
GLUCKAUF
Berg- und Huttenmarmische Zeitschrift
N r‘ 16 _______________  17. April 1920 56. j ahrg.

Das Yerhalten einer bei Fórderbalinen benutzten Seilkiemme bei groBen Seilspannungen.
Yon Professor Dr. H. v.

Bei Forder bahnen wird zur Befestigung der Wagen 
am Zugseil vielfach eine Klemnworrichtung benutzt, 
dereń Wirkungsweise aus Abb. 1 ersichfifch ist. Die Halt- 
barkeit des Seiles bei derartigen Anlagen nimmt mit der 
Seilspannung zu, weil einerseits die relativen Spanmmgs-

Q____
Abb. 1. Wirkungsweise der KIemmvorrichtung.

scliwankungen im Seil durch wechselnde Belastung, an- 
derseits auch die Biegung des-Seiles in der Klemmvorrich- 
tung desto geringer werden, je straffer das Seil zwischen 
den Seilscheiben an den Enden der Strecke gespannt ist.

Hier soli die Frage untersucht werden, 
ob und unter welchen Bedingungen die 
Klemmvorrichtung bei sehr groBen Span- 
nungen wirksam bleiben wird. Dabei sollen 
nur die wesentlichen Punkte beriihrt und 
Einzelheiten kurz angedeutet werden.

Abb. 2 gibt schematisch die Ansicht der 
Vorrichtung von oben. D ist der Drehpunkt 
des Klemmhebels, 1 seine Lange, gerechnet 
vom Drehpunkt D bis zur Mitte M zwischen 
den beiden Klemmbackeh. ą> sei der Winkel 
zwischen dem Hebel und der Bewegungs- 
richtung des Wagens. Das Profil derReibungs- 
f lachę der Klemmbacken sei kreisfórmig.
Kj und Kg seien die Mittelpunkte der das 
Profil begrenzenden Kreise und q ihr Radius.
Das Seil, von dem nur ein kurzes Stiick ein- 
gezeichnet ist, beriihrt die beiden Klemm- Abb. 2.

S a n d e n , Clausthal.

backen in je einem Punkte. Fiir die folgenden Be
trachtungen ist es jedoch einfaćher und zulassig, 
nur die Mittellime des Sedes im Auge zu behalten 
und zwei Kreise zu betrachten, die konzentrisch 
zu den erwahnten Profilkreisen liegen und einen um den

' halbetL Seildurchmesser grofiern Radius r haben.

l\lan beiiutzt also die Yorstellung eines fadenformigen 
Seiles, das die Kreise vom Radius r in den Punkten B, 
und B2 beriihrt.

Das Seil hat zwischen den Klemmbacken eine Rich
tung, die mit der Gleisrichtung den Winkel a bildet, 
auBerhalb nimmt es asymptotisch dic zur Gleisrichtung 
parallele Richtung wieder an. Die Form des gekriimmten 
Sedes hangt yori der Spannung und der Seilsteifigkeit ab. 
Die Spannungcn im Seil yor und hinter der Klemmvor- 
richtung seien zx und z2. Der Untersehied zx -  z2 muB 
gleich der auf den Wagen iibertragęnen Zugkraft w sein, 
also

Anderseits kann dieser Unterschicd z, — z, nur dadurch 
entstehen, daB das Seil durch die Reibung an den 
Klemmbacken festgehalten wird. Sind Dj und D<2 die 
Pressungen zwischen Seil und Klemmbacken in den 
Beriihrungs])unkten B( und B^, und ist fi dic dafiir gultige 
Reibungszahl, so mu O sein:"

zi r -z2 =  w y3.{D

///
//

Schcmatische Ansicht der Klemmvorrichiung von oben.
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Um die Driicke Dx und D2 noch auf eine andere Weise 
mit den Seilspannungen in Beziehung zu setzen,hat man 
die Gleichyewichtsbedingung fur den Hebel gegen 
Drehung anzuschreiben. W ahlt man M, die Mitte 
zwischen Kj und K2, ais Momcntenpunkt, so wirkt die 
Zugkraft w linksdrchend mit dem Hebelarm 1 . sin cp, 
wahrend die Pressungen D rcchtsdrclicnd mit dem, 
Hcbclarm a • cos (cp +  a) wirksam werden. Mit a sind dic 
Abstiinde K t M und K2M bezeichnet, und den Winkel 
zwischen Scilrichtung und Hebel findet man ais cp +  a. 
Das Gleichgewicht erfordert m ithin .

w • 1 • sin cp =  (Dj -f- Ds) ■ a • cos (cp +  a) . . . . .  3.
Die Gleichungen 2 und 3 geben zusammen

l*sin a • cos (cp +  a) 
0

Man kann nun zdgen, daB der Winkel a desto kleiner 
wird, je gróB.*r die Seilspannung ist. Fiir sehr groBe 
Spannungen liiBt sich ohne- wesentłichen Fehler a =  0 
setzen. Der Hebel stellt sich dann so ein, daB das Seil 
ohne merkbare Kriimmung durch die Klemme hindurch-

r
geht. In dieser Stellung ist sin cp =  — und

cos cp
-  V 1 -

Die Gleichung 4 geht also fiir sehr groBe Seilspannungen 
uber in die Gleichung:

l . / ? . r
a - ]/a

>  1 .5 .

Diese Gleichung 5 enthalt die Konstruktionsbcdingung, 
die erfullt seiń muB, damit die Vorrichtung bei sehr 
groBen Spannungen wirksam bleibt. Fiihrt man noch 
den Durchmesser d des Seiles und den Kriimmungs- 
radius o der eigentlichen Klemmbacke in die Formel ein, 
so erhalt man

i . / M e - f  d/2)
>  1 . 6 .

a - ]/a2— ( o + d / 2)2
Die Rcibungszahl fi und der Seildurchmesser d werden im 
allgemeinen gegeben sein. Man kann dann die erforder- 
liche Bedingung immer erfiillen. Die Lange des Klemm- 
hcbels 1 ist groB, das Profil der Klemmbacken flach (d. h. 
q groB) und der Abstand der Backen so klein zu machen, 
daB er noch eine beąueme Handhabung erlaubt.

Man kann auch zeigen, daB eine Ausfuhrung der 
Klemme, die bei einer gewissen Seilspannung wirksam 
ist, sicher fiir alle groBern Spannungen brauchbar bleibt. 
Dagegen gibt es fiir jeden Klemmhebel eine untere 
Grenze, welche die Seilspannung nicht untcrschreiten 
darf, ohne daB ein Durchrutschen des Seiles eintritt.

Erfahrungen mit Ersatzstoffriemen und -forderbandern im rliciniscli-westialischen Steinkohlen- 
bergbau wahrend des Krieges.

Von Rcgierungsbaum eistor P . T u r e k  und Ingenieur W. S c l i u l t z e ,  Essen.
(SchluB.)

’ E rsatzstoffiirderbiinilor.

Bald nach Ausbruch des Krieges zeigte sich; daB den 
Zechen die Beschaffung guter Fórderbander dieselben 
oder' sogar noch gróBere Schwierigkeiten ais die von 
Riemen bereiten wiirde, weil auch fiir Baumwoll: , 
Balata- und andere Sparstoffbander eine amtliche 
Spcrre cingelegt werden muBte und ais Folgę davon 
solche Bander nur in den dringendsten Fallen frei- 
gegeben werden konnten.

-Die Bander und Gurte der Forderanlagen sind fiir 
die Aufrechterhaltung des Ganges, der Siebereien und 
Kohlenwaschen, iiberhaupt der Tagesanlagen, besonders 
wichtig, weil der Stillstand eines Bandes die Stillsetzung 
weiterer Arbeitsstellen in noch grSBerm Umfange ais 
bei den mit Riemeniibertragung arbeitenden Anlagen 
nach sich zieht.

Es lag fiir die einschlagige Industrie nahe, die von 
ihr gefertigten Zellstoffriemen in gróBern Breiten und 
in moglichst verbcśserter Ausfuhrung auch ais Forder- 
bander einzufuhren, was verschiedenen Firmen mit mehr 
oder weniger gutem Erfolge gelungen ist. Neben diesen 
Zellstof(bandem wurden auch Holzbander und noch 
mehr die schon vor dem. Kriege in manchen Betrieben 
verwendetcn Drahtforderbander ais Ersatz fiir Sparstoff

bander auf den Markt gebracht. Derartige Drahtbander- 
hatte auch schon der Bergbau, z. B. fiir- PreBkohlen- 
befórderung, in geringern Liingen und Breiten benutzt, 
jedoch von ihnen fiir gróBere Ausfiihrungen, vornehmlich 
wohl aus baulichen Griinden, so gut wie keinen Ge- 
brauch gemacht.

Nachstehend sollen die genannten Arten von Ersatz- 
fórderbandern einzeln nach den im Ruhrbergbau ge- 
machfen Beobachtungen und Erfahrungęn besprochen 
werden.

Z e lls to f  fó rd e rb a n d e r .
- Die Zellstoffbander kamen, nachdcm die Zellstoff- 

industrie durch ihre Riemen Eingang in den Bergbau 
gefunden hatte, recht bald in den verschiedensten Aus- 
fiihrungen zum Angebot. Sie hatten aber zumeist den 
groBen, anfanglich auch bei den Riemen beobachteten, 
aber hier noch weit starker hervortretenden Mangel, 
daB sie ohne entsprechende Riicksichtnahme auf die 
Eigenart und die Belastungen des Betriebes zu lose 
gewebt, hin und wieder mit Steppnahten versehen und 
auch noch m it andern Unzulanglichkeiten behaftet waren.

Verlockend fiir die Einfiihrung von Zellstoffbandern 
erschien den Zechen vor allem der Umstand, daB die
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Anlagen kaum eines Umbaues bedurften. Die Bander 
waren nicht schwerer ais die bisher verwendeten Spar- 
stoffbander, so daB sie eine bauliche Anderung in der 
Anórdnung der Trag- und Leitrollen sowie des Gestelles 
nur in den seltensten Fallen notig machten.

Fiir beschrankte Verhaltnisse bewahrten sich auch 
die Zellstoffbander in einzelnen Fallen, schieden jedoch 
bei groBern Anforderungen anfangs vollstandig aus. 
In nassen Betrieben waren sie iiberhaupt nicht verwend- 
bar und in trocknen nur in ganz bestimmten Grenzen. 
Dazu kam noch, daB sich die Bander selbst durch Im- 
pragnierung nur schwer gegeii die Einfliisse der Feuchtig- 
keit schiitzen lieBen.

Wie die Zellstoffriemen erfuhren aber auch diese 
Bander durch Betriebserfahrungen wesentliche Ver- 
besserungen, so daB schlieBlich das - sogenannte Iw ag- 
B an d  einen verhaltnismaBig guten Ersatz bot.

Abb. 14. Fórderanlage m it Iw ag-B and auf der Zeche Engelsburg

Die mit einem solchen Bandę von 700 mm Breite 
und 5 mm Dicke ausgeriistete Fórderanlage fiir trockne 
Feinkohle in der Brikettfabrik der Zeche Engelsburg 
des Bochumer Vereins (s. die Abb. 14 und 15) hat lange 
Zeit den an sie gestellten Anforderungen entsproćhen, 
nachdem man das muldenfórmig angeórdnete Band 
nach etwa 20 Betriebstagen um 1% m gekiirzt hatte..
Es war taglich IG st im Betrieb und beforderte dabei

a 0

Abb. 15. Q uerschnitt durch die in Abb. 14 wiedergegebene 
Anlage im  doppelten MaBstabe.

400 t trockne Feinkohle von 0,8 mm. Der zweckmaBiger 
in der sonst ublichen Weise an der AusguBstelle an- 
geordnete Antrieb muBte an der Aufgabcstelle erfolgen, 
weil der Antriebmotor gleichzeitig drei Bander bediente. 
Infolgedessen war die Beanspruchung dieses Gurtes 
ziemlich ungiinstig. Damit die Kohle nicht durch die 
Gewebeoffnungen fiel, wurde cr an der Oberflache ganz 
schwach mit Koksofenteer impragniert.

Mit dem abgeschnittenen- Stiick wurden von der 
Ilerstellerin des Gurtes, den Jagenbei-g-Werken, im 
Einvernehmen mit der Zechenverwaltung Versuche an- 
gestellt, um vornehmlich die Wirkung der feerimpragnie- 
rung zu erproben. Dabei ergab sich, daB der auf den 
lufttrocknen Gurt aufgetragene und vollstandig ein- 
getrocknete Teer die Festigkeit des Gurtes um 10% 
verringert, die zu 16% ermittelte Gurtdehnung aber 
unveriindert gelassen hatte. Bei einem weitern Versuch 
mit einem vorher 24 st in Wasser von 15 -1 8 °  C ge- 
legten Gurtstiick zeigte sich, nachdem es bis auf 25% 
Feuchtigkeitsgehalt getrocknet worden war, eine Festig- 
keitszunahme von 20%. In andern Fallen wurden die 
Zellstoffgurte mit sogenanntem Ceralit, ciner kautschuk- 
ahnlichen Masse, getrankt, welche die Bander um un
gefahr 20% belastungsfahiger macht und auch gegen 
Feuchtigkeit und Dampfe schiitzen soli; auBerdem 
werden sie durch diese Behandlung widerstandsfahiger 
gegen scharfkantiges Fordergut.

Der auf einer andern Schachtanlage des Bochumer 
Vereins unternommene Versuch, das zunachst unge- 
trankte Iwag-Band auch zur Beforderung von nasser 
Kohle zu benutzen, fiel jedoch nicht zur Zufriedenheit 
aus. Es entsprach aber auch nach erfolgter Impragnierung 
nicht voll den darauf gesetzten Erwartungen.

