung abgeleitet und die dabei erforderiichen 

Rechnungsgange entwickelt. Die Gegeniiberstellung des 

Brennstoffheizwertes einerseits und der erzeugten Warme 
sowie der eingetretenen Verluste durch Unverbranntes 

anderseits gestattet die Aufstellung einer Bilanz fiir die 

Warmeerzeugung, aus der sich rechnerisch die Rauchgas
menge ergibt. Eine zweite Gegeniiberstellung der er

zeugten Warme mit der nutzbar gemachten und den 

bei der Warmeabgabe eintretenden Verlusten liefert eine 
Bilanz fur die Warmeubertragung.

Fiir alle entwickelten Zusammenhange zwischen Brenn

stoff und Rauchgaszusammensetzung sind in 15 Schau- 

bildern zeichnerische Hilfsmittel fiir die Auswertung einer 

Rauchgasuntersuchung mit dem vorgeschlagenen Ziel 

gegeben.

A bb. 15. F iih lbare W arm e je  cbm  trocknen  R a u ch gases  
b ei 0 °  und 760 m m  Q S.

dereń Untersuchung gewonnenen Erfahrungen entstanden. 

Sie gelten aber auch, wie schon oben gesagt worden ist, 
nicht nur fiir diese Brennstoffsorten, sondern fiir alle 

Steinkohlen. Sie kónnen auch ohne weiteres auf andere 

feste Brennstoffe ausgedehnt werden, wenn in die mit
geteilten Formeln nur der dem Charakter des Brennstoffes 

entsprechende Wert fiir q eingesetzt wird.

Z u sa m m e n f a ss u n g.

Die' Eigenart minderwertiger Steinkohle hoher 
Aschengehalt, fast immer in Verbindung mit gróBerm 

Wassergehalt und feinkórniger Beschaffenheit des Brenn

stoffes - verursacht meistens, daB mit den Riickstanden 
an Asche und Schlacke, ferner durch Flugkoks und RuB- 

bildung groBere Verluste an Unverbranntem entstehen, 
welche die Wirtschaftlichkeit ihrer Verfeuerung wesentlich 

beeinflussen. Die dadurch eintretende Verkleinerung der 

Rauchgasmenge je kg Brennstoff fuhrt zwanglaufig dazu, 
daB die Ermittlung aller Verluste einer Feuerung nach 

den sonst iiblichen Berechnungsweisen falsche Werte 
ergibt, so daB dadurch eine Verschleierung der wesentlichen 

Verlustquellen hervorgerufen wird. Deshalb muBten neue 

Wege und Berechnungsmóglichkeiten gesucht werden, 

welche diese Fehlerąuellen zu umgehen, die Nutzleistung 
einer Feuerung in Form der erzeugten Warme selbst zu er- 

rechnen und die Kohlenstoffverluste zu bestimmen gestatten.
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B eobachtungen  der M agnetischen W arten der W estfalischen  
B erggew erkschaftskasse im A ugust 1923.

1923

Au
gust

0

T
ag

es
 m

it
te

l
Deklina

Łl
i
£
o
50
r

tion w 
vom

Łł

i
tn
w
T3
E

S

estl. Abwei 
Meridian 

Unter- 
schled 

zwischen 
Hóehst- 
und Min- 
destwert 
= Tages- 
schwan- 

kung

chung der Magnetn 
'on Bochum.

Zeit des

ty 2  <u

fj V.
«o £ ; .5 £
r *  | s *

idei

Stórungs- v 
charakter

0 =  ruhig
1 =  gestort
2 = stark 

gestort

vorra. jnachm-

i ; 9 44,75 50,0 39,5 10,5 1,7 N 6,6  V 0 0
2. 9 45,09 51,4 41,0 10,4 2 ,4  N 2,3 V 0 0
3. 9 46,35 54,9 39,1 15,8 1,4 N 9 ,3  N 1 1
4. 9 47,09 51,2 42,3 8,9 1,6 N 7,8 V 1 1
5. 9 46,33 50,2 42,2 8,0 2 ,2 N 8 ,8  V 0 0
6. 9 46,38 52,8 40,6 12,2 1,2 N 9,3 N 0 1
7. 9 46,24 51,8 42,1 9,7 3,2 N 7,5 V 1 0
8 -, 9 45,95 51,5 41,9 9,6 0 ,7 N 8,9 V 1 0
9. 9 46,84 53,1 42,3 10,8 1,9 N 8,8 V 0 1

10. 9 45,98 52,5 41,3 11,2 1,6 N 6,5 V 0 0
11. 9 46,23 51,3 42,9 8,4 2,4 N 9 ,0  N 0 0
12. 9 46,38 52,3 42,0 10,3 1,2 N 12,0 N 0 0
13. 9 45,90 52,3 38,4 13,9 1,5 N 10,4 N 1 0
14. 9 45,91 51,3 42 ,8 8,5 1,6 N 7,8 N 1 0
15. 9 46,64 53,6 41,4 12,2 1,2 N 6,7 V 0 0
16. 9 46,90 52,3 43,0 9,3 1,2 N 7,7 V 0 0
17. 9 45,70 50,2 41,9 8,3 1,1 N 1,5 V 1 0
1S. 9 46,04 50,6 42,2 8,4 1,0 N 7,5 V 0 0
19. 9 45,98 49,8 42,2 7,6 1,5 N 7,7 V 0 0
20. 9 45,76 51,7 42,1 9,6 0,6 N 2,7 V 1 0
21. 9 46,30 51,6 42,9 8,7 0 ,6  N 7,7 V 0 0
22. —  - — — — _'

23. 9 45,74 51,6 42,1 9,5 1,5 N 7,9 V 0 0
24. 9 45,75 53,3 41,1 12,2 1,7 N 7,6 V 0 0
25. 9 45,38 52,4 40,6 1 1 , 8 1,6 N 5,6  V 1 0
26. 9 45,40 50,2 43,1 7,1 2,1 N 5,1 V 0 0
27. 9 44,99 52,4 40,2 12,2 0 ,6  N 8,3 V 0 0
28. 9 44,84 52,3 41,0 11,3 0,6  N 7,7 V 0 0
29. 9 45,07 50,2 42,5 7,7 2 ,6  N 7,8 V 0 0
30.
31. — ' — ___ —- _

Mittel 9 45,92 51,7 41,6 10,1 Sum me 9 5

Schieber-Kondenswasserableiter.
Zu n icht u n erh eb lich en  W arm everlu sten  fuhren  in fast 

a llen  D a m p fb etr ieb en  d ie  za h lre ich en  K o n d en sw a ssera b le iter  
in  R oh rle itu n gen  und B etr ieb svorrich tu n gen . In d en  m eisten  
F allen  is t  d ie  U rsa eh e  in d em  u n d ich ten  A b sch lu B organ  der  
K o n d en sw a ssera b le iter  zu su ch en . D ie  iib iich en  K o n d en sto p fe  
arb eiten  m eist z e itw e ilig  und h ab en  a is A b sch lu B organ  ein  
n orm a les K eg e ls itzv en til. V eru n re in ig u n g en  d e s  K on d en s-  
w a sse r s  od er  F rem dkórper se tzen  sich  le ich t z w isc h e n  V en tils itz  
und K egel fest, s o  daB d er  D am p f u n a u sg en u tzt en tw e ich t.

W I R  T S C H  A
B rennstoffverkaufspreise im R heinisch - W estfa lischen  K ohlen- 

Syndikat ab 17. und 24. Septem ber 1923.
D ie n a ch steh en d en  P re ise  sin d  G o l d m a r k p r e i s e ,  E rfolgt 

d ie  Z a h lu n g  in P apierm ark , so  w erd en  d ie  P apierm arkbetrage  
nach  der am tlich en  D o lla rn o tieru n g  an der B erliner B órse  
(M ittelkurs z w isc h e n G e ld -u n d  B riefkurs; ein  D ollar =  4 ,2 0 G o ld -  
m ark) am  T a g e  nach Z a h lu n g se in g a n g  in G old m ark  gu t-  
g e sc h r ie b e n . D er  R ech n u n g sb etra g  so li sp a te s te n s  b is  zum  
A blauf d e s  s ie b e n ten  T a g e s  nach d em  V ersand  b eim  Syndikat 
e in g e h e n . B e i U b ersch re itu n g  d er s ie b e n ta g ig e n  F rist sind  
Z in sen  g em aB  d en  b eso n d ern  S y n d ik a tsb ed in g u n g en  zu  za h len ;  
auch ist e s  in d ie se m  F alle  z u la ss ig , so fern  d ie  M ark sich

D a  K o n d en sw a ssera b le iter  ferner h a u fig  an S te lle n  eingebaut 
w erd en  m u sse n , w o  s ie  reg e lm a B ig er  A ufsich t en tzo g en  sind 
(z. B. in R ohrkanalen), so  kom m t e s  vor, daB b ei undichtem  
A b sch lu B organ  oft ta g e la n g  D am p f u n gen u tzt und unbem erkt 
en tw eich t. B ei der h eu tig en  B ren n sto ffk n ap p h eit ist daher, be
so n d ers  fiir d ie  g roB en  d am p fverb rau ch en d en  In d u striezw eige, 
ein  e in w a n d fre ier  K o n d en sw a ssera b le iter  v o n  W ichtigkeit.

D ie  in d er In teressen g em ein sc h a ft  der Farbenfabriken  
v ere in ig ten  ch em isch en  W erk e haben  zu  d ie se m  Z w e ck e  bereits 
im  N o v em b er  1919 e in en  W ettb ew e rb  a u sg esch r ieb en . A us den 
e in g e g a n g e n e n  E ntw u rfen  is t  a is d ie b e ste  B auart ein  Schieber- 
K o n d en sw a ssera b le iter  a u sg e w a h lt  und d e sse n  A usfiihrung  
d er Fil m a K lein , S chanzlin  8t B ecker A .G . in Frankenthal 
ubertragen  w o rd en , d ie  se c h s  v ersch ied en e  G roB en  fiir Be- 
triebsdriicke b is zu 40 at h erstellt.