Zusammenfassend kann von der- 
artigen Zellstofforderbandern gesagt 
werden, daB sie sich im Bergbau 
dort ais Ersatz bewahrt haben, 
wo keine groBern Anforderungen, 
auch bezuglich der Betriebsdauer, 
an sie gestellt worden sind, und 
wo es sich vornehmlich um trocknes 
und nicht zu feinkómiges Fordergut 

gehandelt hat. Bei Feinkohle durchdringen z. B. die 
seharfkantigen kleinen Kohleteilchen das Gewebe und 
zerstoren es durch Reibung sehr schnell. Am brauch- 
barsten erscheinen unter den gewebten oder gestrick- 
ten glatten Zellstoffbandern die aus wasserbestandigem 
ZeUstoffedelgarn hergestellten und in Gurtform innig 
durchwebten Iwag-Bander.

Umfangreichere Yersuche zur Heranziehung ahnlicher 
Zellstoffbander sind yon den Zechen nicht gemacht 
worden. Allerdings hat man auch noch Fórderbander 
aus Zellstoff mit beigemischtem Baumwollgarn in roher 
oder impraghierter Ausfiihrung aufgelegt, jedoch auch 
damit in den rauhen Betrieben der Tagcsanłagen aus 
den angegebenen Griinden keine allzu- giinstigen E r
gebnisse erzielt. Von Ausnahmefallen abgesehen, wąr 
die Lebensdauer aligemein nur gering.

An einzelnen Stellen sind Bander der bisher be- 
sprochenen Art auch ais Becherwerksgurte verwendet 
worden und haben z. B. in den trocknen Betrieben der
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Ziegeleien zur Befórderung des nicht schweren Ziegel- 
mehles befriedigt, wenngleich auch hier wieder der 
durch den in sie eindringenden feinen Staub hervor- 
gerufene VerschleiB erheblich gróBer ais bei den Spar- 
stoffbandern gewesen ist, •

In der zweiten Halfte des Jahres 1918 fanden Fordcr- 
bander der B auart S c h ro d te r  neben den entsprechend 
ausgefiihrten Riemen nach anfanglichem Slraubcn der 
durch die bisher mit Zellstoffbandern gemachten E r
fahrungen zuriickhaltend gewórdenen Verwaltungen Ein- 
gang auf den Zechen und bewahrten sich dort, wo sie' 
gut und sachgemaB behandelt wurden, ais brauchbarer 
Ersatz. Ihre Herstellung erfolgt nach einem patentierten 
Seilverfąhren durch Verbindung von einzelnen Kordeln 
aus Natronzellstoff, Stahldraht-Zellstoff und Hanf- 
Zellstoff, sogenanntem Textilit. Diese Bander weisen 
den Vorteil auf, daB sie sich an Ort und Stelle verspleiBen 
lassen, und daB die bei Baumwoll- und’andern Bandem 
notwendige Yerstarkung fortfallt, wodnrch sich ihr Lauf 
Yollstandig stoBfrei gestaltet.

Abb. 10. Forderband  von Schrodter.

Die einzelnen Kordeln werden bis zu den ublichcn 
gróBten Forderbandbreiten nebeneinander gelegt und 
durch Darmsaiten miteinander verbunden (s. Abb. 16). 
Da die Darmsaiten, dic spater durch beste Manilahanf- 
schnur ersetzt wurden, weder auf der Lauf- und Trag- 
flache, noch an den Seitenkanten herausragen, wie die 
Abbildung zeigt, konnen diese Bander auch nicht infolge 
AbschleiBens des Verbindungsmaterials zerstort werden. 
Nach Aufhebung der Sperre sind verschiedene Zechen 
auf Grund der mit derartigen Forderbandern aus reinen 
Ersatzstoffen gemachten verhaltnismaBig guten E r
fahrungen dazu ubergegangen, weitere Bander dieser 
Bauart aus Mischstoffen mit 50% Hanf und 50% Zell- 
stoff und neuerdings auch aus reinem Hanf aufzulegen. 
Alle diese Bander eignen sich fiir trocknes, sowohl grobes 
ais auch feinkorniges Gut. Die Raume zwischen den 
einzelnen Kordeln lassen sich durch dereń Aufrauhung 
an der Oberflache beseitigen, da infolgedessen beim Lauf 
bald eine Verfilzung der Kordeln miteinander eintritt. 
Auf einer Schachtanlage steht ein derartiges Schrodter- 
Band in Betrieb, das in 90 m Lange und 500 mm Breite 
bei schrager Anordnung und Muldenform seit Monaten 
trockne Feinkohłe befordert. Fiir feuchtes Gut hat man 
die Tragfl-ache eines solchen Bandes mit einem Asphalt- 
anstrich yerschen, der nach der Abnutzung stets erneuert

wird. Auch hierbei sind verhaltnismaBig gute Ergebnisse 
erzielt worden.

D ra h tf  o rd e r  b a n d  er.
In weit gróBerm Umfang ais Zellstoffbander sind 

auf den Zechen Stahldrahtfórderbander zur Einfiihrung 
gelangt, wenn es auch, namentlich in der ersten Zeit, 
nicht an berechtigteu Beanstandungen gefehlt und sich 
die Verwendbarkeit dieser Bander nicht liberał 1 ais 
gleich giinstig erwiesen hat.

Die Ausfiihrungsformen dieser Bander entsprechen 
im allgemeinen den oben bei den.Drahtriemen beschrie- 
benen, so daB hier nur die Betiriebserfahrungen der 
Zechen einer Kennzeichnung bedurfen. Derartige Bander 
stehen dort noch vielfach in Anwendung und haben sich 
bei gewissenhafter und sorgfaltiger Ausfiihrung und bei" 
verstandiger Berucksichtigung der Eigenart des Betriebes 
bewahrt. Sie werden sich auch weiterhin infolge der 
hohen Preise der fiir andere Bander erforderlicheń aus- 
landischen Rohstoffe behaupten. ZweckmaBig ist fiir 
sie die Verwendung gerader Rollen bei flacher Band- 
lagerung, da sich bei muldenformiger Anordnung viel- 
fach Schwierigkeiten ergeben liaben.

Allgemein lieB man es anfangs an der genauen Prii
fung der Anlagen-fehlen, bei denen man an Stelle der 
leichtem Sparstoffbander die schweren Drahtbander 
verwenden wolite. Diese erforderten naturgemiiB bei 
einem Durchscimittsgewicht von etwa 30 kg/qm  eine 
ganz andere Berechnung der baulichen Anlage ais ż. B. 
ein Baumwollband, dessen Gewicht im Mittel .nur 4 - 5  
kg/qm  betragt,

Zwar haben sowohl die amtlichen und beratenden 
Stellen ais auch d ie jn  Frage kommenden Firmen, die. 
z. B. das-schon vor dem Kriege eingefiihrte KaniB-Band 
oder die dazu gehorende Ausfiihrung von Kaul-Garellj-' 
herstellen, in den Anleitungen beim Einbau auf die sich 
fast immer ergebende Notwendigkeit von Umande- 
rungen und Verstarkungen der Tragkonstruktionen hin- 
gewiesen, jedoch ist darauf haufig nicht in geniigendem 
MaBe Riicksicht genommen worden, da man den Be
trieb nicht durch einen Umbau unterbrechcn wolite und 
auch die erwachsenden hohem Kosten scheute. Daher 
ergaben sićh bei schrager Lagerung und muldenformiger 
Anordnung Erschutterungen des Bandes, daś infolge
dessen einen Teil des Fordergutes herunterfallen lieB.

Auf die fiir eine schon vorhandene Anlage zu be- 
achtenden Hauptbedingungen mogę kurz eingegangen 
.werden; bei Neuanlagen-wird man ja  von vomherein die 
Berechnungen dem Bandgewicht und der Fórder- 
geschwindigkeit entsprechend aufstellen. Es muB stets 
gepriift werden, ob die Anlage im UnterbaU und im 
Antrieb dem schweren Bandę gewachsen ist. Der Durch- 
messer der Tragrollen soli m5glichst nicht unter 150 mm 
sein, der Rollenabstand auf der vóllen Bahri 1,5 m nicht 
iiberschreiten, wahrend unten dafiir 2 m geńiigen. Ein 
Festklemmen der Tragrollen muB vermieden werden, 
Weil sonst das Band iiber sie hinweggerissen und durch 
die entstehende gleitende Reibung schnell zerstort wird. 
Bei langem Bandem sind seitliche Fiihrungsrollen, und 
zwar am besten weęhselseitig, vorzusehen. Dem gegen-
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uber dem Baumwollband. um -50% hohern Gewicht des 
Stahldrahtbandes muC auch das Gewicht an der Spann- 
Yorrichtung entsprechen.

Wurde dic fur dic weichen und elastischen Baum- 
woll-, Gummi- und Balatabander iibliche tiefe Muldcn- 
form (s. Abb. 17) aucli fiir die Drahtbander beibehalten, 
so brachen uiid rissen diese leicht, besonders wenn sie 
auch noch starken Feuchtigkeitseinfliissen ausgesetzt 
waren. Besserc Ergebnisse wurden bei ganz flachen 
Winkeln (s. Abb, 18) erzielt.

Abb. 18. Tiefe Muldenform bei Banderii.

Bei den verschiedenen Beanspruchungen, deńen na
mentlich das Muldenband ausgesetzt ist, erlitten die 
Drahtbander vielfach Zerrungcn und andere Form- 
anderungen, denen sie auf die Dauer nicht gewachsen 
waren. Zur Vermeidung dieser Schaden wurden zuerst 
die einzelnen Fedem durch innere Drahtlitzen verbunden 
und diese wiederum an seitlichen Ketten befestigt. 
Nun dehnten sich aber die Ketten vielfach ungleich- 
maBig; wodurch ein Schieflaufen des Bandes eintrat. 
Sodann verwandte man an Stelle der Seitenketten ge- 
schlosśene Drahtseile, die aber infolge der Ungleich- 
maBigkeit des Rohmaterials brachen. Eine wesentliche 
Verbesserung wurde zuletzt m it einer durch Stahldraht- 
Spiralfedern hergestellten Verbindung erzielt (s. Abb. 19). 
Trotz aller Bemiihungen lieBen sich aber nicht samtliche 
Mangel des muldenformigen Bandes beseitigen, so daB 
die Zechenverwaltungen es vielfach vorzogen, dic vor- 
handenen Anlagen in solche mit flaclier Bandlagerung 
umzubauen.

Abb. 10. D rah tfó rd e rb an d jru t seitlichen Spiralfcderschluti.

Von sonstigen betriebstechnischen Erfahrungen bei 
der Benutzung von Drahtforderbandern seien noch

folgende erw ahnt: Die Fórdergeschwindigkeiten konnten 
zumeist beibehalten werden, jedoch stellte es sich ais 
zweckmaBig heraus, iiber 1 m /sek nicht hinauszugehen. 
Die Drahtbander bewiihrten sich auch bei Steigungen 
bis zu 25°, die aber nicht iiberscliritten werden sollten. 
Eine wichtige Rolle spielte auch die Wahl eines geeig
neten Uberzuges fiir die Antriebtrommel. Man versah 
sic z. B. mit einem Teeranstrich, auf den Feinkohle, 
sodann ein neuer Teeranstrich, wiederum Feinkohle 
und so fort aufgebraclit wurde, bis eine geniigend starkę 
Schicht crreicht war; dieses yerfahrcn hatte den Nach- 

“ teil, daB es ofter wiederholt werden muBte. Einen halt- 
barern Uberzug lieferte die Belegung der Trommel 
mit Leisten aus hartem Holz, die móglichst nur an den 
Enden m it ihr verscliraubt wurden, um eine Zerstorung 
des Bandes durch vorstchende Teile zu verhuten.

A b b. 20. D rah tfórd crb an d  m it  H o lze in lagen .

Auch die geniigende Abdichtung der Bander war von 
Belang und verhaltnisniaBig scliwierig zu erzielen, 
wenn es sich um trocknes und feinkorniges Fordergut 
handelte. Dm einen Durchfall zu verhindern, versah 
nian das aufgelegte Band mit einem breiartigen Anstrich, 
der aus Teer, Sagemehl, hin und wieder auch aus Torf- 
mUll, vermischt m it etwas Zement bestand und m it den 
aus Abb. 20 ersichtlichen in die Federn eingelegten 
Holz- oder Linoleumstreifen geniigend abdichtete. Nasses, 
feines Gut setzte sich von selbst an den Federeinlagen 
fest und bildete mit ihnen eine ausreichende Decke.

Fiir kleyiere Leistungen hat man Stahldrahtforder- 
bander hin und wieder auch ais Becherwerksgurte m it 
yerhaltnismaBig gutem Erfolg verwąndt und dabei die- 
selben Betriebscrfahrungen erzielt, wie sie oben bei 
der gleichen Riemenarf: besprochen worden sind.

H o lz f o rd e r  b an  der.
Nachdem sich Holzghederriemen unter bestinunten 

Bedingungen ais brauchbar erwiesen hatten, lag es nahe, 
auch Holzbander von groBerer Breite iiber Scheiben 
laufen zu lassen und ais Fordermittel zu benutzen. Wah
rend des Krieges sind verschiedene Ausfiihrungen auf 
den Markt gekommen, von denen aber eigentlich nur 
eine Art, das Holzschuppenforderband, eine gewisse Ver- 
breitung im Zechenbetriebe gefunden hat. Daneben ist
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nur noch das sogenannte Rollforderband zu erwalmen, 
bei dem die Leisten rolladenartig auf verzinkten Stahl- 
drahtgurten befestigt sind! Es-wurde yersuchsweise auf 
einer Schachtanlage fur die Beforderung trockner Fein
kohle zur Brikettfabrik aufgelegt, muBte aber nach nicht 
langer Zeit wieder abgeworfen werden; weil sich die 
Feinkohle in die Spalten zwischen die Leisten setzte 
und sich die Gurte infolgedessen streckten, so daB die 
allmahlich groBer werdenden Raume zwischen den ein
zelnen Leisten das Fordergut durchfallen lieBen; femer 
warfen sich die mit Karbołineum getrankten Holzleisten. 
B ei' gróberm, festem Gut, bei dem kein Abfallen von 
kleinern Teilchen, die sich zwischen die Leisten klemmen 
konnen, zu befurchten ist, mag das verhaltnismaBig 
leichte und infolge seiner einfaehen Ausfiihrung auch 
nicht teure Fórderband vielleicht in Frage kommen. 
Bei ganz- und mittelfeinem Gut sollen die Stabe cliclit 
aneinander liegen und mit einem Falz verselien werden. 
Da aber .schon bei nur etwas nassem Fordergut, ganz 
abgesehen von der unvermeidlichen Luftfeuchtigkeit, 
ein Quellen der Holzstabe ein tritt, so muB immer ein 
gewisser Spielraum zwischen den Leisten vcrbleiben, in 
denen sich Gutteilchen festklemmen werden.

Abb 21. ■ Abb. 22.
Abb. 21 und  22. Holzglicderschuppenband, B a u a rt Kaul.

Das technisch mehr durchdachte Holzgliederschuppen- 
fórderband, B auart K a u l. das in seinen ersten Aus- 
flihrungen allerdings auch noch Mangel zeigte, hat 
dagegen mehr Verbreitung gefunden. Es entspricht im 
Aufbau, wie Abb. 2L  zeigt, der Gallschen Kette. Die 
einzelnen Gelenkglieder a werden von den z-formigen-, 
in Abb. 22 in seitlicher Ansicht wiedergegebenen Holz- 
gliedern b von 50/50/20 mm GroBe schuppenartig iiber- 
deckt. Auf den die Gelenkglieder verbindenden gezo- 
genen Eisenrohrchen c von 8 mm Durchmesser sind die 
Holzglieder b m it ihren durchbohrten Nasen aufgereiht. 
Die einzelnen Róhrchen verbindet ein 6 mm starker 
,'GuBstahldraht. Der SeitenschluB des Bandes wird mit 
Hilfe versenkter Lamellen, die autogen mit dem achsrecht 
durchgezogenen Stahldraht verschweiBt sind, so aus- 
gefiihrt, daB sich weder Reibung noch ein Festklemmen 
auf der Laufbahn ergeben und die Seiten vóllig glatt 
erscheinen,

Bei der Bewegung des Bandes wird allein die Kette 
auf Zug beansprucht, der sich auf die Róhrchen und die 
Lamellen verteilt, so daB die Drahte nicht abgeschert 
werden konnen. Die Holzglieder selbst werden vom 
Zug nicht betroffen und bilden nur ais Decke der Kette

oben die tragende, unten die iiber die Trommeln laufende 
Flachę des Bandes (s. Abb. 23). Da es erfahrungsgemaB 
iiber Scheiben und Trommeln mit Durchmessern bis 
zu 150 mm zu lauf en vermag, besitzt es eine weitgehende 
Verwendbarkeit.

Abb. 23.
Aufgclegtes Holzgliederschuppenband, Bauart- Kaul.

Auf einer Schachtanlage diente ein derartiges zum 
Teil im Freien laufendes Band zur Beforderung von 
Mittelprodukten mit 1 5 -2 0 %  Wassergehalt von der 
Wasche zum Kesselhause und geniigte allen billigerweise 
daran zu stellenden Anforderungen. Ob die Witterungs- 
einfliisse allerdings nicht doch auf die Dauer schadigend 
auf ein ungedeckt laufendes Band einwirken werden, 
auch wenn die Holzklotze durch Tauchung in heiBes 
Teeról impragniert worden sind, muB erst eine langere 
Beobachtung unter den verschiedensten Verhaltnissen 
ergeben. Bei saurehaltigem Fordergut schiitzt man die 
Kette durch Feuerverzinnung gegen dessen zerstorenden 
EinfluB. Die erwahnten Betriebserfahrungen lassen 
jedenfalls den SchluB zu, daB sich ein solches flach an- 
geordnetes Holzgliederband in iibereleckten Raumen 
bewahren wird.

Die Ersetzung gebrochener Holzglieder, von denen 
ungefahr 500 auf 1 qm Bandflache entfallen, laBt sich 
leicht vornehmen. T ritt ein Bruch 'ein, so kann der 
Klotz nicht ohne weiteres aus dem Bandę-herausfallen, 
weil Jhn das Rohr festhalt. Bei einem in 1 6 -2 0  st 
taglicher Betriebszeit gebrochenen Koks fórderndem 
Bandę von 70 m Lange und 550 mm Breitę brachen 
wahrend einer viermonatigen Beobachtungszeit vón den 
insgesamt darin entlialtenen 19 250 Holzgliedern nur 96 
aus, wobei noch zu beriicksichtigen ist, daB bei dem nach 
drei Betriebsmonaten erfolgten Einbau eines Abwurf- 
wagens und einer Verlangerung des Bandes um 6 m 
die den Arbeitsstellen zunachst liegenden Klótze gelitten 
hatten. Erw ahnt sei ’noch, daB die Langung eines der- 
artigen Holzgliederbandes verhaltnismaBig nur gering 
ist und in einem Falle etwa 0,5 m nach viermonatiger 
Betriebsdauer betrug. Zweifellos bedeutet die Bauart 
dieses Bandes einen Fortschritt gegeniiber andern Holz- 
bandern, bei denen die Holzer nach Rolladenart in Stab- 
form nebeneinander liegen. Bricht bei diesen einer der 
Querstabe, so verziehen sich die Verbindungsdrahtseile, 
und das Band lauft schief.

Einem spatern Aufsatz mag es vorbehalten bleiben, 
auch iiber die sonst noch wahrend der Kriegszeit auf
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den Markt, aber nicht zur Einfiihrung auf den rheinisch- 
westfalischen Zechen gelangten Ersatzstofforderbander 
zu berichten, soweit sic dort spater Verwendung gefunden 
und sich bewahrt haben.

Z u sa m m e n fa s su n g  d e r E rfa h ru n g e n .
Auf den rheinisch-westfalischen Zechen ist wahrend 

der Kriegszeit die Aufrechterhaltung des Betriebes iiber 
Tage nur unter ausgedehnter Heranziehung von Forder
bandern moglich gewesen, die aus Ersatzstoff en her- 
gestellt waren. Sie haben sich zwar fiir die vorhandcnen 
schweren Antriebe nur zu geringem Teil bewahrt, fiir 
mittelschwere und leichte aber in verschiedenen Aus- 
fdhrungsarten den an sie gestellten Anforderungen 
durchaus geniigt, nachdem sich die anfanglich wegen 
der schlechten Beschaffenheit oder der unzweckmaCigen 
Gestaltung der Ersatżstoffbander vorhandene Abneigung 
der Zechen gegen ihre Verwendung verringert hatte 
und die aufgetretenen Schwierigkeiten durch die ver- 
standnisvolle Zusammenarbeit der Hersteller und der 
Betriebsbeamten unter Anpassung an die besondern 
ortlichen Verhaltnissa beseitigt Worden waren.

■ Fiir absehbare Zeit wird mit der Notwendigkeit' ge- 
rechnet‘werden mussen, diese Fórderbander an den zahl
reichen Stellen, fiir die sich ihre Eignung aus den im 
Betriebe gewonnenen Erfahrungen ergeben hat, beizu- 
behalten und die Ausdehnung ihrer Verwendbarkeit in 
dem MaBe ins Auge zu fassen, in dem es den Bemiihungen 
der Hersteller gelingt, sie weiter zu vervollkommnen.

Die Frage, ob mit der Beibehaltung dieser Forder- 
bander auch dann in nennenswertem Umfange zu 
rechnen ist, wenn die Bcschaffung von Sparstoffen, 
wie. Leder, Gummi, Baumwolle usw., wieder zu einiger
maBen wirtschaftlichen Preisen moglich sein wird, 
diirfte allerdings bei den in Betracht kommenden Stellen 
eine verschieden lautende Beantwortung erfahren.

V erbrnuch von  R iem en  und Fim lerlm ndorn.
Zum SchluB mogen noch einige Zahlen angefiilirt 

und bildlich veranschaulicht werden, aus denen sich 
der Umfang erkennen laBt, in dem Riemen und Forder- 
bander aus Spar- und Ersatzstoffen wahrend der Zeit 
des Bestehens der eingangs erwahnten Riemenberatungś- 
stelle beim Verein fiir die. bergbaulichen Interessen auf 
den rheinisch-westfalischen Zechen ver\vendct worden 
sind.

Wenngleich hierbei nicht auBer acht gelassen werden 
darf, daB die Grubenverwaltungen unter dem EinfluB 
der eingefuhrten Zwangswirtschaft vielfach notgedrungen 
Ersatzstoffriemen und -bander aufgelegt haben, so 
spricht doch.die Tatsache, daB der wahrend des Bestehens

raram m a  ezz3 e s j
Ersatzstoff- und Sparstofbander Ersatzstoffriemen Sparstofriemen 

Orahtbander einscfi/.ffiscbstuffe
Abb. 24. G esam tlangen der fre gcgebencn Riemen und  

Fórderbander.
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der Beratungsstelle freigegebenen Lange an Sparstoff- 
riemen von 57 025 m die fast um das Dreifache groBere 
Lange von 146 929 m an Ersatzstoffriemen gfgenuber- 
steht (s. Abb. 24), zweifellos fur die Verwendungsmoglich- 
keit vón Ersatzstoffriemen auf Zechenanlagen.

Bei F5rderbandem haben sich infolge der wesentlich 
anders liegenden Verhaltnisse nur geringere Erfolge bei 
der Verwendung von Ersatzstoffen erzielen lassen. 
Hier sind nur 8637 in Ęi-satzstoffbander gegen iiber 
12 959 m Sparstoffbandem auf Grund der ausgestellten 
Bezugsscheinc auf den Zechen des Bezirks insgesamt zur 
Verwendung gelangt (s. Abb. 24).

Die Abb. 25 und 26 geben eine vergleichende tlber- 
sicht iiber die Schwankungen in dem Bedarf an Riemen 
und Forderbandern aus Spar- und Ersatzstoffen wahrend 
der Tatigkeitsdauer der Beratungsstelle. Hnlzbander 
sind unberiicksichtigt geblieben, weil ihr Anteil anfangs
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Abb. 25. Verbrauch an  Riemen.

ganz gering war und eine starkere Nachfrage danach 
sich erst wahrend der letzten Zeit des Krieges bcmerkbar 
machte. Aus den nach den halbjahrigen 'Verbrauchs- 
zahlen gezogenen Linien geht deutlich hervor, daB der 
Sparstoffmangel und dementsprechend der Ersatzstoff- 
verbrauch im Herbst 1918 ihren Hdhepunkt erreicht 
hatten. Die Schaubilder lassen aber ferner auch erkennen, 
daB der Gesamtverbrauch an Riemen und Bandern im 
Laufe der Zeit standig gewachsen ist. Diese Tatsache 
iśt aus dem Urristande zu .erklaren, daB die Zechen- 
verwaltungen zunachsl noch mit guten Bestanden ein-
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gedeckt waren und sich auch in der Hoffnung auf eine 
baldige Beendigung des Krieges nur schwer wahrend 
seiner Dauer zu. Neuanschaffungen entschlieBen konnten. 
Erst die durch die Lange des Krieges hervorgerufene 
Zwangsljjge hatte eine sich standig - steigernde Nach- 
fiage nach Riemen und Bandem im Gefolge,

Nach dem 1. Oktober 1918, d. h. erst nach dem Ab- 
schluB des W affenstillstandes, machte sich eine merkliclie 
Verschiebung in den Yerbrauchszahlen bemerkbar, dic 
mit der wachsenden Beschaffungsmoglichkeit von aller- 
dings sehr teuern Sparstoffen aus dem besetzten Ge
biet und aus dem Auslande zunahm.

» Die Arbeitskampfe in Deutschland in der Kriegszeit1.
Der bei Kriegsausbruch auch auf dem Gebiete des

Arbeitsiechts geschlossene Burgfriede fiihrte dazu, daB 
die Arbeitsstreitigkeiten im Kriege zunachst eine wesent- 
lich andere Entwicklung zeigten ais in der vorangegan- 

'  genen Friedenszeit. Nach Kriegsausbruch nahmen 
alle noch iin Gang befindlichen Ausstande und Aus- 
sptnungen ein schneJles Ende, und im weitern Verlauf des 
Jahres 1914 traten Ausstande nur noch in verschwinden- 
der Zahl und Aussperrungen iiberhaupt nicht mehr auf. 
So fielen 8S,6 % aller Ausstande und Aussperrungen des 
Jahres in die Zeit yor dem Kriege, weitere 9,4 % wurden 
bald nach Ausbruch des Krieges becndet und nur 24 Aus
stande, die 2 % aller Ausstande und Aussperrungen des 
Jahres ausmachen und nur 1,2 % aller Ausstjindigen und 
Ausgesperrten umfassen, sind im Jahre 1911 nach Kriegs- 
beginn ausgebrochen und beendet worden. Noch mehr 
ais fiir das Jah r 1914 fallt die Statistik der Arbeits- 
streitigkeiten fiir das Jah r 1915 aus dem Rahmen der 
legelmaBigen Entwicklung der Arbeitskampfe heraus. 
Wahtend fiir das Jah r 1914 die sieben Friedensmonate 
den Gesamtumfang der Arbeitskampfe dieses Jahres auf 
einer immerhin noch erheblichen Hohe hielten, sanken die
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D ie A rb e its k a m p fe  im  K rie g e .

Ja h r

>3
is a

k 'M  “2 &+■*
N u

<

©SZ . wO aa.
S ® & p
o V* &«o H ot J- e rCj ® £ co O c*S>H K“
a  N ! 