D ie se  n e u e  Bauart b ie te t g e g e n u b e r  d en  b ish er  iibiichen  
A u sfiih ru n g en  b e a ch ten sw erte  V orte ile . D a s w ich tig e  AbschluB- 
organ ist n ich t a is V en til, so n d ern  a is S ch ieb er  au sgeb ild et, 
d en  ein  S ch w im m er u n d  e in  W in k elh eb e l derart b e ta tig en , daB 
ste ts  so v ie l K o n d e n sw a sse r  a b g e le ite t  w ird  w ie  zuflieB t. Der 
T o p f arb eitet a lso  im  G e g e n sa tz  zu  d en  b ish er  gebrauchlichen  
V en tiltó p fen  u n u n terb roch en . D er  S ch ieb er  sc h le ift  sich  durch 
d ie  fo r tg e se tz te  M in- und H e r b e w e g u n g  auf se in e m  S itz  dauernd  
se lb stta tig  e in , w od u rch  g le ic h z e it ig  ein  F e stse tzen  von  Ver- 
u n re in ig u n g en  o d e r  F rem dkorpern  auf d em  S p ieg e l verhindert 
w ird . F erner sin d  d ie  A b d ich tu n g sfla ch en , d a  s ie  standig  
unter W a sse r  lie g e n , der u n m itte lbaren  B eriih ru n g m it dem  
D am p f e n tz o g e n  und so  vor A n fressu n g en  g esch u tzt. Schieber  
und  S p ie g e l b este h e n  auB erdem  au s seh r  hartem  Stahl, der 
n ich t rostet und nach  d en  b ish er ig en  E rfahrungen auch 
bei h o ch sten  T em p eratu ren  und D riick en  k ein er A bnutzung  
u n ter lieg t.

B ei d ie se r  n eu en  Bauart s in d  a lso  a lle  Fehlerquellen  
v erm ied en , d ie  zu U n d ich tig k e iten  d e s  A b sch lu B organ s und 
d en  d arau s en tste h e n d e n  W arm ev er lu sten  fuhren k on n en . Ais 
w eiterer  V orte il d e s  S ch ieb er to p fes  ist n och  hervorzuheben, 
daB er b ei g le ich em  D ruck u n d  g le ic h e m  D urchfluB ąuerschnitt  
e in e  g róB ere A u sflu B m en g e  auf w e is t  a is d er V en tilto p f. D iese  
T a tsa c h e  is t  in  d em  g iin stig ern  A u sflu B k oeffiz ien ten  des 
S ch ieb erk o n d en sto p fes  b eg ru n d et,

D ip l.-In g . W . M u l l e r ,  E ssen .

Versuch an einem  Z w eiflam m rohrkesse l m it Drehstrom- 
G asfeuerung . Zu d em  B ericht iib er  d ie se n  V ersuch* se i, um 
e in em  Irrtum v o rzu b eu g en , bem erkt, daB e s  sich  bei dem  
a llg em ein  geb ra u ch ten  A usdruck  D ra llste in  n ich t um  den  der 
F eu eru n g stech n ik  G . m . b. H . in  L u d w ig sh a fen  (R h ein ) unter 
d iese r  B e ze ich n u n g  g esch iitz ten  F o rm ste in , so n d ern  um  einen  
v on  der Z e c h e  se lb s t  h e r g e s te llte n  sch rau b en fórm igen  Stein 
h a n d elt, d er  d ie  G a se  zu  e in er  d reh en d en  B e w e g u n g  zw ingt.

In g en ieu r  O . H a l l e r ,  E ssen .
‘ s. Gluckauf 1923, S. 564,

F T L I C H  E S.
in zw isc h e n  g e b e s se r t  h ab en  so llte , d en  letzten  vor der L ieferung  
b e sc h lo s se n e n  G old m ark p reis zu  d em  K ursę d e s  T a g e s , an dem  
d ie  P re ise  b e sc h lo s se n  sin d , in P apierm ark  zu  b erech n en .

D ie  P r e ise  -verstehen  sich  je  T o n n e  e in sch lieB lich  der vom  
R eich  e rh o b en en  K oh ien - u n d  U m sa tzsteu er  und einschlieB lich  
der Z u sc h la g e  fiir d ie  E rrich tung von  B e rg m a n n sw o h n u n g en . 
S ie  g e lte n  frei E isen b a h n w a g e n  ab  W erk . B ei W erk en  ohne  
E isen b a h n a n sch lu B  g e lte n  d ie  B r en n sto ffverk au fsp reise  ab W erk.

D ie  P r e ise  durfen  w ed er  vom  Syndikat n och  vo m  H andel 
u berschritten  w erd en , e s  se i d en n , daB d er K aufer Kredit- 
g e w a h r u n g  o d e r  s o n s t ig e  b e so n d e r e  L e is tu n g en  d e s  V erkaufers 
(z . B. A u fw e n d u n g e n , um  Z a h lu n g en  w e r tb e sta n d ig  zu  m achen)
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in Anspruch n im m t. D ie  Z u sch la g e  fiir K red itgew ah ru n g  od er  
son stige b e so n d e r e  L e istu n g en  sin d  fiir jed e  e in ze ln e  L eistun g  
in den R ech n u n gen  b e so n d e r s  a n zu geb en .

Fur b e so n d e r e  M arken k on n en  vom  Syndikat en tsp rech en d e  
Zuschlage und A b ziig e  auf d ie  B ren nstoffverk au fsp reise fest-  
gesetzt w erd en , d ie  der H an d el n icht zu u n g u n sten  d es K aufers 
andern darf. D er R eich skoh !en verb an d  hat d as R echt, e in e  
A banderung d ie se r  F e stse tz u n g e n  zu v erlan gen . D er  R eictis- 
kohlenverband ist auf A nfrage d e s  K aufers zur A uskunft iiber  
die H o h e  d e s  fe s tg e se tz te n  Z u sch la g s od er  A b zu g s verpflichtet.

F e t t k o h l e :
F órdergruskoh le . . . .
F ó r d e r k o h l e ...............................
M elierte K o h l e ........................
B estm elierte  K ohle . . .
Stuckkohle .........................
G ew . N uB  I ........................
G ew . N uB II ........................
G ew . N uB  III ........................
G ew . NuB IV  .........................
O ew . N uB  V  . . . . .
K okskohle ................................

G a s - u n d G a s f l a m m k o h l e :  
F órdergruskoh le . . . .  
F lam m fórderkoh le  
G asflam m fórd erk oh le . .
G e n e r a t o r k o h le .........................
G a s f ó r d e r k o h le .........................
S t u c k k o h l e ................................
G e w . N uB I .........................
G ew . N uB  II ........................
G ew . N uB  III ........................
G e w . N uB  IV  .........................
G ew . N uB  V  ........................
N u B gru sk oh le  . . . .  
G ew . F ein k oh le  . . . .  

E B k o h l e :
F órd ergru sk oh le . . . .  
F órderkoh le 25 °/„ . . .
Fórderkohle 35  % . . .
B estm elierte  50  °/0 . . .
Stuckkohle .........................
G e w . N u B  I ........................
G ew , N uB  II ........................
G e w . N u B  III .........................
G e w . N u B  IV  ........................
F einkohle .........................

Brennstoffverkaufs- 
preise ab 

17. Sept. 1923124. Sept. 1923 
Ooldroark je t

27.54  
28,08  
29,77  
31,62
37.21
38.06
38.06
38.06  
36,66
35.29
28.65

27.54  
28,08  
29,51
30.61
32,03
37.21
38.06
38.06
38.06
36.66
35.29
27.54
28.65

27.54  
27,80
28,08
31.62
37.29
41.90
41.90
40.06
36.66  
26,97

37.71
38.46  
40,78  
43,31
50.96
52.13
52.13
52.13
50.21
48.33
39.24

37.71
38.46  
40,41 
41,93  
43,86
50.96
52.13
52.13
52.13
50.21
48.33
37.71
39.24

37,71 
38,08  
38,46  
43,31 
51,07
57.39
57.39  
54,37  
50,21 
36,94

W óchentliche Indexzahlen1.

M a g e r k o h l e  (ó  s 11. R e v i e r ) : 
Fórdergruskohle  
Fórderkohle 25 °/0 
Fórderkohle 35 %
B estm elierte  50  
Stuckkohle .
G ew . NuB I 
O ew . NuB II 
O ew . NuB III 
G ew . N uB IV  
U n g ew . F eink oh le  

M a g e r k o h l e  ( w e s t l ,  Re  
F órdergruskohle  
F órderkohle .25 °/0 
F órderkohle 35 °/0 
M elierte K ohle 45 °/0 
Stuckkohle . . .
G ew . Anthr. N uB 1 
G ew . A nthr. NuB II 
G ew . Anthr. N uB  III 
G ew . Anthr. N uB  IV  
U n g ew , F eink oh le  
O ew . F einkohle  

S c h l a m m -  und m i n d e r w e r t i g e  
F e i n k o h l e :  

M inderw ertige' F ein k oh le  . . . 
Schlam m kohle . . . . . .
M ittelprodukt- lind

N ach w asch k oh le  ........................
F einw asch b erge ........................

K o k s :
GroBkoks I ..............................
G roBkoks II
G roBkoks III ..............................
G ieB ereikoks ..............................
Brechkoks 1 ..............................
Brechkoks II ..............................
Brechkoks III ..............................
Brechkoks IV ..............................
Koks halb  g e s ie b t  und

halb g e b r o c h e n ........................
K nabbel- u. A bfallkoks . . .
K leinkoks g e s i e b t .........................
P erlkoks g es ieb t .........................
K oksgrus

B r i k e t t e :
I. K lasse

II. K lasse
III. K lasse

Brennstoffverkaufs- 
preise ab 

17. Sept. 1923|24.Sept.1923 
Goldmark je t

27,54 37,71
27,80 38,08
28,08 38,46
30,52 41,S0
38,26 52,41
42,66 58,43
42,66 58,43
40,30 55,20
36,66 50,21
26,40 36,16

27,25 37,33
27,80 38,08
28,08 38,46
29,49 40,39
38,34 52,51
41,71 57,13
47,03 64,41
41,79 57,24
34,41 47,13
26,12 35,78
26,68 36,54

10,54 14,44
9,79 13,41

6,91 9,47
2,98 4,08

41,01 56,17
40,73 55,79
40,45 55,41
42,70 58,49
49,17 67,34
49,17 67,34
45,78 62,71
40,17 55,02

42,78 58,60
42,50 58,21
42,21 57,81
40,17 55,02
16,06 21,99

40,46
40,06
39,67 .