...
...

.
Za

hl
 

de
r

be
te

il
ig

te
n

A
rb

ei
te

r

Verlorene
A rbeitstage

e* Ł , » ®
X 3 >-2
-S-3S S o w u
s i t l

2

1914 . . . . 26 2,58 2 084 6 090 2,92 '1 9 1 5 .................. 141 6,12 12 866 45 511 3,541 9 1 6 .................. 240 4,98 124 188 245 404 1,981917.................... 562 2,78 651 461 1 862 302 2,861918 . . . . 500 4,07 579 962 3 249 453 5,00
ZUS.

D urchschn itt
1 469 3,90 1 370 501 5 408 760 3,95

1909-1913  . . 2 595 !28,12 327 593 11 190 494 34,10

entspi echenden Zahlen des Jahres 1915 unter die niedrig- 
sten-bisher beobachteten Jahresergebnisse. Nur 141 Ar
beitskampfe (137 Ausstande und 4 Aussperrungen), die 
sich iiber 185 Betriebe erstreckten und im ganzen 12 866' 
Arbeiter umfaBten, die an diesen Kampfen unm ittelbar 
beteiligt waren, wurden im Jahre 1915 gezahlt. Im 
folgenden Jahre sfeigerten sich Zahl und Umfang der 
Arbcitskanipfe etwas. Es wurden ihrer 240 beendet, dic 
sich auf 437 Betriebe erstreckten (von ihnen gelangten 71 
y.ii yólligem Stillstand), die im ganzen 124188 ausstandige

1 Kriegszeit ist die Zeit vom 2. August 1914 his zum 7
bzw. 9, >iovember 191S yerstandeu.

Arbeitei umfaBteii. Setzt man die Auhl der beteiligten 
Aibeitei des Jahres 1916 iii Verglcich mit den Vorjahren, 
wie dies in der dem Reichsarbeitsblatt entnommenen 
Zahlentafel J geschieht, so erscheint sie nicht so unbe- 
trachtlicli wie dic Zahl des Vorjahres. Waln-end aber 
bei den gleichmaBigein Yerhaltnissen des Friedens 
dic Zahl dei an den Arbeitskampfen beteiligten 
Arbeiter einen geeigneten MaBstab fur den Umfang 
und die Bedeutung der Arbeitskampfe und fur den 
Vergleich zwischen verschiedenen Jahren bietet, geben 
diese Zahlen im Kriege koin in gleicher Weise zuver- 
lassiges Bild, wcil im Kriege die Dauer der Arbeitskampfe 
ganz wesentlich kiirzer war. So dauerte -.im' Durch
schnitt der letzten fiinf Friedensjahre der einzelne 
Aibcitskampf 28,12 lage, dagegen betrug seine Dauer 
im Jalne 1916 nur 4,98 Tage. Eine bessere Bewertung 
der Bedeutung _ der Arbeitskampfe gibt die Zahl der 
veiloicnen Aibcitstage, wie sie fiir jeden Arbeitskampf 
aus der Verviclfachung der Zahl der beteiligten Arbeiter 
mit dei Dauer (Tage) jedes einzelnen Arbeitskampfęs 
errechnet wird. Yergleicht man hiernach die Zahlen der 
vcrlorenen Arbcitstage in den verschiedenen Jahren, 
so ergibt sich ein anderes Bild. Wic die Uebersicht 
zeigt, iibersteigt die Zahl der verlorcnen Arbcitstage 
und damit der Umfang der Arbeitskampfe im Jahre 
1916 zwar das Ergebnis vom Vorjahr, bleibt aber doch 
noch ganz bedeutend hinter den Zahlen aller fruhern 
Jahre zuruck. Wahrend im Durchschnitt der letzten 
fiinf Friedensjahre 11 190 494 yerlorene Arbeitstage 
gezahlt wurden, waren es im Jahre 1916 nur 245404, 
also nur 2,19 % dieses Sriedensdurchschnitts.

Im Jahre 1917 stellte sich die Zahl der Ausstande er
heblich hoher ais in einem der vorausgegangenen Kriegs- 
jahre. .Mit 561 iibersteigt sie die Zahl des Jahres 1915 
(137) um meln ais das Dreifachc, sie blieb jedoch hinter 
der entsprechenden Zahl in den Fricdensjahren noch bc- 
hachtlich zuruck. Immerhin zeigt sich in dem Steigen 
der Zahl der Ausstande doch eine zunelnnende Unruhc 
der Arbeiterschaft und eine Durchbrechung des ge- 
schlossenen B.urgfriedens. '

Das Bild, das die Ausstandsstatistik fiir 1918 entrollt, • 
weicht in mannigfacher Beziehung von dem fur die 
andern Kriegsjahre ab. Nicht nur, daB in dieses Jahr die 
Staatsumwalzung mit ihren schweren Erschiitterungen 
des ganzen W irtschaftslcbens fiel, daB der wirtschaftliche 
Burgfricden nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte, 
es traten Ausstande in die Erscheinung, die friiher uri- 
bekannt waren oder doch nur vereinzelt vorkamen, die 
sogenannten p o l i t is c h c n  A u s s ta n d e . -Bei diesen be
steht der Zweck nicht in der Durchsetzung bestimmter
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Zahlentafel 2.
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1 Zahl der Ausstiindigen bzw. Ausgespenten Ycrvieifacht mit
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A usstande . .1914 23 6 11 7 4 15
1915 115 17 41 24 37 76
1916 215 25 96 27 130 83
1917 437 64 353 40 346 175
1918 260 64 150 31 178 139

ZUS. 1 050 176 651 129 695 488
Aussperrungen

1915 2 1 2 2 2
1917 1 i__- - . 1 __ • /
1918 i -

1
zus. 4 1 2 - _ 3

4

3
Arbeitskam pfe 

insgesam t 1914 23 6
■ ■ - 
11 rj 15

1915 117 18 43 24 39 78
1916 215 25 . 96 27 130 83
1917 438 64 353 40 347 175
1918 261 64 150 31 178 140

ZUS. 1 054 177 653 129 698 491

Bei den  erledigten 
A rbeitss tre itig 

keiten hatteri die 
A rbeiter

wirtschaftlicher Fórderungen, cs erfolgt vielmehr ohne 
Riicksicht auf solche die gemeinsame Arbeitseinstelluńg, 
um politische Wirkungen herbeizufiihren Die Zahl der 
Ausstande nalnn 1918 bis zur Staatsumwalzung gegen- 

. iiber den andern Kriegsjahren (abgesehen von 1917) 
einen starken Aufschwung, die Zahl der in den betroffenen

der Dauer (Tage der Arbeitsstreitigkeiten).

Betrieben beschaftigten Arbeiter schnellte ebenso wie die 
Hóchstzahl der gleichzeitig Ausstandigen zu einer noch 
nie erreichten Hohe empor; die Zahl der verlorenen Ar- 
beitstage ubertraf die der vorausgegangenen Kriegsjahre 
zusammen noch. um mehr ais die Halfte.

In diesen Angaben sind die A n g este llten au ss tan d e  
nicht beriicksichtigt, weil die grundlegenden Bestim- 
mungen fur die Herstellung einer Statistik der Streiks 
und Aussperrungen nur Arbeitskampfe gewerblicher 
Arbeiter betreffen. Die besonders bedenklichen Land- 
arbeiterausstande, die ebenfalls nicht unter die bisherige 
Statistik fallen, weil von ihr eben nur g e w e rb lic h e  
Arbeiter erfafit werden, hatte  das Jahr 1918 noch nicht 
zu verzeichnen. Der vorliegende Stoff gibt auch keinen 
Anhalt zur Unterscheidung und Hervorhebung der 
sog. w ild en  S tre ik s ,  dereń Beriicksichtigung gerade 
im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Verhaltnisse 
besonders wichtig ware. Man wird unter- einem nvilden 
Streik« einen solchen verstehen konnen, der ohne Zu- 
stimmung einer Berufsorganisation, ohne vorangegangene 
Ansage und nicht auf Grund eines Mehrheitsbeschlusses 
der Streiklustigen zum Ausbruch gekommen ist. Nur. 
Wenn auch diese wegen der Bedrohung des Arbeits- 
friedens besonders gefahrlichen Streiks ausgesondert und 
statistisch erfafit werden konnen, besteht Aussicht, die 
Natur und Wirkungen der Arbeiterkampfe richtig zu 
iibersehen. Es wird sich dann źeigcn, daB besonders seit 
der Staatsumwalzung und noch mehr im Jahre 1919 
der Streik nicht immer ais »das letzte m it hochster 
Selbstzucht anzuwendende wirtschaftliche Kampfmittel ■ 
zur Durchsetzung der Fórderungen der Arbeiter und 
Angestellten* benutzt worden ist, wie es der Reichs-
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Zahlentafel 4.
D ie V e r te i lu n g  d e r w a h re n d -d e s  K rie g e s  b e g o n n e n e n

n a c h  In d u s t r ie g r u p p e n .
in d  b e e n d e te n  A rb e its k a m p fe

G e w e r b e g r u p p e n

Zahl der

beendeten Ausstande von Arbeitskam pfen 
betroffenen Betriebe

1914 1916 1916 | 1917 1918 1914 1915 | 1916 1917 | 1918

1 1 _ _ 1 — 1
_ 1 __ — - — — 3

2 22 77 209 137 2 23 83 2178 192
3 3 16 12 — 3 3 17 19

3 7 14 48 52 3 7 66 84 134
3 26 43 134 128 3 27 65 202 385

1 4 13 16 : — > 1 4 18 31
3 3 _ 1 —; 3 3 — 1

2 3 1 20 17 2 3 1 22 27
1 1 _ 1 2 1 1 — 1 6
1 3 1 3 4 1 4 1 4 4

4 16- 37 60 — 5 30 125 156
4 12 12 10 21 4 12 13 10 26

3 6 7 7 — 6 12 38 8
2 1 1 _ -— • 3 1 1

6 29 44 37 7 7 35 86 82 24
1 ’_ 4 2 — '  1 — , 4 2

1 12 ' 4 4 6 1 35 4 28 7
3 7 7 8 10 3 12 10 14 10

3 -- — 1 — 6 — — 1
1 _ _ — — 1 — — _— ,

_ 2 10 15 — —  . 62 571 636

26 141 1 240 562 | 500 | 27 185 i 437 3399 1672

K unst- und H andclsgartnerei . . . ........................... ....
Tierzuclit und Fisclierei . . . . ■ - ■ • • • ■ • • • •
Bergbau, H u tten - und Salinenwesen usw..............................
Industrie der Steine und E rden .........................................
M etallverarbeitung ................................................ * • • •
Industrie der Maschinen, Instruraen te u s w . ..................
Ćhemische Industrie  ................................................ .• • • ■
Industrie der forstw irtschaftlichen Nebenerzeugmsse . .
Spinnstoffgewerbe ...................................................................
Papierindustrie .............................................
Lederindustrie und Industrie lederartiger Stoffe . . . .
Industrie der Holz- und S chn itzsto ffe ...............................
Industrie der N ahrungs- u n d , G en u fim itte l......................
B ek le idungsgew erbe..................................................................
Reinigungsgewerbe
Baugewerbe ................................................................................
Vervielfaltigungsgewerbe .....................................................
Handelsgewcrbe ............................................................................
Verkehrsgewerbe. • • • • • ■ • • • • ...........................
Gast- und Schankwirtsehaftsgewerbe . . .......................
Musik-, Theater- und Schaustellungsgewerbe......................
Verschiedene G e w e rb e ......................  • • • •

zus.

kanzler Bauer in der deutschen ^ationalveisammlung 
bezeichnet hat.

Fiir das ganze Jahr 1918 belief sich die Zahl der vcr- 
lorenen Arbeitstage auf nicht weniger ais 5,22 Mili., 
davon entfielen auf die Kriegszeit 3,25 Mili. Arbeitstage, 
so daB fiir die 9 Revolutionswoc.hen allein fast 2 Mili. 
yerlorene Arbeitstage uberblieben. Es verdient Be- 
achtung, daB in der Zeit des starkstcn Kriegsdiuckes 
von auBen nahezu. 3%  Mili. Arbeitstage verlorenge- 
gangen sind, wo angestrengteste Arbeit am Platze ge
wesen ware, und daB anderseits nach dem Ausbruch 
der Staatsumwalzung in wenigen Wochen verhaltnis- 
maBig mehr Arbeitstage verloren worden sind ais je 
in einem vollen Friedensjahr, m it Ausnalime von 1905. 
Durch politische Ausstande gingen in den Kriegsmonaten 
Yon 1918 allein 2,45 Mili Arbeitstage verloren, d. i.

etwa 3 mai so viel wie durch wirtschaftliche Ausstande. 
Im  ganzen Jahre 1918 verursachten letztere einen \e r -  
lust von 1,45 Mili. Arbeitstagen, die politischen dagegen 
einen solchen von 3,77 Mili. Arbeitstagen oder mehr ais 
das 2%fache. Die Gefahrlichkeit politischer Massenaus- 
stande tr itt  durch solche Zahlen klar in die Eischeinung.

Es nimmt hiernach nicht wunder, daB auch die Zahl 
der durchschnittlich verlorenen Arbeitstage, die auf 
jeden der an den Arbeitskampfen beteiligten Arbeiter 
entfielen, in den Kriegsmonaten 1918 im Vcrglejch 
zu den fruhem Kriegsjahren wesentlich gestiegen ist. 
Gegenuber dem Vorjahre hat sie sich m it fast einer 
vollen Arbeitswoehe ,(5,6 Tagen) beinahe verdoppelt, 
gegeniiber 1916 etwa verdreifacht.

Insgcsamt wurden, wie die Zahlentafel 2 erśehen 
laBt, in der Kriegszeit 1469 Arbeitsstreitigkeitenbeendet,

Zahlentafel 5.
Die A u s s ta n d e  u n d  A u s s p e r ru n g e n  in  B e rg b a u - , H i i t te n - u.

1917

19ia}p>

S a l in e n b e tr ie b  u n d  T o r fg ra b e re ie n  
n den  J a h r e n  1917 u n d  1918 (g a n zes  J a h r ) .______________

■2 $  g-S'O 
- f l

o 
P3 
do

'o S

321 833 
395 497 
143 769

'_2 o
■3 d S?
a i io

162 625 
223 247 
110 050

I u
£ ^  u> 
d ^  o g

• g / t :
O>

158 812 
171 033

Dic Forderungen betrafen  
die A rbeitszeit

den
A rbeits-

lohn

193
238

msges.

22
77

davon 
Ver- 

kiirzung 
der Ar
beitszeit

1666

Die A usstande h a tten

vollen 
E rfo lg .

3
26

teil-
weisen
Erfolg

154
128

keinen
Erfolg

52
86

OJ

2d ci CJ
o-STh 3o

935 668 
504 440

*w. ^jrtscbaftiiohe, = v .  <= politische Ausstande. » Zahl der Ausst&ndigeu Terelelfacht m it  der Dauer (Tage) des Ausstandea.
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davon waren 1463 Ausstande und 6 Aussperrungen. Die 
Zahl der von diesen Arbeitskampfen betroffenen Betriebe 
belief sich auf 5720; 2091 von ihnen gelangten zu 
volligem Stillstand. In den in Frage kommenden Be
trieben waren im ganzen 3 545 701 Mann bescliaftigt. 
Die Hochstzahl der gleichzeitig Ausstandigen oder Aus- 
gesperrten betrug in der Kriegszeit 1 370 561; sie war 
am hochsten im Jahre 1917 mit 651 461, das folgende 
Jah r zeigte eine Abnahme auf 579 962‘Mann. Die Dauer 
der Arbeitsstreitigkeiten in der Kriegszeit war, worauf 
schon hingewieśen wurde (s. Zahlentafel 1), wesentlich 
geringer ais in der vorausgegangenen Friedenszeit; sie 
betrug fiir den einzelnen Kampf nur 3,90 Tage gegen 
28,12 Tage im Durchschnitt der Jahre 1909—1913.

Technik.
D am p fyerbrauch  ciner U n tcrw in d tctiem n g . Zur Be-

stim m ung des V erbrauchs an  Geblasedąm pf fu r eine 
E vaporator-U nterw indfeuerung  is t kurzlich vom Dam pf- 
kessel-t]berw achungs-V erein der Zechen im O berbergam ts- 
bezirk  D ortm und  bei - Geiegenheit von V erdam pfungs- 
versuchen eine bem erkensw erte Messung vorgenom m en 
worden.

Abweichend von dem  m eist ublichen Verfahren, den 
G eblasedam pf, bevor er in der S trahldiise A rbeit geleistet 
h a t, in einer K uhlschlange niederzusehlagen, h a t  m an in 
diesem Falle das dazu erforderliche Kesselspeisewasser 
gewogen. Zu diesem Zweck w urde der Geblasedam pf 
einem besondern, von der iibrigen D am pfleitung ab- 
geflanschten Kessel entnom m en und  dieser m it schwachem 
F euer bei dem selben D am pfdruck gehalten. So stellte 
das gewogene Speisewasser dieses K essels ' den ta tsaeh- 
lichen D am pfverbrauch der dam it gespeisten Strahl- 
diisen dar. Man erreichte dadurch, daB die M essung iiber 
8 s t  ausgedehnt w erden konnte, und  daB w ahrend des 
ganzen Yersuches die Stralildusen u n te r vollstandig 
betriebsm aBigen V erhaltnissen arbeiteten . Auch die 
Beeinflussung des D am pfverbrauelis du rch  die bei der Bc- 
schiekung und Reinigung der F euer ein tretende Drossel- 
w lrkung w urde auf diese Weise voll erfaBt.

D a der Versuchskesselanlage im  vorliegenden Falle ein 
hoher S ełbstverbrauch naehgesagt worden w ar, w urde die 
Messung auBerdem un te r besonders ungunstigen Bc- 
dingungen vorgenomm en, und  zwar insofern, ais keine 
Auswechslung der se it einem Ja h r  in  G ebrauch befind- 
lichen Diisen gegen neue erfolgte. D er urspriingliche 
D urchm esser der S trahldiisen von 2,5 m m  h a tte  sich im 
Laufe dieser Zeit um ungefahr 1 m m  ausgeblasen.

Bei den geschilderten V erha!tnissen und  dem  zur Ver- 
fiigung stehenden D am pfdruck von 11 a t  ergab sich fiir 
den achtstim digen Versuch insgesam t ein Selbstverbrauch 
von 1860 kg, d. h. yon stiindlich 235 kg fiir 8 Diisen, also 
von 29. kg auf eine Diise und Stunde. M it diesem S elbst-, 
yerbrauch  w urden 156 kg Forderkohle auf 1 qm  Rost- 
flache bei einem LuftiibersehuB von 1,71 yerfeuert. Die 
dabei erzielte D am pfleistung des Kessels betrug  stiindlich 
3500 kg N orm aldam pf oder 28,2 kg auf 1 qm  Heizflache 
und 1 st. Bei diesen Żabien stellte sich der Selbst- 
yerbrauch auf 7%  des erzeugten Dam pfes. D a der Ver- 
suchskessel insgesam t eine um  12% hóhere D am pfleistung 
ais ein m it P lan rost ohne U nterw ind betriebener N achbar- 
kessel hatte , so b leib t fiir den Kessel m it U nterw ind feue- 
rung nach Abzug des Seibstverbrauchs noch ein D am pf -

Auf jeden Beteiligten kam ein Verlust von 3,95 Arbeits- 
tagen gegen einen solchen von 34,16 im Durchschnitt ‘ 
der Jahre 1909 bis 1913. Uber die Grunde und den 
Ausgang der Streitigkeiten unterrichtet die Zahlen
tafel 3.

Die Yerteilung der Arbeitskampfe im Kriege auf die 
einzelnen Industriegruppen ergibt sich aus der Zahlen
tafel 4. An erster Stelle steht, was die Zahl der Aus
stande anlangt, die Gruppe „Bergbau, Hiitten- und 
Salinenwesen", an zweiter Stelle die Gruppe „Industrie 
der Maschinen, Instrumente usw.“ . Fiir die Gruppe 
„Bergbau, Hiitten- und Salinenwesen" werden in 
Zahlentafel 5 fiir die Jahre 1917 und 1918 noch einige 
nahere Angaben geboten.

leistungsgew inn von 5% . Die gem essenen Zahlen sind, 
bezogen auf den stiindlichen D am pfyerbrauch einer Diise, 
tro tz  der ungunstigen Bedingungen niedriger ais die bei 
andern  Messungen erm ittelten . E s is t ihnen aber, d a  sie 
sich u n te r  yołlstandig  betriebsm aBigen Y erhaltnissen er
geben haben, eine groBere Zuverlassigkeit beizumessen. 
AuBerdem laBt sich erw arten, daB der D am pfyerbrauch  
bei E rsetzung  der abgenutzten  Diisen durch neue noch 
weiter sinken wird. D ipl.-Ing. E b e l .

Yolkswirtschaft und Statistik.
Die Pctroleum gciuniiuna: der W eit1. Die Petroleum -

gewinnung der W eit w ar im  le tzten  Jah r m it 514,7 Mili. FaB 
um  8 Mili. FaB groBer ais in 1917. Zu diesem  Z tw achs liatten 
die Ver. S taa ten  .20,6 Mili. FaB beigesteuert, Mexiko
8.5 Mili. FaB, wogegen RuBland e;ne Minrierleistung von
28.5 Mili. FaB verze;chnete. D ie Verschiebungen in  der 
Gewinnung der iibrigen L ander fallen, von Rum anieri ab- 
gesehen, wenig ins Gewicht. Dieses Land h a t die Kriegs- 
schaden seiner R oholindustrie in 1918 w ieder einigermaBen 
auszugleichen verm ocht und fórderte in diesem Jah re  
8,73 Mili. FaB gegen 2,68 Mili. im Jah re  yorher.

1917 
FaB von 42

1918
G all.!

Vereinigte S taa ten  von .Amerika 335 316 0003355 928 0003
M e x i k o ..................• ....................... 55 293 000 63 828 000
R u B la n d ............................................ 69 000 0001 40 456 0004
Holland. O st-Indien .................. 12 929 000 6 13 285 000 s
I n d ie n ............................................ .... 8 079 000 8 000 0004
P e r s i e n ............................... - 6 856 000 7 200 000 4
Galizien ............................................. 5 965 000 5 592 000
Jap an  und Form osa . . . . . 2 899 000 2 449 000
R u m a n ie n ........................................ 2 682 000 8 730 000

2 533 000 2 536 000 6
T r in id a d ............................................ 1 599 000 2 082 000
A g y p te n ........................................ 1 009 000 2 080 000
Argentinien .................................... 1 445 000 1 321 000
D e u ts e h la n d .................................... 996 000 <■711 000 4
K anada ............................................ 205 000 305 000
Y e n e z u e la ........................................ 128 000 190 000

50 0004 36 000 4
19 000 —

zus. 506 703 000 514 729 000
i  Nach Iron and Coal Trades R eriew  l 9 2 0 j  S .  2 8 7 .  ^ 4 2  Gallonen 

=  1 5 8 ,9 8  1. * Yerkaufto Menren. < OeBohatzte Zahlen. 5 Elnschl. 
Brltlsoh-Borneo. « Teilwelse gescM tzt.
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Gold- und Silbergcwinnuiig der Ycr. Stu u ten von Amerika 
im Julire 19191; D as M iinzamt und das Geologisbhe 
L andesam t der Ver. S taa ten  yon Am erika yeróffentlichen 
die nachstehenden schatzungsweisen Angaben iiber die 
Gold- und Silbergewinntmg des L andes im  Jah re  1919.

S taaten
Gold 

Menge j W ert 
U nzen2 j 1000 S

Silber 
Menge 1 W ert 
U nzen2 j 1000 S

A laska . . . . . 437 131 9 036,3 1 072 137 1 201,7
Arizona . . . . . 038 4 296,8 4 296 769 4 816,0
Idaho .................. 34 365 710,4 6 042 016 6 772,2
Siid-D akota . . . 254 820 5 267,6 122 164 136,9
Kalifornien . . . 840 758 17 380,0 1 204 004 1 349,5
Kolorado . . . . 470 998 9 736,4 6 044 911 6 775,4
Michigan . . . . — 375 284 420,6
Missouri . . . . 5 0,1 59 460 66,6
M ontana . . . . 119 085 2 461,7 14 940 527 16 746,1
N evada . . . . . 230 004 4 754,6 7 312 454 8 196,2
Neu-M exiko . . . 28 817 595,7 712 791 798,9
O r e g o n .................. 51 848 1 071,8 223 578 250,6
Philippinen . . , 39 962 1 826,1 14 392 16,1
Tennessee . . . . 256 5,3 93 087 104,3
Texas . . .  . . 53 1,1 540 239 605,5
U tah  1...................... 104 137 2 152,7 11 906 152 13 345,0
V erm ont . . . . 10 0,2 1 819 2,0
W ashington . . . 14 987 309,8 316 028 354,2
Ver. S taaten

insges. 1919 
1918

2 829 395| 58 488,8
3 320 784! 68 646,7

55 285 196 
67 810 139

61 966,4 
66 485,1

B anacli is t in der Goldausbeute gegen 1918 ein Riickgang 
um 491389 Unzen oder rd. 10,1(5.M ili. S und  in der 
Silbergewinnung ein Ausfall yon 12,52 Mili. Unzen oder 
rd. 4,52 Mili. 8 zu yerzeichnen.

1 Nach Eoononiist 1920, S. i91. 2 1 Ułizu =  31 ,l g.

Marktberichte.
Erhiihung der Kohlonpreise des Reicliskohlenrerbandes1. 

Auf G rund des Besclilusses des Reichskohlcnverbandes 
vom‘ 1. A pril 1920 sind die K o h l e n v e r k a u f s p r e i s e  
je  Tonnc einschlieBlich Kohlen- nnd U m satzsteuer m it 
W irkung vom  1. Api'il 1920 wie io lg t erhóh t worden. 
B e z i r k  d e s  R h c in i s c h - W e s t f  a l is c h e .n  K o li lc n -

s y n d i k a t s ;
F c t t k o h l e :  M / t

Fórdergrus . . . . . .  . . . . . . . . . . . 24,—
Fprderkohle . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,40 -
M elierte . , . . . . . . ....... ................. ....  . .25 ,9 0
B estm elierte . . . . .  . . . . . .  . . . . . 26,60
Sttickkohle I . . ................ ......................................  . 28,80
KuBkohle I ................................ ....  ....................................29,60

I  I ...................................................................29,60
I I I  . . .  ................................................. 29,60
IV  . . .  .... ...................................................... 28,40
V .............................. ....................................27,10

Kokskohte . ■ . . 24,90
G a s-  u n d  G a s .f la m m k o h le :

F órdergrus , .. . . . . .  , , . . .  . . . . . 24,—
Flam m fórderkohle . . . . . .  . . . . .  . . . ,24 ,40
G asflam m fórderkohle : . . . .  ........................ ....  . 25,70

- G eneratorkohle ................................................................ 26,60
G a s k o l i le .................................. .................................. ....  . 27,90
Sttickkohle . . . . . . . . . .  . . .  . . . . 28,80
NuBkohle I .................. ....  29,60

„ I I ......................................... ’ ............................-29,60
I I I .........................................................................29,60

J *7a. GlucŁauf »«0, S. 441.