K l e i n h a n d e l O r o B h a n d e l

Teuerungs-

Stichtag

Reichsindex 
einschl. Bekleid.

Teuerungszahl 
•Essen* 

pitmphl Bekleid. Woche 1 
vora

roeBzifter der Ind.- 
und Handelszeit. 
einschl. Bekliid.

Oro8handelsindex 
der Industrie- und 

Handelszeitung

Gro8handelsindex 
des Stat. Reich sarats

Oro8handelsindex 
des Berliner Tagebl.

und Kulturausg. Stichtag

1913 =  1

±
geg.Vor-
woche

%
1913=1

gegiWr-
woche

%

1913 =  1
geg.Vor-

woche
°/o

1913=1

±
geg.Vor-

woche

°/o

1913=1
gegTVor.

woche
°/o

1913 = 1

±
geg,Vor-

woche

%

4,Juli 30.6.- 6.7. 15718, 39069 3. Juli 3 3 8 2 8 3 8 030
1 1 . „ 2 1 5 1 1 +  34,31 7.7.-13.7. 2 0 2 7 9 :+  29,02 50128 +  28,31 10. „ 48644 +  43,80 4 9 6 6 0 !+  30,58
16. „ 2 8 8 9 2 1 +  78.57 28955 14.7.-20.7- 2 5992 +  28,17 67990 +  35,63 17. „ 5 7 478 +  18,16 

+  38,21
6 2 400  +  25,65

23. „ 3 9 3 3 6 +  36,15 40719 +  40,63 21.7 .-27 .7 . 38091 +  46,55 107182 +  57,64 24. „ 79442 8 9 189  +  42,93
30. „ 7 1 476 +  81,70 8 0 003 +  96,48 28.7.- 3.8. 78018 +  104,82 240597 + 1 2 4 ,4 7 31. „ 183510 +  131,00 210847 +  136,40

6. A ug. 149531 +  109,20 148039 +  85,04 4 .8 .-10 .8 . 176789 +  126,60 679547 +  182,44 7. A ug. 483461 +  163,45 615161 +  191,76
13. „ 4 36935 +  192,20 411418 +  177,91 11.8.-17.8. 4 39919 +  148,S4 903147 +  32,90  

+  52,01
14. „ 6 63880 +  37,32 842100 +  36,89

20. „ 7 53733 +  72,50 793950 +  92,98 18.8.-24,8. 722427 +  64,22 1372842 2 1 . „ 1 246598 +  87,77  
+  35,9S

1 500980 +  78,24
27. „ 1183 4 3 4 +  57,01 1 2 256441+  54,37 25.8 .-31 .8 . 1 188267 +  64,48 2230762 +  62,49 28. „ 1695109 2281 700 +  52,01

3.Sept. 1845261 +  55,92 2 0 5 8 1 4 6 !+  67,92 1.9.- 7.9. 2 2 0 8 3 7 9 +  85,85 
+ 2 4 8 ,S 9

5862221 +  162,79 4.Sept. 2 9 8 1 5 3 2 +  75, S9 4 2 2 1 3 1 0 +  85,01
10. „ 5 0 5 1 0 4 6 +  173,73 6 1 5 4707 +  199,04 8 .9 .-14 .9 . 7 7 0 4 7 0 6 18943814 + 3 2 3 ,1 5 1 1 . „ 11513 231 + 2 8 6 ,1 5 .

17. 14244 900 +  182,02 16 690807 +  171,19 15.9.-21.9. 18 564 556 + 1 4 0 ,9 5 47009773 +  148,15 18. „ 36000000 + 2 1 2 ,6 8 . .

24. „ 37872373 +  126,91 • • • • • •
1 Fur die letzten beiden Wochen z. T. vorlSufige Zahlen.
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K aliausfuhr D eutsch lands im  2. V ierteljahr 1923.

2. Y ierteljahr 1. H albjahr
1922 1923 1922 1923

t t t t

K a l i s a l z •
N i e d e r l a n d e ........................ 2 2 6 1 6 39 325 69 815 122 800
T sc h e c h o s lo w a k e i . . . 10 472 13 333 23  760 17 756
V er. S taaten  v. A m erika . 70 373 1 6 7 1 2 145 888 50 209
S c h w e d e n ............................... U  459 9 606 20 012 19 324
O s t e r r e i c h ............................... 2 255 3 1 6 5 7 300 6 656
tibrige L a n d er ......................... 47 921 84 018 131 379 202 497

ZUS. 165 096 1 6 6 1 5 9 398 154 419 242
A b r a u m s a l z

G roBbritannien . . . . 1 831 2 864 3 706 2 864
iibrige L a n d e r ......................... 300 S44 423 1 441

ZUS. 2  131 3 708 4 129 4 305
S c h w e f e l s a u r e s  K a l i ,
s c h w e f e l s a u r e  K a l i -

i n a g n e s i a ,  C h l o r 
k a l i u m

V er. S taaten  v. A m erika . 62 865 36 322 109 001 55 240
G roB britannien  . . . . 7 573 4 523 13 807 8 170
S p a n ie n ..................................... 2  842 4 329 4 567 9 592
N i e d e r l a n d e ......................... 21 487 7 650 26 108 19 989
T sch ech o slo w a k e i . . . 2 1 6 0 2  405 4 634 3 457
iib rige L a n d er ......................... 6 578 11 850 13 551 19 608

ZUS. 103 505 67 079 171 668 116 056

Die U nfallz iffer im K ohlenbergbau. D ie  e n g lisc h e  F achzeit- 
schrift T h e  C olliery  G uardian« veroffen tlich t in ein er  ihrer 
n e u e ste n  N u m m ern  d ie  fo lg e n d e  Z u sa m m en ste llu n g  uber d ie  
Z ahl der tód lich en  V eru n g liick u n gen  auf 1000 B esch a ftig te  im  
K oh len b ergb au  der w ich tig sten  Lander.

1919 1920 1921

G r o B b r ita n n ien ............................... 0 ,94 0,88 0,66
P r e u B e n :

S t e i n k o h l e ............................... 2 ,44 2,31 2,00
B r a u n k o h l e ............................... 2,28 1,59 1,36
K oh le  in s g e s ................................ 2,42 2,20 1,89

S a c h s e n :
S te in k o h le ..................................... 2,05 1,54 2,97
B r a u n k o h l e ............................... 2 ,39 1,27 1,70
K oh le  in s g e s ................................ 2 ,1 6 1 1,45 2,58

O s t e r r e i c h ..................................... 1,92 0,94 1,47
B e lg ien  ........................................... 1,29 1,13 0,89
F r a n k r e i c h ..................................... 1,22 .
V er. S ta a te n :

H a r t k o h le ..................................... 4,11 3,38 3,42
W e i c h k o h l e ............................... 2,70 2,78 2,15
K ohle in sg e s . . . . . . 2 ,98 2,89 2 ,40

I t a l i e n ................................................. 0,61 1,05 0,86
N ie d e r la n d e :

S te in k o h le ..................................... 1,84 1,06 1,18
B r a u n k o h l e ............................... 2,63 1,25
K oh le in s g e s ................................ 1,92

2,09
1,08 1,21

S p a n i e n ........................................... 1,69 1,32
G riech en lan d 1,20 1,80
S iidafrikan ische U n ion  . . . 2,41 1,65
N e u s c h o t t l a n d ............................... 1,86 2,30
B ritisch-K olum bien  . . . . 2,10 2,67 1,45
A u s t r a l i e n ..................................... 1,36 0,91 3,92
N e u s e e l a n d ..................................... 2 ,53 0,24 2,28

1 Oeschatzt.

W en n  w ir nur d ie  H a u p tg ew in n u n g sla n d er  fur K ohle in 
Betracht z ieh en , so  finden  w ir, daB G roB britann ien  in der  
U n fallz iffer  w e ita u s  ani g iin st ig sten  d a steh t; auch B e lg ien  und  
Frankreich w e ise n  verh altn ism aB ig  n ied r ig e  U n fa llz iffem  auf.

E tw a in der M itte b e w e g t  sich  d ie  Z iffer fiir P reuB en , wahrend  
die V er. S taaten  in der U n fa llh au figkeit an der Sp itze Stehen 
und b eso n d ers fur ihren H artk ohlen b ergb au  auBerordentlich  
h o h e  Ziffern v erze ich n en .

Londoner P reisnotierungen fur N ebenerzeugnisse.

In der W o ch e  en d ig en d  am 
14. S ep t. 21. Sept.

B en zo l, 90 er, N ord en  1 G all. . . .
j

1/4
„  „ S u d en  „ . . . 1/4

T o l u o l ...............................„ . . . 1/9
K arbolsaure, roh 60 % „ . . . 3/4

krist. 40  °/0 ..................... 1/2
SoW entnaphtha, N o rd en  „ . . . 1/4 1 1/3

„ S iiden  „ . . . 1/5 | 1/4
R ohnaphtha, N ord en  „ . . . 19
K r e o s o t ......................... „ . . . 19
P ech , fob. O stk u ste  1 1 .1 . . . 135

„ fas. W e s t k u s t e ......................... 1 3 2 /6 - 1 3 5
T e e r ............................................................. 85

D er M arkt fiir T e e r e r z e u g n i s s e  w ar flau, d ie  Preise  
a b sch w a ch en d , o b w o h l m it A u sn ah m e von  N ap h th a  b is dahin 
k ein e  P reisru ck gan ge zu verze ichn en  w a ren . D er  Benzol- 
markt w ar trage, P ech  vern ach lassig t. K arbolsaure blieb 
ein igerm aB en  fest.

In s c h w e f e l s a u r e m  A m m o n i a k  lag  der Inlandm arkt 
zu 14 £  10 s ruhig. D a s  A u sfu h rgesch aft w ar gu t, der Markt 
fiir Japan naturgem aB  uniibersich tlich .

N otierungen auf dem  englischen  Kohlen- und Frachtenm arkt.

1. K o h l e n m a r k t .

B órse  zu  N ew ca stle -o n -T y n e .