J i / t
NuBkohle IV  . ............................ . . . .  . . . . 28,40

V . . . . . . . . .  ....................... ....  27,10
NuBgrus . .. . . . . . . . . . . . \  . \  . . 24,—
Gewaschene Feinlcohle ..............................................  . 24,90

E B k o h le :
F órdergrus 10% ....................... .........................................24,—
Fórderkohlo 2 5 % . . . . . . . .  . . . . . . 24,20

35% . . ................................  24,40
B estm elierte 50.% . . . . . . . . .  . . . . .  26,60
Stiicke . . . .  .- . . ............  . . . . . . . . . 28,80
NuBkohle I .................. ...................................................... 32,80

I I ...........................   32,80
,, I I I  . . . . . . . . . . . .  .....................31,30
„ I V ........................... 28,40

Feinkohle . . . . . . . ............ .....................  ■ . 23,50
M a g e r k o h le ,  óstl. R evier:

F órdergrus 10% ....................... ....  . . . . .  . . .. 24,—  .
Fórderkohle 25% .. . . . . . .  . . . .  . . . . 24,20

35% . , . . . . . 24,40
B estm elierte 50%   ..................   . . . . . . .  25,70
Stiicke . . . . . . . . .  . . . . .  . . , . . 29,60
NuBkohle I  . . .  ..................   .  ......................... 33,50

I  I .................. .... 33,50
I I I  ..............................................  .3 1 ,3 0
I  V .................. ....  ......... 28,40

Ungewaschene Feinkohle . . . . . . . . . . . 23,—-,
T ila g e rk o h le , w estl. R cvier:

Fórdergrus 1 0 % '. . . . . . . .  . . ... . . . .2 3 ,7 0
F órderkohle 25% . . . . . . .  . . . . . . . .  . 24,20

„ 35% . . . . . . . . . .  . . . . . 24,40
M elierte 45%  . . . .. . : . . . . . .  . . . . 24,90
StUcke . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  .29 ,8 0
A nthrazitnuB kohlen I . ............. ..........................  . 32,80

I I  37,40
I I I  . . . . . . .  . . 32,80
IV  . . .  ....................... ....  . : 26,40

Ungewaschene Feinkohle , . . . . .............. 22,70
Gewaschene Feinkohle . . .  . . . . . . . . . 23,20

K o k s i
GroBkoks 1 ....................... ................................................ 35,70

I I  . . . . . . . . . . . . . . . .  .3 5 ,4 0
I I I  ........................................................................ 35,20

GieBereikoks. . . . . . . . . . . . . . . , 37,20
Brechkoks I  ........................................................................ 42,80

U ....................................................... ....  . .4 2 ,8 0
I I I  .................. .....................................................39,80
IV  . .......................................................  . . 35,—

H alb  gesiebten und  halb  gebrochenen Koks . . 37,20
R nabbel- und A b fa llk o k s ........................... ....  36,90
K le in k o k s .................. ......................................................  . 36,40
P erlkoks . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3 5 ,—
K o k s g r u s ...........................  13,70

S c h la m m -  u n d  m i n d e r w e r t i g e  F e in k o h le  . 8,20
M ittelp roduk t- und  N achw aschkohle ........................4,10

B e z i r k  d e s  O s te lb i s c h e n  B r a u n k o h l e n s y n d i k a t s :
N i e d e r l a u s i t z e r  G ru p p e :

PrcBkóhle . . . . .. . . . . . .  . .. . . . . . ' .  40,30
Fórderkohle . . . . .  . . . . . . . .  . . . . 12,20
Siebkolile ................................................................ ....  13,40
Sttickkohle . . .  . ., . . . . . . . . . . . . .  14,60

F r a n k f u r t e r  G r u p p e :
PreBkohle .....................................  ........................................ 50,40
Fórderkohle ;. . . . ......................................  . . . .15 ,2 5
Siebkolile . . !, ; ................................................................16,80
Sttickkohle .............................................. 18,30
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. « / t
F o r s t e r  u n d  G ó r l i t z e r  G r u p p e :

PreBkohle . . . . . . . ....................... ........................... 45,40
Fórderkohle . . . . . . ■ ; ......................................... 13,75
Siebkohle . . . . . . . . . . . . . . .  15,15
Stiickkohle ..........................................................................16,50

B e z i r k  d e s  M i t t e l d e u t s c h e n  B r a u n k o h l e n s y ń d i -
k a t s :

PreBkohle und NaBprefisteine .....................................40,30
Fórderkohle ..............................................  12,20
S ie b k o h le ..............................................................................13,40
S t i ic k k o h le ......................................................................... 14,60
G rudekoks ......................................, ................................ 53,80

B e z i rk  d e s  R h e in i s c h e n  B r a u n k o h l e n b r i k e t t -
- • s y n d i k a t s :

P r e B k o h l e . ....................... .... ................................................ 18,30

Kohlonpreise der stantllchcn Bcrgwork.e in Obcrschlcsicn.1 
Die staa tliche  B ergw erksdirektion H indenburg  (O.-S.) h a t 
die vom I. A pril 1920 ab bis auf w eiteres fiir den allge- 
meinen B ahn- und W asserverkehr geltenden Tagespreise 
der staatlichen  Steinkohlenw erke Oberschlesiens bekannt- 
gegeben. Sie sind nachstehend den bis je tz t geltenden 
Preisen gegeniibergestellt.

F lanim kohle
Kónigsgrube

und Kónigin- G askohle
R heinbaben- Łuisc- G riibe
. .schacht e
alter n cu er alter neuer alter neuer

. Preis Preis Preis Preis Preis Preis
■ M .11 M Jt M M

Stiickkohle . . . 156,60 181,10 156,80 181,30 157,80 182,30
W iirfelkohle.. . . 156,60 181,10 156,80 181,30 157,80 182,30
NuBkohle la , gew. ■ — — 159,40 183,90

,, l a  . . 157,20 181,70 157,40 181,90
1, gew. — 160,40 184,90

„ ■ I —- — ■ — 158,40 182,90
I la , gew. — — 157,10 181,60 I5b,10 182,60
I la  . . 154,90 179,40 155,10 179,60 156,10 180,60
I lb , gew. — 155,90 180,40
I lb .  . . 153,70 178,20 153,90 178,40 — .

E rbskohle, gew. . — — 154,50 179,—
152,30 176,80 152,50 177,— „

GrieBkohle .. . . 151,40 175,90 . _  -

Fórderkohle . . . ’ — — 154,40 178,90 155,40 179,90
K leinkohle : . . 152,30 176,80 152,50 177 ,-
R atterk leinkohle . 150,80 175,30 151,10 175,60
S taubkohle, gew. — — 139,90 164,40 —

137,40 161,90 137,90 162,40 —
Die Preise versteheri sich einschlieBlich der Reichs 

kohlen- und  U m satzsteuer und gclten fiir 1 t  frei Fisen- 
bahnw agen  auf der Grube.

1 a. .i. GKIćknnf 1920, S. 164.

Patentbericht.
A nm eldungen,

die w ahrend zweier M onate in  der Auslegehalle des Reichs- 
p a ten ta m te s  ausliegen.

Vom 11. M arz 1920 an :
5c. Gr. 4. F . 44 635. H einrich Freise, Bochum , 

D orstener S tr. 228. Kegelfórm iger O berteil eines nach- 
giebigen eisernen G rubenstem pels m it rohrfórm igem  
U nterte il. 22. 5. 19.

ód. Gr. 3. P . 38 153. A lfred P aul, G órlitz, Bahnhof- 
straBe 6. V cr ahren zur A bkuhlung tiefer Gruben, 31. 7.19.

121. Gr. 35. A. 26 415. A m erican N itro -P roducts 
Com pany, P ittsb u rg h  (V. St. A.); V e rtr .: M effcrt u n d  
D r. Seil, P at.-A nw alte, Berlin SW 68. Y erfahrcn zur Ge

w innung von K ohlensaurc und von S tickstoff aus Ver- 
brennungsgasen. 3. 9. 14.

121. Gr. 15. R. 47 192. R ud. RoBberg, Leipzig - 
Gohlis, Lotliringer S tr. 55. A lkalibestandige G egenstande 
aller A rt, wie Schmelzkessel, Rohre, V erdam pfer, Ventile 
u. dgl. 18. 2. 19.

27 b. Gr. 8. M. 64 620. Jos. M ichclbach, H am burg , 
M ónckebergstr. 17. V orriclitung zum  A nlassen und  Ab- 
stellen von elektrisch angetrićbenen K om pressoren. 2. 1. 19.

40a. Gr. 46. G. 46 418. W olfram  Industrie  A .G ., 
A arau (Schweiz); V e r tr .: D ipl.-Ing. A. T ra u tm a n n  und 
I-I. K lejnschm idt, P at.-A nw alte , Berlin SW  11. Ver- 
fahren zum A bkiihlen von geschm olzenem  W olfram  o. dgl. 
20. 3. 18.

O la. Gr. 19. H . 69 880. H anseatische A pparatebau  
Ges. vorm . L. von Brem en & Co. m. b. H ., Kiel. Diise 
zum  Vcrm eiden von V erstopfungen bei tragbaren  At- 
m ungsgeraten  m it L uftum lauf zur R e ttu n g  aus E r- 
stickuiigsgefahr. 11. 3. 16. ó ste re ich  2. 1. 15.

78 (i. Gr. 3. S. 49 568. S iem ens-Schuckertw erke-
G. m. b. H ., S iem ensstad t b. Berlip. V erfahren zum  
Sichern von Sprengladungen gegen vorzeitige Zundung. 
5. 2, 19. J

80e. Gr. 12. G. 46 295. P au l Goebels, T roisdorf 
b. Koln. Schachtófen m it B efeuerung durch  Gas oder 
fliissigen B rennstoff. 20. 2. 18.

81©.- Gr. 2 B. 89 145. Georg Beck, Saarbrucken. 
Fórderband . 14. 4. 19.

Z u ru ek n ah m c von  A n m eld u n g en .
Die nachstehenden, an dem  angebenenen Tage im 

Reichsanzeiger b ek an n t geniachten A nm eldungen sind  
zuriickgenom m en worden:

59e. G. 46 251. G loboid-Schraubenpum pe, 2. 10. 19.
78e. K. 63 990. Z iindm ittel. 19. 2 .2 0 .

Deulsclie Pateute.
12 e (2).' 318 896, w om 6. D ezem ber 1918. S ie m e n s -  

S c h u c k e r tw c r k e  G. m. b. H. in S i e m e n s s t a d t  
b. B e r l in .  Elektrische Reinigungsanlage fiir Gase. Zus. 
z. P a t. 318 432. L angste D auer: 28. Mai 1933.

Die G rube der durch  das  H a u p tp a te n t geschutzten  
Anlage,. in d e r sich das N iederschlagsgut sam m elt, is t in 
einzelne B unkertaschen  m it quer zum  Strom  liegenden 
Trennw anden u n te rte ilt. D ie le tz te rn  konnen dabei an  . 
eine N iederschlagselektrodc d er Anlage angeschlossen sein.

12© (3). .318 897, vom 7. D ezem ber 1918. D r .- In g .  
F r i e d r i c h  E r n s t  S c h im r ig k  in  H a m b u r g .  Vor- 
richtung nnd  Verfahren zur Beseitigung iibler Geriiche aus 
Abgasen.

Die Y orrichtung besteh t aus porósen R ohren, die. 
u n te r  dem  E rdboden  so in  G ruppen angeordnet sind, 
daB diese sich abwechselnd zum D urchle iten  der Abgase 
verw enden lassen. Die Rohre konnen m il einer geruch- 
bindenden Umhiillung (Torf, Koks, Holzkohle) versehen 
sein. Die R ohrgruppen, durch  die keine Abgase stróm en, 
w erden dn rch łu fte t.

23 b (1). 319 049, vom 3. O k tober 1914. D r. P a u l
S c h w a r z  in B e r l in .  Verfahren zur Gewinnung von 
niedrigsiedenden Kohlenwasserstoffen aus hochsiedenden 
Kohlenwasserstoffen, Teeręn o. dgl.

Die hochsiedenden K ohlenw asserstoffe sollen in  einem 
róllig  gefiilłten D ruckbelialter (Blase) zersetz t werden. 
Aus diesem  soli die gesam te F liissigkeit m it allen Zer- 
setzungserzeugnissen durch  ein am tie fsten  P u n k t an- 
geordnetes ‘A bleitungsrohr m it H ilfe des im D ru ckbeha lte r 
herrschenden D ruckes in ein zweites, raum licli getrenn tes 
GefaB gedriick t werden, in dem  sie des tillie rt wird.

42 i (16). 318 859, voru 25. A pril 1918. H e r m a n n
] \la c k  in  H ś m m  (W estf.). Verfahren und  Vorrichtung 
zur Bestim m ung des mittlern Heizwertes eines Gasstromes.

W ahrend des Z eitabschnittes, fiir den d e r  m ittle re  
H eizw ert des Gases .zu bestim m en ist, soli s tand ig  ein 
d urch  einen G asm esser d e r H au p tle itu n g  geregelter
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proportioncller Teil des G asstrom es ab g e tren n t und in 
einem B ehalter zur Messung des lu ittle ru  H eizw ertes des 
Gases aufgespeichert w erden. Zur E n tnahm e des Gases 
aus .dem  G asstrom  k ann  eine G aspum pe Vervvenduiig 
iinden, die von einem  G asm esser angetrieben  w ird.

43(1 (5). 319 051, vom 11. Mai 1918. F r ó i i c h  u n d  
K l i ip f e l  in B a rm e n .  Prefiluftmotor zum  Antrieb von 
Schuttelrulschen.

D er S teuerkołben des M otors is t  ein S tufenkolben, 
dessen kleinere F lachę s tand ig  u n te r  D ru ck  s t e l i t ,  und 
der dadu rch  u ingesteuert wird, daB der A rbeitskolben 
kurz yor Beendigung śeines A rbeitshubes die M iindung 
em es K anals freitegt, durch' den  die D ru ck lu ft aus dem  
A rbeitszyiinder vor die groBere F lachę des S teuerkolbens 
geieitet wird. D er K olben w ird nach  der IJm steuerung in 
d e r neuen Stellung d u rch  F risch luft, d ie vor seine groBere 
P lachę tr i t t ,  so lange festgehalten , bis der A rbeitskolben 
bei seinem  R iickhub einen A uspuffkanal des A rbeits- 
zylinders fre i^ ib t nnd  d er R aum  vo r d e r  gróBern Flachę 
des Steuerkolbens dadu rch  en tla s te t w ird, daB dieser 
Kaum  durch  den A rbeitszy iinder m it dem  A uspuffkanal 
in V erb in iung  t r i t t .  A lsdann  w ird d e r  S teuerkołben 
durch  den s ta n i ig  au f seiner k le inern  F lachę lastenden 
D ruck  w ieder um gesteuert.

48(1 (5). 319 097, vom 13. F eb ru ar 1919. M a s c h in e n 
f a b r i k  O b e r s c h ó n e w e id e ,  A .G . in  B e r l i n - O b e r -  
sc h d n e w e i-d e . Umsteuerung von PrefJluftmotoren.
.. B si dcn5 M otor is t  zwischen der S teuerung, die zu r 

. A nderung des M otordrehsinnes d ien t, und einer von H and 
zu b e lian en d en  U m steuerung eine P reB łuftkam m er an 
geordnet, in w elche die U m steuerkanale m unden.

49 [ (18). 318 500, vom 4. Mai 1918. S ie  m e n s*
S c h u c k e r tw e r k e  G. m. b. H ., S i e m e n s s t a d t  
b, B e r l in .  Verfahren zum  Punktschweifien von schwer 
schweipbaren M etallen, 'oorzugsweise A lum in ium .

Auf die zu verschweiBeriden M etalle sollen von beiden 
Seiten H ilfsstiicke aus le ich ter schweiBbaren M etallen 
m it hoherer SchweiB te m p era tu r aufgesetz t w erden. D iese 
Hitfśstiicke sollen a lsdann  du rch  das schw er schweiBbare 
M etali- h indurch  m ite inander verschweiB t (vereinigt) 
werden. Die H ilfsstiicke bestehen nach A rt d e r  N ieten 
aus Scliaft und Kopf.

59 b (2). 319 176, yom  29. Marz 1918. S ie m c n s -
S c h u c k c r tw e r k e  G. m. b. H- in S i e m e n s s t a d t  
b. B e r l in .  Abstellvorrichtung fiir Fliigelradpumpen m it 
kreisendem, abdichtendem Fliissigkeitsring.

Vom Gehause d er P um pen  sind zwei R ohrleitungen 
so zu einem  B ehalter gefiihrt, daB das B etriebsw asser 
d e r  W asserringpum pe in  einem  K reislauf durch  das Ge
hause und den B ehalter flieBen kann . In  die Leitung, 
durch  die das W asser vom B ehalter zum  Gehause zuruck- 
flieflt, is t eine A bsperrvorrich tung  eingeschaltet. Es 
konnen auch in beide L eitungen A bsperrvorrichtungen 
eingeschaltet sein, die in diesem  Falle so m iteinander 
gekuppelt werden, daB eine L eitung abgesperrt ist, wenn 
die andere L eitung  geoffnet w ird. D ie A bsperrvorrich- 
tungen konnen dabei du rch  einen K olben gesteuert 
werden, d e r u n te r  dem  D ruck  d er iu  en tlu ftenden  Vor- 
rich tung  (K reiselpum pe o. dgl.) s te h t.

61 a (19). 318 786, vom  2. S eptem ber 1910. H a n -
s e a t i s c h e  A p p a r a t e b a u - G e s e l l s c h a f t  v o rm . L. v o n  
B r e m e n  & Co. m. b. H. in  K ie l ,  W e r k  R a v e n s b e r g .  
DruckminderHentil, besonders fu r  Almungsger&te zur Rettung  
aus Erstickungsgefahr.

D as Y entit • b es teh t aus 
zwei m it geringem  Zwischen- 
rau m aufeinand erliegenden 
und an  den gegeniibertie- 
genden R an d em  gąsd ich t 

. . m ite in an d er verbundenen
nachgiebigen P la tten  a, wobei die Regelung des DurchfluB- 
spaltes zwischen den P la tten  durch  E infiihrung eines Keil- 
stiickes b oder bei gekrum m ten  P la tte n  durch  dereń E in-

ste llba rke it bew erkstellig t w ird. Is t das P la tten v en til 
durch  Zusam m endriicken d er W andę eines R ohrstiickes 
hergestellt, so kann  die Regelung der DurchfluBm enge 
auch  durch  K riim m en des R ohres in  d er Langsachse er- 
folgen.

81 o (38). 318 831, vom 17. Ju n i 1915. H e r m a n n
H o f f m a n n  A p p a r a t e b a u - G .  m. b. H . in  F r a n k f u r t  
(Main). Anlage zum  Lagern und  Abfiillen feuergefahrlicher 
Fliissigkeiien m it Pumpenbetrieb. Zus. z. P a t. 311 327. 
L angste D auer: 19. Mai 1928.

In  dcm  L agerbehalter is t ein am  obern E nde m it ihm  
in Y erbindung stehendes GefaB angeordnet, in  das die 
Forderle itung  (Abzapfleitung) fiir die feuergefahrliche 
tlu ss ig k e it und das E infiillronr, das zu r O berfulirung der 
Fliissigkeit aus den F órderbehaltern  in den L agerbehalter 
dient,^ m unden. Das GefaB, das m indestens ebenso hocli 
is t  wic die bei der du rch  das H a u p tp a te n t  'geschiitz ten  
Anlage im L agerbehalter angeordnete S attigertasse, is t 
s te ts  voltstandig m it feuergefahrlicher F liissigkeit gefiillt, 
weil beim  E ntleeren  und beim Fiillen des L agerbehalterś 
F liissigkeit du rch  das GefaB flieBt. F erner is t  in die 
Forderle itung  und in die F ulleitung  eine gem einsam e 
vo rra tstasche  em gcbant, in  d.e das aus dem  Lager- 

. behalte r kom m endc F iillrohr fa s t bis zu r Decke reicht, 
und von dereń Boden eine Leitung zur S attigertasse  des 
B ehalters fiihrt. .

Biicherschau.
Theorie und Praxls des logarlthm ischen Rechen- 

seliiebers. Von A lbert R o h r b e r g ,  O berlehrer am 
R ealgym nasium  in B erlin-Treptow . (M athem atisch- 
physikalische B ibliothek, Bd. ^3) 2., verb. und erw. 
Aufl. 55 S. m it 2 Abb. Leipzig 1919, B. G. Teubner. 
P reis in P appbd. 1,40 M.
In  dem kleinen B and w erden das b ekann te  niitztiche 

G erat und sein G ebrauch gu t beschrieben und durch  zahl- 
reiche Beispiele c r la u te rt. E ine ausfiihrliche B ehandlung 
findet das vrielfach unbekann te R echenverfahren m it 
gegenlaufiger Zunge, das oft groBe V orteile b ie te t. D urch
aus beizustim m en ist dem  Verfasser darin , daB er auf 
S teiienw ertsregeln verziclitet. W er sich uber die Kom m a- 
stellung unklar ist, sollte das E rgebnis m it s ta rk  ab- 
gerundeten  Zahlen iiberschlaglich nachprufen. D as g ib t 
groBere S icherheit ais alle Regeln und iib t die F ahigkeit 
im K opfrechnen, die m ancher beim G ebrauch des Rechen- 
schiebers ganz verliert. Bei der B esprechung d er Sinus- 
skala, dereń G enauigkeit der Verfasser wohl n ich t zu- 
treffend bew ertet, felilt der Verm erk, daB bei kleinen 
W inkeln an S telle des Sinus und des Tangens der Bogen 
zu setzen ist, sowie der Hinweis auf die entsprećhenden 
Angaben auf der R iickseite des Schiebers. D er Gewinn 
an G enauigkeit bei Schiebern von doppelter Lange ist 
kemeswegs so groB, wie es nach den Ausfiihrungen des 
Buches den Anschein hat. AuBer dem  gewohnlichen 
Schieber werden der Potenzrcchenschieber und einige- 
andere kurz besprochen. D o m k ę .
G. F. Sehaars Kalcnder fiir das Gas- und W asserfacli.

H rsg. von Dr.,. E . S c h i l l in g ,  D ip l.-Ing ., vorm. 
D irek tor der G asbeleuchtungsgesellschaft in M unchen. 
Bearbeitung des w assertechnischen Teiles von In- 
genieur G. A n k la m , vorm . D irigent des Berliner 
W asserwerks in  Friedrichshagen. 43. Jg . 1920.- 1. T. 
385 S. m it 31 Abb. und 1 Taf. M unchen 1920, R. Olden- 
bourg. Preis geb. 10 

Tonindustric-K alendcr 1920. In  3 T. Berlin 1919, Verlag 
der Tonindustrie-Zeitung. P reis 4,50 Ą . 
ln  dem  zuerst genannten K alcnder h a t  sowohl der 

wissenschaftliche ais auch der w assertechnische Teil
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stellenweise eine den neuem  E rrungenschaften  ent- 
sprechende griindliche U m arbeitung erfahren.

D er T onindustriekalender h a t gegeniiber den Kriegs- 
jah ren  erheblich an U m fang gewonnen und b ie te t nach 
jeder R ich tung  hin einen reichern Inha.lt. H ervorzuheben 
sind die ausfuhrlichen Ve'rzeichnisse der Fachvereine und 
V erkaufsvereinigungen aus der In d u strie  der S teine und 
Erden.

Beide K alender werden auch im  neuen Jahrgang  
ihren Zwcck erfiillcn und den F achlcuten , fu r die sie in 
erster Linie bestim m t sind, auf den cinschlagigen Ge- 
bieten eine schnellc und zuverlassige A uskunft geben.

Zeitschriftenscliau.
(Eine E rk larung  der h ierun ter vorkom m enden Ab- 
kiirzungen von Z eitscliriftentiteln  is t nebst Angabe des 
Erścheinungsortes, N am ens des H erausgebers usw. in Nr. 1 
auf den Seiten IG-1 8  veroffentlicht. * bedeu te t Text- 

oder Tafelabbildungen.)

M ineralogie un d  G eologie.
D ie  B e g r i f f e  O ro g e n e s e  u n d  E p i r o g e n e s e .  Von 

Stille. Z. Geol. Ges. 1919. H. 3 /4 . S. 104/208. Be
deutung der Epirogenese bei morphologischen und tek- 
tonischen Studien. U nterscheidung von Orogenese und 
Epirogenese nach m orphslogischem  E rgebnis und Yor- 
gangsart, nach im w esentlichen raum artlichen  G ssichts- 
punk ten  sowie nach V organgsart und zeitlichen Verlia.lt- 
nissen. Synorogenese.

P a l a o  k l im a to l o g ie  u n d  L a g e r s t a t t e n k u n d e .  
Von Kerner. Bergb. u. H u tte . 15. Marz. S. 79/81. Die 
zwischen beiden bestehenden Verbindungen. E rorterung  
von- Fallen, in  denen zur B eurteilung lagorstattenkund- 
licher F ragen auch palaoklim atische Erkesintnisse dienlich 
sein konnen. B ew ertung der geologischen Klimaforschung.

G e o lo g iś c l ie  B e o b a c h tu n g c n  im  R e ic h ś la n d e .  1. 
Von KeOler. Z. Geol. Ges. 1919. H . 3 /4 . S. 152/63. 
M itteiiung iiber te rtia re  Terrassen am  Yogesenrand und 
ihre B edeutung fiir die Geschichte des R heintals.

Z u r  G l ie d e r u n g  d e s  o b e r n  M u s ć h e lk a lk e s  in  
L o th r in g e n .  Von Boden. (SchluB.) Z. Geol. Ges. 1919.
H. 3 /4 . S. 113/21. K ennzeichnung der Dolomitisclien 
Region, in der sich drei U nterabteilungen unterscheiden 
lassen. N achtragliche M itteiiung uber B eobachtungen 
nordw estlich von Saarburg, nach denen d o rt dieselbe 
Schichtengliederung durchgefuhrt werden kann .

t i b e r  S c h w e r s p a t p e r im o r p h o s e n  im  m i t t e l -  
d e v o n i s c l ie n  M a s s e n k a lk  d e s  S a u e r la n d e s .  Von 
Behr. Z. Geol. Ges. 19L9. H . 3 /4 . S: 122/34. Erklarungs- 
versuch fiir die E n tstehung  eigenartiger Holilformcn im 
dichteri, massigen Kalk, die, unregelmaBig darin  verte ilt 
und auf eine ICalksaule von 12 m  D urclim esser beschrankt, 
im  S teinbruch der B orghauser K alkw erke bei Borghausen 
b eobach tet worden sind.

D ie  m o r p h o lo g i s c h e  B e d e u tu n g  d e r  G r u n d -  
w a s s e r a u s t r i t t e .  Von W egner. Z. Geol. Ges. 1919.
H. 3 /4 . S. 135/51*. B eobachtungen an  G rundw asser- 
au s tritten , die fiir die D enudation  und  die A usbitdung 
der H angę von besonderer Bedeutung sind, und zwar an 
kiinstlich hervorgerufenen in W estfalen sowie an fe ttia r-  
ąuellen in Ostgalizien.

B ergb au teeh n ik .