In der W o ch e  e n d ig en d  am 
14. S ep t. 21 . Sept.

s
1 1.1 (fob.)

B este  K esse lk o h le : Blyth . . . 2 4 - 2 4 /6
.  T y n e  . . . 2 4 - 2 5

z w e ite  S o r t e : Blyth . . . 2 2 / 6 - 2 3
T y n e  . . . 2 2 /6 - 2 3

u n g e sie b te  K esse lk o h le  . . . . 1 9 - 2 1
K leine K e s se lk o h le : Blyth . . . 16/6

T yn e . . . 1 3 /6 - 1 4
b eso n d ere 17

b este  G a s k o h l e ..................................... 2 4 - 2 4 /6
zw e ite  S o r t e ........................................... 2 2 /6 - 2 3
b eso n d ere  G a s k o h l e ......................... 2 4 - 2 5
u n g esieb te  B u n k erk o h le : . . . .

D u r h a m ................................................. 2 3 - 2 4
N o r t h u m b e r la n d ............................... 2 1 - 2 2

K o k s k o h le ................................................. 2 2 - 2 4
H a u s b r a n d k o h le ..................................... 27/6
G ieB ereikoks . ..................................... 4 0 - 4 5  | 3 7 /6 —42/6
H o c h o fe n k o k s ........................................... 4 0 - 4 5  [ 3 7 /6 - 4 2 /6
b ester  G a s k o k s ..................................... 3 8 - 4 0

D ie  M arktlage w ar in der v er flo ssen en  W o c h e  te ilw e ise  
w e n ig  zu fr ied en ste llen d , N ach frage und G esch aftsta tigk eit  
g in g en  b ed eu ten d  zuruck. Z w ar w aren  d ie  G ruben  m it A uftragen  
fiir sp atere L ieferung g u t verseh en , d och  w aren  d ie  H andler  
g e z w u n g e n , d ie O ktobervorrate freier in d en  M arkt zu  bringen  
und V erg iin stig u n g en  einzuraum en . K esse lk o h le  lag  trotz 
der groB en  v o rw o ch ig en  A b sc h liis se  e tw a s sch w a ch , D urham - 
K oks- und G a sk o h le  d a g e g e n  verh altn ism aB ig  fest. G ieBerei-
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und H och ofen kok s w ar sch w a ch  und u n sich er  zu w esen tlich  
abgeschw achten  P re isen , nur G ask ok s b lieb  ein igerm aB en  fest. 
Der Markt fur B u n k erk oh le w ar flau.

2. Frachtenmarkt .
D er M arkt lag  so w o h l in b ezu g  auf d ie  C iiartertatigkeit 

ais auch auf d ie  F rach tsatze in der B er ich tsw o ch e  w esen tlich  
besser. V on  a llen th a lb en  w u rd e  leb h afte  G esch aftsta tigk eit  
mit dem  n ahen  F estlan d  zu zu fr ied en ste llen d en  Satzen  ge-  
meldet. D ie  F iille verfiigbaren  Sch iffsraum s verh inderte  
auB ergew óhnliche F ra ch terh óh u n gen , w ah ren d  der M angel 
an verfugbaren  L ad ep latzen  oft g e n u g  jeg lich e  B erech n u ng

Es w urden  a n g e le g t  fur:
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1914: s s s S 5 s s
Juli . . . 

1922:

7/2 'h 3/113/4 7/4 14/6 3/2 3/5 >/4 4/7*/2

jan ua r . . 12/2 6/63/4 . 13/574 6/5 */2 6/6 ‘/4
April . . 13/3‘A 5/8V4 16 16/5 >/2 5/2 ‘ft 5/23/4 .

Juli . . 10/6‘/2 5/4 l/a 12/5 15/3 5/4 5/6 >/2 7/3

Oktober . 11/11‘A 6/43/4 14/4 15/6'/2 5/43/4 5/8‘/2 8/3

1923:

Januar. . 10/113A 5/6 12/3 12/43/4 4 /9 '/4 4/8'A

April . . 10/10 6/3 13/7>/2 5/10‘A 5/8 >/4 8/3/2
J u l i . . . 9/9'A 5/9 10/11 15/3/4 5/5 '/4 5/5‘/2 6/11/2

August . 8/11'A 5 10/4>/2 14/8 »/2 5/3 5/2 1; ż-"
W ocheend.

am 7.Sept. 8/972 5 1 6 ' /t 9/8‘A , 5/3 5/5>A
» 1 4 . „ 9/2V2 4/1P/4 14/5 V-* 5/6 5/9‘/2

„21 . „ 9/31/4 7 10 . 5/1 5/33/4

zunichte m achte. Italien lag  b esser , H am bu rg  n otierte  vom  
T yn e aus 5 s  10 ' / 2 d  und R otterdam  5 s  6 d .  D ie  nord- 
franzósischen  H afen  lagen  unverandert und fest, e b e n so  d as  
baltische G esch aft von der N ord -O stk iis te  au s. V o n  Cardiff, 
w ar das F estlan d gesch aft zu fr ied en ste llen d , La P lata und Sud- 
ainerika lagen  sehr flau . D er Markt fur d ie  K o h len sta tion en  
w ar lebhafter, der sch o ttisch e  C harterm arkt ruh iger und fast 
aussch lieB lich  zum  F estlan d  gerich tet.

Berliner Preisnotierungen fur M etalle (in fiir 1 kg).

14. Sept. 21 . Sept.

E l e k t r o l y t k u p f  e r  (w ireb ars), 
prom pt, cif. H am burg, B rem en  
oder R otterdam  . . .

R a f f i n a d e k u p f e r  99/99,3 % 28 000 000 44 000 000
O riginalhiitten  w  e  i c h b 1 e  i . . 12 000  000 25 000  000
O r ig in a lh u t t e n r o h z in k , P reis  

im  freien  V erkehr . . . . 15 000 000 28  000 000
O r ig in a lh u t t e n r o h z in k , P reis  

d es Z inkhuttenverbandes . .
R em elted -P latten  z i n k von  han- 

d elsiib licher B esch affen h eit 11 000  000 18 000 000
O riginalhiitten a l u m i n i u m  

98 /99% , in B lócken , W alz- oder  
D r a h tb a r r e n .................................... 84 000  000
dgl. in W a lz -  od er  D rahtbarren
99 % .......................................................

Banka-, Straits-, Austral z i n n ,  in 
V e r k a u fe r w a h l.............................. 88 000 000 148 000  000

H i i t t e n z i n n ,  m in d esten s 99 °/0 
Rein n i c k e l  98 /99  “/ „ . . . .

84 500 000 142 000 000
50 000 000 84 000 000

A n t i m o n - R e g u l u s  . . . . 10 500 000 20 500 000
S i I b e r in  Barren, etw a  900  fein 1 775 000 000 3 100 000 000

D ie P reise  versteh en  sich ab L ager in D eu tsch lan d ,

P A  T E N T B E R I C H T .

D eutsche Patente.
5 a (4 ). 377021, vom  29. O k tob er 1922. J u l i u s  H a f e r -  

b u s c h  i n  D o r t m u n d .  Spiilkopffur biegsame Rohrwellen.
In einer an d en  E n d en  m it S top fb iich sen  und in der M itte  

mit einer Z u fiih ru n g só ffn u n g  v erseh en en  M uffe (H iils e )  ist 
ein an e in em  E n d e m it einer ach srech ten  B oh ru n g so w ie  mit 
in d ie se  B oh ru n g  m iin d en d en  radialen  B oh ru n gen  und mit 
In n en gew in d e v e r se h e n e s  W ellen stiick  gelagert. D a s nicht 
durchbohrte E n d e  d ie se s  S tiick es w ird  m it dem  A n trieb sm otor  
gekuppelt, w ah ren d  an d as an d ere  m it In n en g ew in d e  ver- 
sehene d urchbohrte E n d e  d e s  S tiick es d ie  b ieg sa m e  R oh rw elle  
und an d ie  Z u fiih ru n gsó ffn u n g  der M uffe (H iils e )  d ie  Kiihl- 
und S p iilw a sse r le itu n g  a n g e sc h lo sse n  ist.

5 b  (9). 376344, vom  4. S ep tem b er  1921. M a s c h i n e n 
f a b r i k  W e s t f a l i a  A.  G.  i n  G e l s e n k i r c h e n .  Stangen- 
schrammaschine.

D ie  durch e in en  u m lau fen d en  M otor m it H ilfe  e in es  V or- 
g e le g e s  a n g etr ieb en e  S ch ra m sta n g e  ist parallel zur M otorach se  
angeordnet und besitzt e in e  riickw artige V erlan geru n g, d ie  in 
einer unm itte lbar m it d em  M o to rg eh a u se  verb u n d en en  B uchse  
gelagert ist.

5 c (4). 376 012, vom  5. O k tob er 1920. A u g u s t  W i n  z 
i n E s s e n .  Durch einen Doppelkeil einsłellbarer mehrteiliger 
eiserner Orubenstempel.

D ie T e ile  d e s  S te m p e ls  sind  au s T - b zw . D o p p el-T -E isen  
hergestellt. D er  D o p p elk e il stiitzt sich  g e g e n  den  S te g  d es  
einen, z. B. d e s  o b ern  S te m p e lte ile s , und leg t sich  von  in n en

g e g e n  d ie  F lan sch en  d e s  andern , z. B. d e s  untern T e ile s . D er  
Keil se lb st kann au s z w e i T e ilen  b esteh en , d ie durch e in  Q uer- 
stiick  un lósb ar so  m itein an d er verb u n d en  sin d , daB sie  sich  
achsrecht g eg en e in a n d er  versch ieb en  la ssen .

5 d (3). 376 172, vom  24. N o v em b er  1922. C l e m e n s  
A b e l s i n  B e r l i n .  Anlage zur Kuhlung der Wetter vor heifien 
Betriebspunkten in Bergwerken mit trockener Luft.