E in ig e s  i ib e r  d ie  E n tw ic k lu n g  d e s  B e r g b a u e s  
b is  in  d ie  G e g e n w a r t .  (SchluB.) Bergb. 25. Marz. 
S. 256/62. K urze geschichtliche A ngaben iiber den

Kohle'nbergbau in  Oberschlesien, dic Torf- und B raun- 
lcohlengewinnung, iiber E rzbergbau und  -verh u ttu n g  so
wie iiber die bergbaulichen Anfange in Ósterreich, E ngland, 
Belgien, F rankreicli und Spanien. Die Petroleum gew in- 
nung. Entw icklung des Bergwerksm aschinenwesens.

D ic  n e u e s t e n  B e s t r e b u n g e n  z u r  E r h o h u n g - d e r  
W i r t s c h a f t l i c h k e i t  *des S c h a c h t f ó r d e r b e t r i e b e s .  
Von W interm eyer. (SchluB.) Bergb. 25. Marz. S. 254/6*. 
B ew ertung der Fangvorrichtungen. Die Jordan-B rem se. 
H ilfseinrichtungen fiir die Schaclitfórderung, und zw ar 
Y orrichtung von Ludovici zur V crhinderung des A bsturzes 
vón Forderw agen, AnschluBbiihne von Eickelberg in 
alterer und neuerer Ausfuhrung, Beschickungsvorrich- 
tungen von Backcr und B rauns, L adevorrięhtung von 
Rabncr.

S ig n a t e in r i c h t u n g e n  f i ir  S c h a c h t  u n d  F o r d e r -  
m a s c h in c n .  Von N eum ann. Bergb. 25. Marz. S. 262/7. 
Bau und W irkungsweisc der neuzeitlichen Signalvor- 
richtungen.

R u n n in g  tw o  f a n s  in  p a r a l l e l  a t  B e n t le y  C o l- 
lie ry . Von Clive. Coli. Guard. 26. Marz. S. 869/70*. 
Die Ergebnisse der m it zwei Capell-Y entilatoren im  Jah re
1916 auf der genannten G rube ausgefuhrten  Versuclie und 
ihre Auswertung.

D a in p lk esse l- un d  M a sch in en w esen ,

M e c h a n ic a l  s t o k e r  p e r f o r m a n c c s .  Von Brownlie. 
Coli. Guard. 26. Marz. S. 873/4. Auf die Ergebnisse der 
Beobachtungen an 80 m it Lancashire-K ssseln ausgertisteten 
Anlagen gestiitz te  w irtschaftliche B etrach tungen  iiber 
die ZweckmaBigkeit m echanisch betriebener Feuerungen 
im  Vergleich m it dem  H andbetrieb .

D ie  p n e u m a t i s c h e  E n t a s c h u n g s a n l a g e  im  H e iz -  
w e r k  d e s  W e r n e r w e r k e s  I I  der. S ie m e n s  & H a ls k e  
A.G. Von Uhlig. (SchluB.) Z. Dam pfk. B etr. 12. Marz. 
S. 82/4*. Beschreibung weiterer E inzelheiten der E n t
aschungsanlage, die zw ar einen hohen K raftvcrbrauch , 
aber auch ihn ausgleicliende wesentliche Vorteile aufweist.

F o r t s c h r i t t e  in  d e r  R e in ig u n g  v o n  K e s s e l-  
s p e is e w a s ś e r n .  Von Preu. Z. angew. Chem. 16. Marz. 
S. 61/3. A ufzahlung der Anforderungen, die ein voll- 
kom m enes Reinigungsverfahrcn erfUllen miiBte. Be
sprechung des K alk-Soda-, des B ary t- und des P erm u tit- 
verfahrens u n te r  dcm G esichtspunkt, wie w eit sie diesen 
A nspriichen geniigen. (SchluB f.)

A n f r e s s u n g e n  a n  L o k o m o b i lk e s s e ln  u n d  ih r e  
B e k a m p f u n g .  Von Reiclielt. Z. D am pfk. B etr. 12. Marz. 
S. 81 /2*. Die bei Lokom obilkesseln m it liangender F euer- 
biichse nach langerer B etriebszeit bei sćhlcchter .W artung 
auftretenden  kennzeichnenden A nfressungen und die da- 
gegen zu treffenden MalJnahmen. (SchluB f.)

Y e r p u f f u n g s n io t o r e n  m i t  S ie d e k i ih lu n g  f i i r  
S c h w e r ó ib e t r i e b .  (SchluB.) Techn. BI. 27. Marz. 
S. 113/6*. Die bei der beschriebenen Siedekiihlung sonst 
noch erforderlichen M aBnahmen und die dafiir zweck- 
maBigen V orrichtungen.

E lek tro tech n ik .

D e r  K r a r n e r - D r e h s t r o n i - R e g e l s t a z  in  b e s o n 
d e r e r  A u s f u h r u n g  f i ir  d e n  A n t r i e b  v o n  W a lz e n -  
s t r a B e n  u n d  v o n  G r u b e n v e n t i l a t o r e n .  Von Scherer. 
El. u. Masch. 21. Marz. S. 129/33*. Die fttr eine W alzen- 
straBe an  ihre A ntricbm aschine zu steltenden Forderungen. 
Beschreibung einer bei W alzenstraBen bereits angew andten 
uńd bew ahrten  besondern  A usfiihrungsform  des K ram er- 
Regelsatzes. Begriindung ihrer Eignuhg auch fiir den- 
A ntrieb von G rubenventilatoren .
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D ie  B e r e c h n u n g  v o n  K o n t a k t e n .  Yon H opp. 
E , T. Z. 11, Marż. S. 205/8*. O xydationsvorgang. 
Sclim iervorschrift. H ochste D auerstrom starkc . K on tak te  
an Sicheruńgen. ZweckmaBige U bertęm peratur. Ein fiu B der 
R aum tem pera tu r. Berechnung. Z usatz ten ipera tu r infolge 
U bergangsw iderstand. T em peratu ryertc ilung . (SchluB f.)

IlU ttcn w escn , C liom isclie T ech n o log io , Chem ie und P liy sik .

G ie B e r c i le i tn n g  xthd M a s c h in e n f o r m e r e i .  Von 
Mcesc. GieB.-Ztg. 15. Marz S. 97/100. H inweise auf 
die dem  B etriebsleiter fiir dic zweckmaBige G estaltung 
eines Form m aschincnbetriebes obliegenden Aufgaben.

D e r  d e r z c i t i g e  S t a n d  u n d  d ie  E n tw ic k lu n g s -  
m o g l i c h k e i t e n  d e r  S c h w e l i n d u s t r i e .  Yon Doich. 
Bergb. u. H iitte . 15. Marz. S. 7 3 /8. D ie . Yorteile der 
Heizólfeuerung gegeniibcr der unm ittelbaren  Verfeuerung 

' fester Brennstoffe. Die technischc Entw icklung des 
Schwelverfahrens. Die w ahrend des Krieges in D eutschland 
auf Grund eingehender Yersuche en tstandenen  Anlagen 
zur Gewinnung yon Erdolerzeugnissen aus m inderwertigen 
K ohlen und aus b itum inósen Schicfern. (SchluB f.)

E in ig e s  i ib e r  N a p h th a l in e .  Yon B un te . J, Gasbel. 
20. Marz, S. 181/3*. B ildung des N aphthalins. N aph tha- 
linausscheidung d u rch ' Kiihlung. Der StoBkondensator. 
N aphthalinw asęher, BenzolwasClie. Rcinigung. Gas- 
behalter. X ylolverdam pfung. N aph tha lingehalt in Gas- 
liefcrungsyertragen.

E in fa c h .e s  Y e r f a h r e n  z u r  t e c h n i s c h e n  A n a ly s e  
b r e n n b a r e r  G ase ; Von Hilliger. -GieB.-Ztg. • 15. Marz. 
S. 93/7*. Besprechung des V erfahrens der G asanalyse 
durch V erbrennung. Rechnerische Verfolgung der dabei 
au ftretenden  Vorgange. Beschreibung und D urchfiihrung 
eines schaubikllichen Y erfahrens fiir die Losung der auf- 
gestclltcn Gleichungen. E rm ittlung  des aus der Analyse 
folgenden Gaslieizwertes auf schaubildlichem  Wege.

B e i t r a g e  z u r  G e w ic l i t s a n a ly s e .  X II . Yon W ink- 
ler. Z. angew..Chem . 9. Marz. S. 59/60*. B erich t iiber 
weitere Versuche zur B estim m ung der Schwefelsaure ais 
B arium sulfat.

D ic  g a s f ó r m ig e n  B r e n n s to f f e  in  d e n  J a l i r e i i
1917 -  1919. Von B ertelsm ann. (SchluB.) Chem.-Ztg,
25. Marz. S. 237/8. Zusam m enstellung der iiber die 
G asanalyse handcludon yeróffentliclm ngen. Aufzahlung 
neuer gasanalytischer Y orrichtungen.

Yerkchrs- und  Yerladeweson.
R i c h t l i n i e n  f i i r  P r iy a ta n s c l i lu B g le i s e .  Von 

Hasso. F órderteęhn . 20. F eb r. S. 37/40*. E ntw icklung 
der G rundgedanken fu r  das E n tw erfen  von AnschluB- 
gleiscn und ihre E rlau te rung  an  ausgefuhrten  Beispielen.

Personalien.
Zu B erginspektorcn sind e rn a n n t worden: 
die Bergassessoren P a e h r  beim Steinkohlenbergw erk 

K onig (O.-S.), K u rt S c id l  beim Steinkohlenbergw erk 
Konigin-Luise (O.-S.), M iih lb a c h  im Bergreyier Schmal- 
kalden, . N o  11e im Bergrevier W attenscheid , S c h l ie p e r .  
im  Bergreyier O st-Recklinghausen, F u ld n e .r  z. Z. bei der 
K ohlenw irtschaftsstelle in Bielefeld, B e r g e r  im  Berg
reyier W est-W aldenburg und D r.-Ing. B e r c k h o f f  im 
Bergreyier H ernc.

D er Bergassessor B e r  n e r ,  b isher beu rlaub t zum 
R eichsw irtschaftsm inisterium , is t zum R egierungsrat und 
standigen  I-Iilfsarbeiter in diesem M inisterium  e rnann t. 
worden.

Zur yoriibergehenden technischen H ilfeleistung sind 
iiberwiesen w orden:

der B ergassessor C a rp  dem B ergreyier H attingen , 
der BergaSscssor W alter S c h r o d e r  dem  Bergreyier 
W est-H alle, der Bergassessor K i r s c h n io k  dem Stein
kohlenbergw erk Konigin-Luise (O.-S.) und der B erg
assessor B lo c h  der Bergw erksdirektion in H indenbun; 
(O.-S.).

B eurlaub t worden sind : .<
der B ergw crksdirektor B erg ra t Em il J a c o b s ,  bisher 

bei der Bergw erksdirektion zu Saarbrucken, vom  1. April 
ab bis auf weiteres in  den D ienst des Reichskom m issars 
fur die K ohlenyerteilung,

der B erginspcktor D a n e k w o r t t  bei dem O berbergam t . 
in H alle (Saale) vom  1. A pril ab bis auf w eiteres in den 
D ienst des Reichskom m issars fiir die K ohlenyerteilung, 

der Bergassessor K e rsk e .n  vom 15. April ab  auf
2 Ja h re  zur U bernahm e der Stellung ais B etriebsd irek tor 
des Steinkohlenbergw erks Teutoburgia,

der Bergassessor v a n  R o s s u m  vom  1. Mai ab  w eiter 
auf 2 Ja h re  zur F o rtse tzung  seiner T atigkeit ais Lehrer 
an  der Bergschule zu Essen,

der Bergassessor Max F le g e l  -vom 1. April ab  auf
1 Ja h r  zur O bernahm c der technischen Leitung der 
W ittener B ergbau-G esellschaft m. b. H . zu W itten , 

der Bergassessor O tto  R i e d e l  vom 1. April ab w eiter 
auf 1 Ja h r  zur F ortse tzung  seiner T atigkeit bei der Schle- 
sischen Alctiengesellschaft fiir Bergbau und Z inkliiitten- 
betrieb  in Lipine,

der B ergassessor S c l ie u le n  vom 1. April ab auf 1 Ja h r  
zur O bernahm e einer S tellung bei der Gelsenkirchener 
Berg werks-A. G .,

der Bergassessor P i  p e r  vom 1. April ab  w eiter bis 
Ende Noyem ber 1920 zur F o rtse tzung  seiner T atigkeit 
ais Syndikus der H andelskam m cr D illenburg und  a is ’ 
G escliaftsfiihrer des A rbeitgebervereins fiir den H andels- 
lcamm erbezirk D illenburg,

der Bergassessor T re is  bis M itte Ju n i in den Reichs- 
d ienst zur B eschaftigung beim  R eichsschatzm inisterium , 

der Bergassessor H ans L o h m a n n  vom 1. A pril ab 
auf 2 Ja h re  zur U bem ahm e einer H ilfsarbeiterste lle bei 
der Y erw altung der K alibergw erkc Sollstcdt, N eusollstedt 
und  C raja.

Die nachgesuchte E n tlassung  aus dem S taa tsd ienst 
is t e rte ilt w orden :

dem  B efg inspektor B o m k e  bei dem  Bergreyier D ort
m und I, dcm  Bergassessor W e n d r in e r  und dem  Berg
assessor H u b a c h .

D er Geh. B erg ra t und O berbergrat S a lo m o n  bei dem  
O berbergam t in D ortm und is t  am  1, April in den R uhe- 
s ta n d  getreten . ’

G eśtorben:
am  22. M arz in  H am born  der B etriebsd irek tor der 

Gewerkscliąftcn Lohberg und Rhein I, H einrich S e b o ld ,  
im Al te r  von 52 Jahren ,

am  6-. April in  W itten  der B ergrevierbeam te B ergrat 
Eugen R o l lm a n n  im A lter von 56 Jahren .