E ine gróB ere Zahl von  d iin n w a n d ig en  B lechrohren , d ie  
auBen m it einer F liissig k e it (W a sser) b eriese lt w erd en , sind  
an der S te lle , an der d ie  W etter  gek iih lt w erd en  so llen , so  
in d ie  W etterstreck e e in g eb a u t, daB der frische, jed o ch  zu  
w arm e W etterstrom  durch s ie  h indurchstrom t, w ah ren d  der  
ab zieh en d e h eiB e W etterstrom  d ie R ohre auB en  u fn sp u lt und  
die von d ie se n  h in ab riese ln d e F liissigk eit zum  V erd u n sten  
bringt. D adurch so li der durch d ie  R ohre stró m en d e  frische  
W etterstrom  auf e in e  ertragliche T em peratur ab gek u h lt w erd en  

lO a (13). 376467, vom  21. Juli 1922. W i l h e l m  M u l l e r  
i n G 1 e i w  i t z. Einrichtung zum Reinigen der senkrechten Heiz
zuge in den Kammerwdnden von Koksofen u. dgl.

Am FuB der K am m erw and e sin d  ob erh alb  der G as- und  
L uftdusen in dem  M auerw erk  L ócher v o r g e se h e n , durch d ie  
m an e in e  H and in d ie  H e izzu g e  ein fiihren  kann. D ie  L ócher  
w erd en  durch g era d e  S te in e  od er  durch m it e in em  Falz ver- 
se h e n e  S top fen ste in e  zu gem au ert.

1 0 a (17). 375 785, vom  3. A u g u st 1921. G e b r i i d e r
S u l z e r  A.  G.  i n  W i n t e r t h u r  (S c h w eiz ). Verfahren mm 
Kuhlen von gluhendem Koks. Prioritat vom  3. Januar 1921 be- 
ansprucht.
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D er K oks so li m it H ilfe  e in e s  in e in em  K reislauf g efiih rten  
L u ftstrom es gek u h lt w erd en , w o b e i der letztere  d ie  von  dem  
K oks u b ern o m m en e W arm e an e in en  D am p ferzeu g er  abgib t. 
D er in  d ie se m  E rzen ger g e w o n n e n e  D a m p f so li zum  V or- 
k uhlen  v o n  K oks b is auf e in e  T em p eratu r v o n  e tw a  700 ° C  
v erw e n d et w erd en , w o b e i sich  W a sse r g a s  b ild et, d a s  m an  
durch d en  H eizrau m  d e s  D a m p ferz eu g ers h indurch  zu ein er  
S a m m el- od er  V erb ra u ch sste lle  le itet.

1 2 k (6 ) . 376793, v om  27. N o v em b er  1921. R h e n a n i a  
V e r e i n  C h e m i s c h e r  F a b r i k e n  A.  G. ,  Z w e i g n i e d e r -  
l a s s u n g  M a n n h e i m  i n  M a n n h e i m ,  Dr.  F r i e d r i c h  
W o h l e r  i n  M a n n h e i m - W o h l g e l e g e n  u n d  Dr.  F r i e d r i c h  
R i i s b e r g  i n  M a n n h e i m .  Verfahren zur Gewinnung von 
Chlorammonium aus kochsalzhalłigen Losungen.

B ei g e w ó h n lic h e r  o d er  h óh erer  T em p eratu r m it C h lor
am m on iu m  und K och sa lz  g e sa tt ig te  L o su n g en  so lle n  u n 
m ittelbar m it so lc h e n  fe sten  od er  f lu ss ig e n  S toffen  (z. B. K o h len 
sau re) zu sa m m en g eb ra ch t w erd en , d ie  b e i g e w ó h n lic h e r  T e m 
peratur und  g e w o h n lic h e m  Druck g a sfó rm ig  s in d . D ie  festen  
od er  f lu ss ig e n  S toffe  so lle n  d ab ei in so lc h e n  M en g en  ver- 
w en d et, d. h. in  d ie  L o su n g en  e in g eb ra ch t w e r d e n , daB sich  au s  
letztern C h loram m on iu m  in tech n isch  reiner Form  a b sch eid et,

2 0 a (12). 376479, vo m  18. Juli 1922. K a r l  K l e y e r  i n  
K a r l s r u h e  (B .). Aus eitier Hangebahn bestehende Forder. 
vorrichtung.

D ie  L aufachsen  d er  W a g en  (L aufkatzen) der H a n g eb a h n  
sin d  a is S eiltrom m el a u sg eb ild e t, und auf d ie  A ch sen  od er  
d ereń  S eiltro m m el ist e in  zum  T ragen  der F ord erlast (Last- 
k iib e ls) d ie n e n d e s  S eil so  a u fg e w ick e lt, daB d ie  W a g en  (L auf
katzen) durch d ie  W irk u n g der F ord erlast in ein er  R ichtung  
iiber d ie  Fahrbahn b e w e g t  (g ero llt)  w erd en , w ah ren d  s ie  nach  
A b n a h m e d er Last b zw , nach E n tleeru n g  d e s  L astk u b els in fo lg e  
der S ch rag lage der Fahrbahn auf d ie se r  zuriickro llen . Bei 
w a g ere ch t lie g e n d e r  Fahrbahn w ird  e in  m it G e g e n g e w ic h t  
v e r se h e n e s  S eil so  auf d ie  L au fach sen  der W a g en  b zw . auf 
d ie S e iltro m m el d er  A ch sen  a u fg e w ick e lt  od er  am  L astseil ein  
G e g e n g e w ic h t  so  a n g eo rd n et, daB d as G ew ich t, d ie  W a g en  
(K a tzen ), nach  A b n ah m e d er Last b zw . E n tleeru n g  d e s  L ast
k u b els  auf der Fahrbahn zu r iick b ew eg t. D ie  S e ile  k onnen

B  U  C  H  E  R
Taylor-System  fu r  D eutsch land. G ren zen  se in er  E in fiihrun g  in 

d eu tsch e  B etrieb e. V on  D r. Fritz S ó l l h e i m .  285 S. m it 
5 A b b . M u n ch en  1922, R. O ld en b o u rg ,
D er  V erfa sser  g ib t zu n ach st ein  k lares und iib ersich tlich es  

Bild v o n  der B etr ieb sfiih ru n g sw e ise , d ie  im a llg em ein e n  m it 
»T aylorsystem « b eze ich n et w ird , und zw a r  b eriick sich tig t er 
so w o h l d ie  sa ch lich e  a is auch  d ie  g esch ich tlich e  S e ite . Er 
k om m t zu  d em  o h n e  Z w e ife l r ich tigen  Sch luB , daB T aylor  
w e d e r  ein  g e s c h lo s se n e s  S y stem  d er B e tr ieb sfiih ru n g  g e fu n d en  
hat, n och  daB er  der erste  w ar, von  d em  d ie  Z w eck m afiigk eit  
ein er  so r g sa m en  A rb eitste ilu n g  und -n o rm u n g  erkannt w o rd en  
ist. In m eh reren  d e u tsch en  W erk en  (A . E. G . und L. L o e w e)  
w a ren  sc h o n  vor V eró ffen tlich u n g  der ersten  T ayior-Schrift  
d ie  G ru n d satze  der w issen sc h a ftlic h e n  B etr ieb sfiih ru n g  durch- 
gefiihrt.

Im fo lg en d e n  T e il d e s  B u ch es erortert d er V erfasser  d ie  
E n tw ick lu n g  d er T a y lo rsch en  G ed a n k en  in  A m erika und g eh t  
dann  zum  w ich tig sten  A b satz  »T aylorism u s und D eutschland®  
iiber. N ach  e in g eh en d er  D a r leg u n g  d er  zurzeit in D eu tsch 
land v o r lieg en d en  w irtsch aftlich en  und tech n isch -w irtsch aft-  
lich en  V erh a ltn isse  w ird  m it b eso n d erm  N achdruck  b eto n t, 
daB d ie  A n w e n d u n g  d e s  rein m ech a n istisch en  T a y lo rsy stem s  
in  D eu tsch la n d  auch  v ó llig  unw irtsch aftlich  w irken  kann. Es  
ist rein  abstrakt, und S ó llh e im  sa g t m it v o llem  R ech t: >Be- 
tr ie b sw isse n sc h a ft  ist nur dann W issen sch a ft , w en n  s ie  e in e  
S te llu n g n a h m e zu d en  K u ltu rw erten  enthalt.*

m it A n sc h la g en  v erseh en  se in , d ie  ihre B e w e g u n g  be- 
gren zen .

2 2 h (7 ). 376 730, vo m  2 7 .N o v e m b e r  1921. G e s e l l s c h a f t  
f i i r T e e r v e r w e r t u n g  m.  b.  H.  u n d  G u s t a v  S c h u c h a r d t  
i n  D u i s b u r g  - M e i d e r i c h .  Verfahren zum Entsduern von 
Saureharz.

D ie  in d em  b ei der T eerd estilla tio n  ab fa llen d en  Harz 
e in g e s c h lo s se n e  Saure so li led ig lich  m ech an isch , z. B. durch 
A u są u etsch en , von  H arz g etren n t w erd en .

3 8 h ( 2 ) .  376408, vo m  29. Juni 1920. F r a n k e n w e r k ,  
E l e k t r i z i t a t s g e s e l l s c h a f  t m.  b.  H.  i n  B a d  K i s s i n g e n  
Verfahren zur Holzkotiservierung. Z u s. z. P at. 352  963. Langste 
D a u er: 28 . Februar 1935.

In d en  leb en d en  S tam m  so lle n  m it H ilfe  hohlnadelartiger  
E in stich w er k z eu g e  Im p fsto ffe  von  p asten a rtig er  B eschaffenheit 
ein gefiih rt w erd en .

4 0 a (1 4 ) .  375605, vom  3. S ep te m b er  1919. T h .  G o l d -  
s c h m i d t  A. G . u n d  D r.-Ing . L. S c h e r t e l  i n  E s s e n .  Ver- 
fahren zur Gewinnung von Metallen aus mełallhalłigem Gut. 
Z u s .z .P a t .3 5 6 5 3 2 . L an gste  D a u er : 12. Februar 1932.

D urch e in  S ch m elzb ad  d e s  G u te s  so lle n  h och  erhitzte 
G a se  od er  G a sg e m isc h e  m it o x y d ieren d er  W irkung unter 
D ruck h in d u rc h g e le ite t w erd en .

81 e (3 6 ) .  375773, v o m 2 8 .J u li 1922. S i e m e n s - S c h u c k e r t -  
w e r k e  G . m . b . H .  i n  S i e m e n s s t a d t  b.  B e r l i n .  Entleerungs- 
vorrichtung fur mehrere Schiitlgutbunker.

Fiir d ie  v er sc h ie d e n e n  B unker ist e in e  g e m e in sa m e  Ent
le e r u n g só ffn u n g  v o r g e se h e n , durch d ie  m an e in en  o d e r  mehrere 
d er B unker en tleeren  kann, w ah ren d  d a s G u t in d en  ubrigen 
B unkern  durch d as G u t se lb s t  zu riick geh a lten  w ird , d. h. die 
u b rigen  Bunker n icht en tleert w erd en . H ierzu  kann m an den 
ob erh a lb  der g e m e in sa m e n  E n tleeru n g só ffn u n g  lie g e n d e n  Aus- 
tr ittsó ffn u n gen  d e s  B unkers o d er  der B unker, d ie  vorzu gsw eise  
en tleert w erd en  so lle n , e in en  gróB ern  Q u ersch n itt g eb en  ais 
den  A u str ittsó ffn u n g en  der u b rigen  B unker. D er Q uerschnitt 
d er A u str ittsó ffn u n gen  kann d ab ei veranderlich  od er  regelbar, 
od er  d ie  g e m e in sa m e  E n tleeru n g só ffn u n g  a ller B unker kann 
b ezu g lich  der A u str ittsó ffn u n g en  d er  e in ze ln en  Bunker ein- 
ste llb ar  se in .

S  C  H  A U.
D urch  d en  Inhalt d e s  B u ch es w ird  e in e  h a u fig  gem achte  

E rfahrung b e s ta t ig t : D er  D e u tsc h e  ist vor a llen  befahigt, den 
vom  A u sla n d e  m it groB em  S tim m aufw an d  verk iin d eten  trocknen  
und rein m ech a n istisch en  G ed a n k en  w a h res  g e is t ig e s  Leben 
zu  g e b e n . E s ist zu b eg ru B en , daB d ie s  von  S ó llh e im  betont 
w ird , zu m al d ie  au B erord en tlich e  F iille und d ie  sorgsam e  
B earb eitu n g  d e s  h e r a n g e z o g e n e n  g e sa m te n  S chrifttum s seinen  
W o rten  b e so n d e r e s  G e w ic h t  verleih t. E s g ib t kaum  ein  Buch 
d er B e tr ie b sw isse n sc h a ft, d a s in g le ic h  m u sterg u ltig er  W eise  
d a s W e s e n , d ie  G esch ic h te  und d ie  fiir D eu tsch la n d  gegeb en en  
G ren zen  d er A n w e n d u n g  d e s  T a y lo rsy stem s b eh an d elt.

M a t t h i a s s .

Die Taxation m asch in eller A nlagen. V o n  D r. F e lix  M o r a ł ,  
Z iv ilin g en ieu r  und ó ffen tlich  a n g este llter  b ee id ig te r  Sach- 
versta n d ig er  fiir W erk zeu g m a sch in en  s o w ie  gerichtlich  
b ee id ig te r  S a ch v erstan d iger  fiir W erk zeu g m a sch in en  und 
m a sch in e lle  A n la g en . (H a n d elsk a m m er zu  Berlifi, Kammer- 
gerich t, L an d gerich te  I, II, III Berlin , L andgericht Potsdam .) 
3., n eu b earb . und verm . A ufl. 96  S . B erlin 1922, Julius 
S pringer.

D a s n eu  bearbeitete W erk des V erfa ssers enthalt wert- 
volIe W in k ę fiir die A b sc h a tzu n g  einzelner M asch inen  oder 
ganzer F abrik an lagen . D a  schon der schwankende Geldwert 
heute d em  T a x a to r  bei seiner A rbeit g roB e Schwierigkeiten
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bereitet, ist e s  um  s o  n o tw en d ig er , dafi d ie  W erte  richtig  
erfaBt w erd en , d am it d ie  A u fste llu n g  keine fa lsche R ech n u n g  
ergjbt, w od u rch  naturgem afi der Z w eck  der T a x e  verfeh lt 
w urde. O erad e b e i d er h eu tig en  w irtschaftlichen  L age, w o  
Firmen T a x e n  a is  U n terlagen  fur finan zie lle  T ransaktionen  
oder zw ec k s A u fn ah m e von  H yp oth ek en  und O b liga tion s-  
anleihen , E rh o h u n g  d e s  G esellsch a ftsk a p ita ls  u sw . geb rau ch en , 
wird d as B uch  g a n z  b eso n d ers  in d ustriellen  W erk en , B anken, 
V ers ich eru n g sg ese ilsch a ften  u sw . ein  gu ter  R atgeber se in .

D er V erfa sser  su ch t d en  b ish er  lo se n  R egeln  fiir d ie  
A u fste llu n g  von  T a x e n  m asch in e ller  Art e in e  feste  G ru n d lage  
zu g eb en , in d em  er d en  Z w e ck  d er  T a x e  a is R ichtschnur bei 
der A u fste llu n g  g e lte n  lafit. N ach  Erlauterung d e s  B egriffs  
•Zeit\vert« w ird  unter A nfiihrung klarer B e isp ie le  aus der  
Praxis d e s  V erfa ssers d ie  A u fste ilu n g  der T a x e n  fiir d ie  ver- 
sch ied en en  Z w e ck e  erórtert und h ierbei m ancher w ertvo lle  
W ink g e g e b e n . D er fo lg e n d e  A bschn itt b eh an d elt d ie  L ebens-

dauer von M a'schinen und m asch in e llen  E inrich tungen , d ie  a is  
•rechnerische G ru n d lage fur d ie  ersten  rohen  B estim m u n g en  
d es Z eitw ertes*  d ien en  so li. D ie  E rm ittlung d e s  Z e itw ertes  
se lbst w ird dann ausfiihrlich  in e in em  w eitern  T e ile  d e s  B u ch es  
b eschrieb en , an d en  sich  E rórterungen  iib er d ie  A b sch atzu n g  
von W erk zeu gen , M od ellen , Z e ich n u n g en  u sw . an sch lieB en . 
Zum  S ch lu sse  w erd en  dann noch  in  b eson d ern  A b schn itten  
V ortaxen  fiir V ersich eru n g szw eck e , S ch ad en ab sch atzu n gen  in  
V ersicherungsfa llen  und M asch inen  ais w e se n tlic h e  B estand -  
te ile  von  G eb au d en  b esp rochen .

D as Buch w ird d em jen ig en , der den  tech n isch en  W ert 
einer F abrikanlage aus d ie se m  und  jen em  G runde zu er- 
m itteln  g en ó tig t  ist, e in e  g u te  H an d h a b e  b ieten  und ihn bei 
se iner n icht im m er leich ten  A rbeit b eso n d ers  durch d ie  zahlreich  
e in gestreu ten  rechnerischen  B e isp ie le  a u s d er  lan gjah rigen  
P raxis d es Y erfassers u n terstu tzen . T u r e k .

Z E  I T S C H R I F T E N S  C H A  U.
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in N r. 1 ver5ffcntUcht. '  bedeutet Tent- oder Tafelabbiidungen.)l

M ineralogie und G eologie.
B i b l i o g r a p h y  o f  N o r t h  A m e r i c a n  g e o l o g y  

f o r  1918. B uli. G eo l. Surv. 1919. Nr. 698. S . 1/148. U bersicht 
iiber d as g e o lo g is c h e  Schrifttum  der V ere in igten  Staaten  nach  
V erfassern  und Inhalt.

G e o l o g y  o f  N o r t h e a s t e r n  O n t a r i o .  V on  M iller. 
C an. M in. J. B d . 44. 1 7 .8 .2 3 .  S. 622/5*. D er g e o lo g isc h e  
A ufbau d e s  n o rd ó stlich en  O ntario . E n tw ick lu ng  d e s  B ergb aues.

P o r c u p i n e  g o l d  d e p o s i t s .  V on  B urrow s. C a n .M in .J . 
Bd. 44. 17. 8. 23. S .64 1 /5 * . D ie  G old vork om m en  bei P orcu p in e  
in O ntario . G e o lo g ie , E rzvorkom m en, B ergbau.

B ergw esen.
T h e  e c o n o m i c  l i f e  o f  a c o a l  m i n e .  V on  H aas. 

C oli. G uard . Bd. 126. 7 .9 .2 3 .  S . 582/3* . B etrachtungen  iiber  
d ie  w irtsch a ftiich e  E n tw ick lu ng  von  K ohlengruben  und ihre  
schau b ild lich e D arste llu n g .

T h e  Q u e b e c  a s b e s t o s  i n d u s t r y .  V on  F isher. 
C a n .M in .J . B d . 44. 1 7 .8 .2 3 .  S. 649/55*. D ie  bergbau liche  
G e w in n u n g  und  A u fb ereitu n g  von  A sb e st in Q uebeck .

F o r t s c h r i t t e  i n  d e r  T o r f w i r t s c h a f t .  V on  P reu . 
K alte W arm e T ech n . Bd. 25. 1. 9. 23. S . 133/5*. Bauart,
A rb e itsw e ise , L e istu n g  und  W irtschaftlichkeit der T orfm asch ine  
von  B aum ann-Schenk .

W a s t a g e  i n  c o m p r e s s e d - a i r  s y s t e m s .  V on  T aylor. 
E n gg;,M in .J . Pr. Bd. 116. 2 5 .8 .2 3 .  S .3 3 1 /2 * . V orrichtungen  
zur U b erw a ch u n g  d er  V erlu ste  in PreB Iuftleitungen.

T h e  o i l  e n g i n e  f o r  m i n e  u s e .  „ C a n .M in .J . Bd. 44.
1 0 .8 .2 3 . S . 599/600. D ie  B e d e u tu n g  von  O lm asch in en  fur den  
B ergbau. A llg e m e in e  A n ford eru n gen .

W i e  s o l l e n  d i e  F o r d e r s c h a l e n  g e b a u t  s e i n ?  
V o n D r e n sk i, B raunkohle. B d .2 7 . 1 .9 .2 3 .  S . 399 /400* . U nter
su ch u n g en  iib er  d ie  S eilb ean sp ru ch u n g . W irkung der Spur- 
latten und d e s  Luftdruckes.

P r e v e n t i o n  o f  a c c i d e n t s  o n  h a u l a g e  r o a d s .  
V on G itten s . C o li. G uard. Bd. 126. 7 .9 .2 3 .  S. 586*. M aB- 
n ah m en  zur V erh u tu n g  v o n  U nfa llen  b ei der S treckenforderung.

U n t e r g r o u n d  w a t e r s  i n  t h e  K e n t  c o a l - f i e l d  
a n d  t h e i r  i n c i d e n t s  i n  m i n i n g  d e v e l o p m e n t .  V on  
B row n. M in u tes P r o c .I n s t  C iv. E ng. B d .215. 1923. S .2 7 /1 1 4 * . 
A u sfiih rlich e A b h a n d lu n g  iiber d ie  unterird ische W asserfiih ru n g  
im K enter K ohlenbezirk  und ihren EinfluB auf d en  B ergbau.

P r o g r e s s i v e  e n r i c h e m e n t  o f  z i n c  c h a t s  w i t h  
d e c r e a s i n g  s i z e .  V o n  C ogh ill und A n d erson . E n g g .M in . 
J. Pr. B d .1 1 6 . 2 5 .8 .2 3 . S .3 2 1 /4 . U n tersu ch u n gen  iiber d ie  A uf
b ereitu n g  von  Z inkerzen  h ab en  erg eb en , daB d ie  A n reich eru n g  
m it ab n eh m en d er  K orngróB e zunim m t.

G o l d  m i l l i n g i n N o r t h e r n O n t a r i o  a n d  o n  t h e  
R a n d .  V o n  M ackay. C a n .M in .J . B d .4 4 . 1 7 .8 .2 3 . S . 637/40*. 
D ie  A u fb ere itu n g  vo n  G old erzen  im  nórd lich en  O ntario  und  
im  Randbezirk.

R u b b e r  l i n e d  b a l i  m i l l s .  C a n .M in .J . B d .44 . 1 0 .8 .2 3 . 
S. 601. D ie  V o rte iie  d er  V erw e n d u n g  v o n  K autschuk ais 
Futter von  K u gelm iih len .

G e o l o g i c a l  a n d  t o p o g r a p h i c a l  m a p s .  V on  N e lso n .  
C oli. G uard. B d .1 2 6 . 7 .9 .2 3 .  S . 581 *. V erfahren  zur zeich- 
nerischen  D arste llu n g  von  K oh len flózen .

Dam pfkessel- und M aschinenw esen.
D i e  F e u e r u n g s t e c h n i k  d e s  T o r f e s  i m  D a m p f -  

k e s s e l b e t r i e b .  V o n L e d e r . (F orts.)  W arm e. B d .46 . 7 .9 .2 3 . 
S. 400/4* . D a s V erhalten  d e s  T orfes auf d em  R o s t  (F orts. f.)

P e r f o r m a n c e  o f  l a r g e  c h a i n - g r a t e  s t o k e r  a t  
C a l u m e t  s t a t i o n .  P o w er . B d .5 8 . 1 4 .8 .2 3 .  S. 254/5*. 
Bauart ein er  am erikan ischen  K etten rostfeu eru n g  und ihre 
B etrieb sergeb n isse .

B u r n i n g  b o i l e r  o i l .  P o w er . B d .5 8 . 7 .8 .2 3 .  S .209 /11* . 
D ie  v ersch ied en en  A rten  v o n  B rennern  fiir Ó lfeu eru n g en .

G e r m a n  s t e a m  b o i l e r  d e s i g n e d  f o r  850 p o u n d s  
p r e s s u r e .  V on  Schapira. P o w er . B d .5 8 . 31. 7. 23. S. 164/6*. 
B esch reib u n g e in er  D a m p fk esse la n la g e  fiir seh r  h o h en  D ruck.

B o i l e r - r o o m  f e a t u r e s  o f  N o r t h e a s t  s t a t i o n .  P o w er . 
B d .5 8 . 1 4 .8 .2 3 .  S . 249 /51* . E in ze lh e iten  aus e in em  n eu ze it
lichen K esse lh a u s. H och d ru ck roh rleitu n gen . H yd rau lisch e  
V en tilsteu eru n g . D am p fverte ilu n g .

E f f e c t  o f  s u p e r h e a t  o n  b o i l e r  p e r f o r m a n c e .  
V on  H o lm e . P o w er . B d .5 8 . 1 4 .8 .2 3 . S .259 /60* . D er EinfluB  
der U b erh itzu ng  auf d ie  K esse lle is tu n g .

C o n t r o l  o f  s t e a m  p i p ę  l i n e s .  V o n  D ean . E n gg . 
B d .1 1 6 . 1 7 .8 .2 3 .  S. 219 /22* . G esich tsp u n k te  fur d ie  zw eck-  
m aB ige A n ord n u n g  und B eau fsich tigu n g  von  D am p fle itu n g en . 
U bersich t u b er v ersch ied en e  B auarten  von  D am p fven tilen .

T h e  p o w e r  p l a n t  o f  t o d a y .  V on  H irsh feld . P o w er . 
B d .5 8 . 3 1 .7 .2 3 .  S . 168/70. D ie  n eu en  R ich tun gen  in der  
E ntw ick lung der K raftw irtschaft. D ie  w irtsch aftiich e  B ed eu tu n g  
v on  K oh len stau bfeu eru n gen .

S t o r e n d e  F e r n w i r k u n g e n  v o n  s t a t i o n a r e n  
K r a f t m a s c h i n e n ,  i n s b e s o n d e r e  V e r b r e n n u n g s -  
m o t o r e n .  V on  G e ig er . W arm e. B d .4 6 . 7 .9 .2 3 .  S .3 9 7 /9 * . 
U rsach en  und W irkungen  storen d er E r sch u tteru n gen , ihre 
U n tersu ch u n g  und B e se it ig u n g . (SchluB  f.)

A u s  d e m  G r o B m a s c h i n e n b a u .  V o n  S ach s. E l.M asch . 
Bd. 41. 2 .9 .2 3 .  S . 505/21 *. R ikkblick  auf d ie  N eu eru n g en  
und F ortschritte der letzten  zeh n  Jahre.

H y d r o - e l e c t r i c  d e v e l o p m e n t s  o f  Q u e b e c .  V on  
Sm ith. P o w er . B d .5 8 . 3 1 .7 .2 3 .  S. 171/5*. D ie  A u sn u tzu n g  
der W asserkrafte  in Q u eb eck  e in st  und jetzt.

H y d r o e l e c t r i c  p o w e r  s y s t e m s  o f  C a l i f o r n i a  
a n d  t h e i r  e x t e n s i o n s  i n t o  O r e g o n  a n d  N e v a d a .  
V on  F o w ler . B uli. G e o l. Surv. 1923. W ater-su p p ly  paper 493.
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S. 1 /1276* . A llg e m e in e  B e d in g u n g e n  fur d ie  E rrichtung und  
den  B etr ieb  v o n  W asserk raftan lagen . B e sch re ib u n g  der e in 
z e ln e n  A n la g en .

E f f i c i e n c y  t e s t s  m a d e  o n  5 5 , 0 0 0 - h o r s e p o w e r  
h y d r o - e l e c t r i c  u n i t s .  V o n  A cres. P o w e r . B d .58 . 2 4 .7 .2 3 . 
S. 137/40*. U n tersu ch u n g en  uber d en  W irk u n gsgrad  v o n  
elek trisch en  W asserk raftan lagen .

O p e r a t i o n  o f s e m i - D i e s e l  e n g i n e s .  V o n  N o w .  
P o w er . B d .5 8 . 7 .8 .2 3 .  S . 211 . D ie  K le in d ie se lm a sch in e , ihre  
W artu n g  und B e tr ie b s w e ise .

A n  a u t o m a t i c  o i l - e n g i n e  l i g h t  p l a n t .  V o n  L ee. 
P o w e r . B d .5 8 . 1 4 .8 .2 3 .  S .2 5 2 /3 * . B e sch re ib u n g  ein er  se lb st-  
ta tigen  L ichtan lage m it Ó lfeu eru n g .

R o t a t i n g  d i s c s  o f  c o n i c a l  p r o f i l e .  V o n  H o d k in so n . 
E n g g . Bd. 116. 3 1 .8 .2 3 .  S .2 7 4 /5 * . D ie  M ech an ik  rotierender  
S ch eib en  m it k o n isch em  Q u ersch n itt.

C a l c u l  d e s  e n g r e n a g e s  a g r a n d ę  v i t e s s e  e t  
p o u r  g r a n d ę  p u i s s a n c e .  V o n S c h la g . R ev. u n iv . m in . m et. 
B d. 18. 1 . 9 . 2 3 .  S . 3 2 1 /4 4 * . E in g eh en d e  B erech n u n g  v o n  
Z ahnradern  fiir g roB e G esch w in d ig k e it  und starkę B e -  
a n sp ru ch u n g ,

R e c o r d s  o f  e l e v a t o r  c a b l e  o p e r a t i o n  s h o w  w i d e  
d i f f e r e n c e s  i n  l i f e  o f  c a b l e s .  V o n  H arrison . P o w e r . 
B d .5 8 .  2 4 .7 .2 3 .  S. 124/7 . B e tr ieb serfah ru n gen  m it A u fzu g- 
kabeln .

T h e  u n i t  h e a t e r .  V o n  H ubbard . P o w e r . B d .5 8 . 2 4 .7 .2 3  
S . 129/32*. E in fach e A n la g e n  zur B e h e iz u n g  groB er R aum e

Elektrotechnik.
R e c o n n e c t i n g  d i r e c t - c u r r e n t  m a c h i n e s .  C h a n g e s  

i n  v o l t a g e .  V o n  R o e . P o w er . B d .5 8 . 3 1 .7 .2 3 .  S . 177 /60* .
1 4 .8 .2 3 .  S . 245 /8* . D ie  M oglich k eit der S p a n n u n g sa n d e ru n g  
b e i G le ich stro m m a sch in en  und d ie  W e g e  dazu . P rak tisch e  
B e isp ie le .

P o l y p h a s e  t r a n s f o r m e r  c o n n e c t i o n s .  V on  
G o o d in g . P o w er . B d .5 8 . 2 4 .7 .2 3 . S .134 /6* . D ie  v ersch ied en en  
D reip h a se n v e rb in d u n g en  von  E in p h asen tra n sfo rm a to ren . Ihre  
w e se n tlic h e n  M erk m ale, V or- und N a ch te ile .

H uttenw esen , C hem ische T ech n o log ie , Chem ie und Physik .
T h e  i n d u s t r i a l  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  e l e c t r i c  

f u r n a c e .  V o n  L e w is . E n g g . B d .1 1 6 . 3 1 ,8 .2 3 .  S .2 5 7 /9 . D ie  
v ie lse it ig e  V e rw e n d u n g sm ó g lich k e it  d e s  e lek tr isch en  O fen s in 
d er  Industrie .

C o n t r i b u t i o n  a 1’ e t u d e  d e  1’ i n f l u e n c e  d e  l a  
q u a l i t e  d e s  c o k e s  s u r  l a  m a r c h e  d e s  h a u t s  
f o u r n e a u x .  V on  D erc la y e . R ev. un iv . m in . m et. B d .1 8 .
1 .9 .2 3 .  S . 345 /5 6 * . U n tersu ch u n g en  u b er d en  EinfluB der  
K ok sb esch a ffen h e it au f d en  H o c h o fe n g a n g . B e tr ieb sv ersu ch e  
u n d  K o sten b erech n u n g en  b e i V erw e n d u n g  v o n  K oks m it ver- 
sc h ie d e n e n  A sch en - und W a sserg eh a lten .

M a s c h i n e n  u n d  V e r f a h r e n  d e r  G u S p u t z e r e i .  
V o n  K aem pfer, Z . V . d . I .  B d .6 7 . 1 .9 .2 3 .  S . 850 /3* . V erg le ich  
zw isch en  H an d arb eit u n d  L e is tu n g  d er S a n d stra h lg eb la se , 
F reistra h lg eb la se . S a n d stra h lg eb la se  m it D reh tisch en . P utz- 
trom m eln . B e h a n d lu n g  vo n  M a sse n g e g e n s ta n d e n . S taub- 
a b sa u g u n g . G esa m ta n o rd n u n g .

A r b e i t e r s c h u t z  i n  G i e B e r e i e n .  V o n  H o lv ersch e id . 
(SchluB .) S tahl E isen . B d .4 3 . 6 .9 .2 3 .  S . 1157/62. A n la sse  zu  
U n fa lle n  in  d er  G u B p u tzerei, S ch rein erei und G ieB erei. B e 
h a n d lu n g  d er  V eru n gliick ten .

S u g g e s t e d  m e t h o d s  o f  t e n s i o n  t e s t i n g  o f  
m e t a l l i c  m a t e r i a l s .  E n g g . B d .1 1 6 . 3 1 .8 .2 3 .  S . 280 /2* . 
D ie  V erfahren  zur B e stim m u n g  d er D e h n u n g  von  M eta llen .

Z e r s t ó r b a r k e i t  d e s  P r i m a r g e f u g e s  i n  t e c h n i s c h e n  
E i s e ń s o r t e n .  V on  O b erh o ffer  und H e g e r . S tahl E isen . 
B d .4 3 . 6 .9 .2 3 .  S .1 1 5 1 /5 * . G esch ic h tlich es . E influB d er au s-  
g le ic h e n d e n  G lu h b e h a n d lu n g  auf d ie  F estig k e itse ig en sch a fte n . 
Z e rstóru n g  d e s  P r im a rg efu g es z w isc h e n  1100 u n d  1 3 0 0 °  nach  
lan ger  G liih d au er.

C o r r o s i o n  b y  a c i d  w a t e r .  V o n  Jack son . P o w er . 
B d. 5S . 7. 8. 23. S . 217. D er  B egriff »sau re W a sse r * . B e 
stim m u n g . K orrosion sw irk u n g .

U b e r  d i e  G r u n d l a g e n  d e s  V e r b l e i e n s .  V on  Bablik. 
Stahl E isen . B d .4 3 .  6 .9 .2 3 .  S . 1155/6* . V orb ere itu n g  der  
O berflach e d e s  zu  v erb le ien d en  G e g e n s ta n d e s . E rklarung des 
V erb le iu n g sv o r g a n g s .

L o w  t e m p e r a t u r e  c a r b o n i s a t i o n  i n  v e r t i c a l  
r e t o r t s .  E n g g . B d .1 1 6 . 1 7 .8 .2 3 .  S . 212/3. M itte ilu n g  von  
V e rsu ch serg e b n issen  zur T ieftem p eratu rverk ok u n g in senk- 
rechten  Retorterr.

K o k s l o s c h u n g u n d  K o k s t r a n s p o r t .  V o n R o d d e .  
G a s W a sserfa ch . B d . 66. 1 .9 .2 3 .  S . 522/4* . G rundsatzliche  
A n ford eru n gen  an d ie  m a sch in e llen  E in rich tu n gen . V iel- 
fa ltigk eit d er B e fó r d e r u n g sw e g e . V erg le ich sp u n k te  fiir d ie  
Art der K ok sb efórd eru n g . (F orts. f.)

L e i s t u n g s -  u n d  U n t e r f e u e r u n g s v e r s u c h e  a n  
f r e m d g a s b e h e i z t e n  S c h r a g o f e n b a t t e r i e n .  V on  
Sch u m ach er . G a s W asserfach , Bd. 66. 1 .9 .2 3 .  S . 524/6. An  
d en  W erken  d er  Frankfurter G a sg e se llsc h a ft  a n g e ste llte  U n ter
su c h u n g e n , d ie  zu  d em  E rg eb n is g efu h rt h a b en , daB bei 
zukunftigen  A u sb au ten  n ich t E inzel- so n d ern  Z entra lgen eratoren  
in B etracht k om m en .

D a m p f d r u c k - T h e r m o m e t e r .  V o n  Stock. Z . E lektro
ch em . Bd. 29 . 1 .8 .2 3 . S .354 /8* . G en a u e  V orschriften  fiir d ie  
H er ste llu n g  d e s  T h er m o m eters  in  e in er  fiir d a s ch em isch e  
L aboratorium  g e e ig n e te n  F orm .

D e s i n f e k t i o n  d e s  A b w a s s e r s  m i t  C h l o r .  V on  
B ach. W a sse r  G a s. B d . 13. 2 4 .8 .2 3 . S. 1110/38. E r g eb n isse  der 
v o n  d er  E m sc h e rg en o ssen sch a ft  m it d er  C h lo ru n g  stad tisch en  
A b w a sse r s  a n g este llten  V ersu ch e.

I s  t h e  c o m p o u n d  a i n m o n i a  c o m p r e s s o r  w o r t h  
w h i l e ?  V o n  M acintire. P o w e r . B d ,58. 3 1 .7 .2 3 .  S. 182/4. 
D ie  V o rte ile  d er  s tu fe n w e ise n  K o m p ressio n  vo n  A m m oniak .

S t u d i e n  i ib e r  U m s e t z u n g e n  z w i s c h e n  M e t a l l e n  
o d e r  M e t a l l o x y d e n  u n d  K o h l e n s t o f f .  V on  N ischk. 
Z . E lek troch em . Bd. 29. 1 . 8 . 2 3 .  S. 3 7 3 /9 0 * . E rlauterung  
e in er  g ra p h isch en  D a rste llu n g , m it d ereń  H ilfe  d ie  b ei einer  
ch em isch en  R eaktion  au ftreten d en  G le ic h g e w ic h te  in  ternaren  
und q uaternaren  S y stem en  veran sch atilich t w erd en . Unter- 
s u c h u n g d e r  M eta lle  auf ihren  V erw an d tsch aftsgrad  zu  K ohlen
stoff. W eitere  V e rsu ch serg e b n is se .

Q u a l i t a t i v e  u n d  q u a n t i t a t i v e  c h e m i s c h e  A n a l y s e  
m i t t e l s  R o n t g e n s t r a h l e n .  V on  C oster . Z . E lek trochem . 
Bd. 29. 1 .8 .2 3 .  S. 344/8*. M itte ilu n g  d e s  V erfah ren s, das 
sich  u . a. zur E rm ittlu n g  d er  B e sta n d te ile  d ich ter G este in e  
und an d erer M in era la g g reg a te  e ig n e t.

W irtschaft und Statistik .
N o t e s  o n  t h e  m i n i n g  i n d u s t r y  o f  C a n a d a .  Von  

Ju d d . M in . M eta llu rgy . B d .4 . A u g . 1923. S .3 7 9 /8 4 . U bersich t  
iib er  d ie  E n tw ick lu n g  d e s  k an ad isch en  B e rg b a u e s im  Jahre 1922.

A usstellungs- und U nterrich tsw esen .
D i e  L e h r g a n g e  d e s  D e u t s c h e n  A u s s c h u s s e s  

f u r  T e c h n i s c h e s S c h u l  w e s e n .  V o n  M atschoB . Z .V .d . 1 
B d .6 7 . 1 .9 .2 3 .  S . 845 /9* . E n tsteh u n g  d er  L eh rg a n g e . Ihre 
A u fg a b en  s o w ie  ihre D u rch fiihrun g  fiir e in z e ln e  B e r u fe  und 
ihre E n tw ick lu n g sm o g lich k eit.

P E R S Ó N L I C H E S .

B e i d em  O b erb ergam t in  B reslau  ist dem  A b te ilu n g s-  
le iter, G eh . B ergrat F r a n z ,  d ie  V ertretu n g  d e s  B erghaupt- 
m a n n s u b ertragen  und d er  O b erb ergrat W e n d t  zu m  A btei- 
lu n g sle iter  ernannt w o rd en .

D em  O b erb ergrat H e i n e  is t  d ie  b ish er  v o n  ihm  auf- 
tr a g sw e ise  v e rw a lte te  S te lle  d e s  D irek tors d er  B e rg in sp ek tio n  11 
zu  Z a b o rz e  e n d g u ltig  ub ertragen  w o r d e n .

D e m  G eh . B ergrat D r .- in g . e . h . W e i d t m a n  ist  v o n  der 
U n iv ersita t B on n  d ie  W u rd e  e in e s  D r. m ed . e. h. verliehen  
w o rd en .


